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I. Chorographie unci Geschichte.

1. $Janno Verona.

Ein Schreiben an Herrn Dr. L. Lersch.

Hie ermuuteru mich, vcrehrter Herr College, durch Hire

freuudliehe Zuschrift vom 30. September d. J., cinen Bei-

trag zu seuden zu dem schon in Druck begriffenen neuen

Hefte der Jahrbucher. Wohlan denn, ich sende etwas, und

ich sende es Ihneu persdiilich am liebsten zu, zumal da ich

mich mit Ihnen fiber eiucn Gegenstand unterhalteu mdchte,

den Sie Selbst schou mehrmals 1

) besprochen haben, fiber

jpnsere alte geheimnissvolle rheinische Verona.
Lassen Sie mich cinmal die Sache von der etymolo-

gischenSeiteanfasscn ; lassenSie uns die Frage voranstellcn:

was heisst Verona, Berne? Und stellen wir zunachst

die erweislich-alteste Form ausser Zweifel : Verona, wird

die italisch - gallische Stadt geschricben, aus welchcr Pli-

nius d. A., Catullus, Vitruvius hervorgingen : Veronius

beisst ein Fluss iu Gallien. Der Grieche schreibt, wenn er

die nordische Form wicderzugeben sucht, OvyQtava, Outlaw

und BqQon (Ptoleraaeos, Strabo); im JMittelalter schrieb er

BiQwva*). Besser ohne Zweifel schriebe er nocb "HQwva

1) S. besonders H. I. S. 1. ff. u. S. 126. III. S. 18. f.

8) Fur das bohraisehe Beraun = Verona CJahrb. I. 22) ist mir lceia

altos Zeugniss bekannt; doch bezweifle ich keioeswegs die Be-

gruadung der Angabe.

1
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2 Bonna Verona

odcr "Hnonu, wie die letzto Form fur die thrakische Stadt

wirklich gebraucht wird (Ptoleinaeos), "Hqiov ist cin grie-

chischer Mannesname, desgleichen 'Hfiihvdag d. i. 'HQioridqg.

Die Schreibung durch B findet sich im Noricum bei Bsqov-

vog oder Br^oiviov, desgleichcn in Spanien BrjQioreg, Be-

rones, ein Volksname. Sprachlich stehet nichts im Wege,

das westcuropaischc Heron, Veron dem classisch-helleiii-

schcn Heron
"
Hqiov gleichzuachten ; cbenso stehet Vesta

neben Hestia, vespera ncbeu taTieqog.

Forschen wir weiter uach dcr griechisch-keltischen

Wurzel des Naraens, so crgibt sich uus f
4 Q, aro, ver mit

der Bedcutung: Jugendkraft (vis, viris; vireo, viridis; vir,

viri) Frischc, Fruhling,uud die Form tuQiiog, r]()ivog(=z&Qtr6g,

tQvog) neben iftvog Sprossling, vcrna (vgl. engl. spring =
ver) erklarl uns sofort, warura wir Nordlauder gleichmassig

den Namen Verona rait Berne, Bern ubersetzen. Man wird

eiuraumen, dass auf diese Wcise der Name Hera sich treff-

lich zur lalcinischcn Bencnnung Juno (vgl. junior, juniperus)

fugt, und dass hera face
1
) coa (= yula, Gaja von yauo,

ich strotze) die altlatcinischc vira crklart, die (frohe) Frau,
die Hebe Frau {iyvjfitn;) und zugleich die hera, welches

roir italisch-griechische Form fiir faa schcint (wie BtQovvog

= Br^onog). Verona nach all diesem ist mir nun eben-

sowol "i/oa, wie matrona mater ist 2
).

Diese sprachlichc Bedeutung von Verona werdcu Sie

hoffcntlich (lurch audcre gcographische Vrergleichungen un-

terstiitzl iiuden, die uns zugleich zu dem innern Geheim-

uisse der veronischeu Mythe den Weg bahneu soli.

Wissen Sie auch , dass I r land Bern hcisst? Ja,

Btqvict heisst die alte heilige lusel
,

' OvtQiia, Vernia 3>

1) ~JjQirva WIC Baotitrvol

2) "H^a die Herriu, Konigio. daher Veronica = BaoJU^ ?

3) Die Beweisstellcn fur diese und die folgeudeo Foruien s. Diefem-

back Celtic* UI f 371. ff.
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Bonna Verona 3

Sonftt sehrciben, herab von Orpheus, die Alten 'frQvig vraog

^Jtqridtg v/;aot(?), ViWi?, odcr barbarischer — wemi man

will — loviQvq, 'loveyvig, *fovQrig, Voueoi'/a, Juverna, Ju-

berna, Iverna, und lateinisch vorherrschend Hibernia.

Daneben hat Diodor, wie es scheint, wieder "fQtg. Gilda

schrcibt fren perrcxit; sonst begegnet fur das Volk f ri,

Irenscs. Irisch sclbst heisst das Land Eire, Eiriouo, Erin

(^o/>£), ags. Hibernia, Igbernia, welches wir, fugt Aelfred

hinzu, Scotland hcissen, d. h. das alte Schottland, Schot-

tenland , der Schotten westlichcs Heimatbland , das Land

der Scoti, Hibcrnicnses, des Scotus Erigena {.qQiywrjg)

Vor AHem nun was ist denn aber Hibernia, /-fnvq ?

Nichts auderes als Eveovla, Eviqvr^ die Wolilbliihcnde, das

V, das Hi verstarkt nur das Wort iqvr^ oviqvr
it Berne. Ich

hoffe, Ihncn dieses b ewe is en zu konnen.

1. Warum heisst Hispania schon bei den Alien auch

Spauia, heute nur Spanien ? Weil mytbisch onavog, onccvia

z=z tl'onarog, erGTiavicc ist. Dicsclbe Gottheit gibt und ent-

zieht das Gedeihen ; aber aucb als Ungnadige empfangt sie

lobendc Benennuug.

2. Hiulcus, weit klaffend oder offnend, ist evolxog,

fvilkxtfwg, olxaJog. Daher auch der Name Hiulca (palus)

in Niederpannonien.

3. Ebcnso, wie die lateinische, hat auch die deutsche

Sprache eine mit Hibernia auf gleichcr Stufe steheude

Bildung griechischen Ursprungs; denn was ware hiuri,

geheucr, (laetus, mitis) wol anders, als evutQog, evioQiog,

(heiter, ruhig) tt
j. i

1) Vgl. die Scotingi vel Herienses, bel welchen tin griechischer Sco-

tus, Nameos Adatolios wirkte. Nord. Griech. 8. 169.

2) Aehnlich verbal! sich heuer, dieses Jahr. Unser Jahr ist nichts

anderes als Id horous Keigt sich eben so deutlich wieder

emus, iapvoi} in nnderen Furmen hat ernus allgeuieineren Sinn,

z. B. ho-di-ernus.
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4 Banna Verona.

Im Grunde ist ja auch die alte Schreibform Jubernia

nichts anderes als Eubernia ; denn in vielcn , namentlich

den nordischcn Sprachen wechseln bekanntlich uberall iu

uud eu y noch sprcchen die Engcllander Neumau wie IViu—

man oder Njtiinan, ja Eunuchos ist ihnen der Aussprache

nach, Junock, genau wie fur Ev-iQvq, '/otvepr//, Ju-berna

geschricben wurde. Andererseits hat der Grieche selbst

8chon die Ncbeuform 'HveQvy, welches, da nordisch y = i,

v = ov abermals auf loveQvcc fuhrt.

Uubcdenklicli werden Sie nun, hoffe ich, meine Deu-

tung gellen lassen: Verona, Born ist BlGthe, Wachsthum,

Griin. Was uns an der Farbe hervorsticht, ist auch nur

die F rise he (wie bei uns das frische Fleisch grimes

heisst); aber nicht die Farbe hat Irland den Namen Grun-

land gegeben, sondern das nuroen, die heilige Lebens-
kraft. Vor allera beraerken wir aber, dass der altcste

Name »Grunland«, keltisch »Iwerddontf, noch bis zum heu-

tigen Tage ublich 1
), in den fruhesten Zeiten den beiden

Eilaudeu gemciu war ; ehe Engelland bewohut war, hiess

auch dieses Cias Merddyn, water-gist green plat, spater

aber Honigeiland «). Hierrait wurde vollkommen iiberein-

stimmen, dass in Orpheus Argouantica v. 1171 yijooiaiv

*Ieqviotv gelesen wird, dass also auch hier beideim Wes-
ten dos nordlichen Europas gelegenen Eilande iernische ge-

nanut werden: beruheten nicht jene Worte auf einer Abande-

ruug des vqeootv tQiwvoiv, was ich darum, weil es schwer

zu deuten ist, nicht leicht vcrwerfen mochte. Ich lasse

das also auf sich beruhen; aber eines ist doch unzweifel-

haft, dass eine der Insein als Icrnis bei derselben Ge-

legenheit von Orpheus genannt und dass durch ihn gcrado

an diese Gegend die Sago von der Verbindung des

1) Celt. 1. cit. 376.

8) ibid. S. 70.
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Kotititt \~ft~oiiu*

PI u to undder Persephone geknupft und nichl minder die

Insel der Kirke, also dcs Odysseus Farth hierhin vcrlegt wird.

evQ&a dioficrt'* avuaa?jg

JqfitjZQog' niqi Smvts fdya vk(pog ear etpavioro

<Zv nsQi fiv&ov anatf exkveg, MovaaU dai<pQOv,

cSg note OsQOeyovqv tiq^ ay& sec xfocri d(>inovaav

t^anacpovy owoficciftoi dv' bvqv ts xal fdya alaog'

avtaQ tmtfP alg oi nkovttvg xvavoTQixog %7inovg

^ev^afievog xovqi;v ijiir^aaxo dalftovog ciiarf

Hier konnte kein Sterblichcr Ianden; aber Ankaies

lenkte vorbei und kam zu der Inscl der Kirke.

Es ist wol Zcit, dass wir eiitmal aufhoren, die Ver-

knupfung dieser und ahnlicher Mythen mit den nordischen

Gebieten fur leichtfertiges Spiel zu balten. Der Leichtsinn

ist hier, wie gewohulich, ganz allein auf unserer Seite.

Noch ganz kurzlich hat uus W, Wackernagel in der

Zeilschrift fur dcutsches Alterthum eine Mittheilung ge-

niacht, an wclche ich mich hier, wcil sie in neuere Zei-

ten und in die Vollbiiithe deutscher Sage griff, licber als

an Keltiscbes oder gar Vorkcltisches anlehne.

Er erinnert daran, dass Procopius im gothischen Kriego

einer Insel bei Brittia d. i. Brittannien gedenkt; er zeigl

dann die deutsch-mittelaltcrlichen Formen des Namens

:

Prettonolant, Britten, Brittlandari, — und dcranach bewei-

sct er das Forlbestehen der uraltcn Sage vom Reiche

der Tod ten als deniBrittenlande in deutscher Dich-

tuug bis in das 13tc Jahrh. durch Vorlage folgender Stclle,

der Worte eines Ritters, der durch Urthcil gezwnngen eiu

ihra fremdes altes Weib als seine Mutter auerkennen muss:

wol her, liebiu muotor rain!

ir suit mir willekomen sin.

doch envriesch ich soldier maere nle,

daz also lange ein vrouwe ie

hin en Prlten *\ gewesen
und alsos manec jar genesen
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6 Banna Verona.

si sol un* deunoch sageo me

wie ez in jen»?r we ride Me,

Aehnlich, wie Odysseus mil dor 51 niter sich uuler-

halt, nur iiii uniffekehrteu Verhaltniss und salvrisch wun-

clert sich der Kilter, class eincr ira Br i I ten land e gewrscn

sein nnd noch Jahre lang leben koune; er (order t von ilnn

Nachricht, wie es denn in j en or Welt aussche. So dint-

lich fuhlte man noch was cs heissc "Britannia alter orbis.u

und '?Morini, extremi hoiniiiinu.u wovou ich am andcrn Orte

ausfiihrlich gehandelt babe'), dass die Morini vorzu^sweise

Brython heissen, ist vielleicht kein Zufall In Morinus,

ftOQirog (wie uvfrQit'i.urog) erkcnutn wir udnog, fiootog,

fionoiuog und liOQiog — jfifooioV, in der //oor^ die [toiQu

deutlich genugj wir brauchteii nur einen Uebcrgang des

o in i (entsprechend detn indischcn mrit) anzunehmen, so

ergabe sich uus fan tog als pfno/ (>«,•, die liotniu 117/9//J als

MoIqcc. Mag nun die kretische iVymphe Britomartis von

der Aufnaliine 4
) der Todlen (in ihr Heich) beuannl sein

oder nicbt, jedcufalis w ird man zugebeu mussen, dass die

(Jcbereiustimmuug des Namcns eines gallischen Koniges

BQiiojuctQiug bvi Plutarch scbwerlich, und dass eben so

schwer dor Bciuauie Creta fur die \ehalennia als bedeu-

tuugsloscr Zufuil hinzunchmen sei.

Doch denken Sic, wie Sie wollcn , iiber die vorclas

sischc Bedeutu.ig von Procops w esllichcin fodtenrcich und

von Allcm, was sich darau nothwendig kuiipft (Persephone,

Pluto, Odysseus, Orpheus etc.): genug, Sic kouiieu mir

hier im Westen von C* allien das Heich der Todten uiclit

bestreiten. Ein Eilaud ist cs , wohin die Todten zichcu

,

sie wcrdeu ubergcschiiTl, von Belgieu weslwarls zum

1) N. Gr. S. 88. ff. vgl. oocli Florus III, 10. Ilaupt 7A<chr. IV, 3, 481.

2) Cult. Ill, 112. Vgl. Jahrb. d. V. v. A.-F. IX. S. 70. ff.

3J N. G. S. 210.

4) fiU^OfiCtiy liua^Tat.
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Bonna Verona. 7

portus Veneris. Noch heme bestehct die Sage von dem

in einer nachtlichcn Yiertclstunde halh Europa durchfliegen-

deu Phaiaken - SchifFe
,
wcnnglcich elwas vergrobert, ira

Munde der Schiffer von Dunkirchen fort; ihr Bootsraann

ist Odysseus, der niit den Schatten fahrt, er allein noch

lebend ')* Bei diesen Fahrten ist die Fuhrerin des Schif-

fes die viclnamige Gottin, welche in Ferrara die weise

Sybil I a hcisst, und das VVasser des Jordans zu be-

ruhren sfrebt, weil dieses die Herrschoft der Welt gibt.

Was vom Wasser des Jordans gesagt wird (dcssen auch

der Heiland bedurftc, dam it » Alios erfullt werdeu) halte

ich fur cinigermassen entstellt, seit die urspriinglich hoch-

heilige Sibylla einen damouischen A ostrich bekommen. Der

Jordanus, Jordanes ist der in Dunkel gehullte Gott selbst,

von wv dunkel (vgl. ioetg, todvufrg, to^otrog*) u. s. \v.)

und onrfaivu) = 000*60) 3) ich wobe. Zu ordior ffehort ordo

und orno, und darum 4) hcisst dcrsclbe Mann Jorda-

nes und Jornandes, d. i. Jornanidcs (wie 0QW(ovdag
t

'HQtSvdag, ^ETia^eivalvdag von ^Enafteivuv) der Name (gdtt-

lich-priestcrlich) 5
) bezeichuet den Da-nubius G

), den Hi en-

ter *'lOTQog (= tatajQf wie iaiQog = IcatOQ u. s. w.) den Sohn

des Acgyptos(!)7
), den Artus, Artur (aQTvifo, vgl. aprrn/a)

;

er bezeichnet den Aeneas, wclcher zu dem Er id anus8
)

gelangte, und liberal] Fliisse, deren Wasser hochstes Heil

bringt. Die Anwohner des Danubius tranken das Wasser

1) Wolf Niederl. Sagen S. 470 ff. vgl. die Note 6. 70i. und S.

705. zu N. 443.

2) Auch das einfache "OoSavrp ist Maunesname.

3) Vgl. Voxooros. "'loxaarr}.

4) Es ist ein Jammer, wie Grimm hier der YVahrhclt ausweicht.

5) Vgl. insula Jordani in Gallien.

6) Sfyri'iKfiio;.

7) Apollnd. II, 1. vgl. Herodots sonderbare Verknupfuog von Istros

uud Nil (Acgyptos).

8) Auch Kridanos, wie Jordanus tat Mannesname.
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8 Bonna Verona.

des hciligcu Stromes, ehe sie zur Schlacht in den Tod

gingen; der Rhenus — Eridanus, das nreine Nass des

Eridanosa schicd als Richter die unreinen Kinder von den

Reiucn, er nahm noch ira Mittelaltcr in Kofn die Sunden

der Welt himveg. Er ist der Besprenger, der Taufcr. der

Reiniger ({>a/vw, Qtjvog'), Und^HQidavog 1
), der ist nun ganz

deutlich der tjyievs, der Todte, der Britte, der in Grunland

ist, freilich audi im tjqLov, im grunen Grabhiigcl , in der

ara, in der colonia, uutcr dero heiligcn Rasen, untcr des-

sen Decke unsere Vorfahren, sich in den grunen Freu-

deuberg versetzend, die Eide schwuren.

Ara Ubiorum ist Uebersetzung von xohovia {ruiv Ov-

fiiiov = wie ov-tigt)i die Frankcn verwarfen

den romischen Namcn Agrippina, und hielten, als Grie-

chen, den griechischen Namen bei. Die xofourr, ist wahr-

scheiulich das Capitolium, die Anhohe der Marienkirche;

und es ist merkwurdig genug, dass xdnetog wieder das

Grab heisst (capitum, capetum, Viehfutter) xcmex-dhov aber

Grabhiigel bei Ducange Reliquicncapse) , sonst sopulcrura

genannt, (utXog, iSkivij Garbe, Haufen, ovXog, dassctbe ovhxiiog

wie nioyayog, Haufe, globus); und da auf der xoXtovq die

Versammlungen warcn (weil Bund und Eid, wie bei Jacob

und Laban), so erklart sich, warurn die Franken sich in

ma Ho versammelten Qtakhog
y u-ftalla (franz malic Biin-

del) ist — tikog), wenn nicht sunuia, d. i avvvoia Sorge,

Noth , i-moiwota (vgl. bischof} besogne, besoin, sie ab-

hiclt. — Bemcrkcn wir iibrigens dass xautiog wieder cine

Bildung wie viftezog ist, xcctit} dasselbc capeliae nacb />r#-

conge in Ungarn aoervuli manipulorum fruraentarioruro, aucb

als Zahl Mandal (15); somit haben wir in dem grunen

Capitolium den ^HQixajialog , das Kindlein in der Krippe

J} Gebildet wie /uqxiSarot, tpitdavo$, r/fltJaru; u. s. \v. Der kellische

Merlin, friiher merdin geschrieben = verdio , koaulc veidaaus,

Eridanui sein.
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Bonna Verona. 9

zu suchen. Krippo heisst wieder Bundel, Flechtwerk, frity,

i>inog (daher ripa, gekripptes, geripptes Ufcr), audi yQtTiog,

yQiffOSt d*8 Geflochteue. Nuu priifeu Sic das »lant Gri-

piar«, das ngrippigcn lanta ucbco Ripuarii. Bei dem

xttnzrbg abcr vergesseu Sie oicut den Hugo Capet und

bioter ibm Ovids albanischen konig Capetus, ja, hinter

diesem noch den Freier der Hippodameia KctTierog (Pau-

san.). Hugo allein bczeichnet schon die mythische Person

(vgl. vyeia = vyuia ucben vyQog; audi tan ist Saft; der

tywy-£iy>'0£ belcbt die aUpavrtg). Doch ist zugleich a^yi},

augeo und boch, Hugel zu vcrglcichen). VVie Hugdietrich,

so war Hugo capet beliebte Zusammensctzung. Bei den Ar-

vernis beissi nacb Ducange capeto : qui alios lepide vexat,

der neckiscbe Elf. Capetus trug einen Hut, immer die

Capsel.

Wie immer Schiff und Wagen sich vertreten, das

Schiff vielmehr der Wagen, die Kiste. die Archc des Alee-

res ist, so ersebcint auch bei der Halia dem Hollcnschiffe

gleieb eiu Ilollenwagen. Mit Kecht, so scbcinl inir, uimmt

Wolf in Hellewagcu das Hellc als deii Nauieii der Hal ja,

von dercn Wagen Grimm Myth. S. 290. baudelt. Ibr Weg
ist der Hellewcg, sie ist schwarz, wie Persephone (Proser-

pina furva) l
), ist in Nebel gehtillt, ist Nephclc, NiftheJ.

Sie heisst Ualja, ctUa als Meergotlin, als Armorica, d. i.

ctQfiOQixq = naqafioQixi] (wie aQ7ib(hjg = imnadr
i
g') *J ; judj/a,

1) Als welcher identtech Saxo Grammaticus sic bczeichnet.

2) Bekanntlich hat sich das ar = ad im Lateiuischen haufiger er-

halten; ar me fur ad me, daon arvolare, arvehere, arvena, arven-

tor. Dab in gehort wol auch Arvernus= Vl"? w«« tm'yorog.

Die Hauptstadt der Arverni biess Aiyvaroriuttov, Jateioisch C 1 a-

rus mons, Clermont. avyuOTot, ailgustus von avyf'ttt) vyu^to (wlo

Ityuorof), v*fj*7ov=.vtuo;
i
M'ie oupptroi—ovpfo;, wie Saxnoy, fQntroy,

wie nameatlich J^^ynoi der Eichenhain der Galaler in Asien
Und doch soil es noch immer Geheimnias bleihen, dass die Kelteu

Griechen wareo.
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10 Bonna Verona.

ftoiQct nannlc dcr Kclte das Mecr eben nur nach der Got-

tin, nach welcher Griechcn und Roraer es auch T/jtri's

Nahrerin, ja die Griechcn selbst auch Oakaaoa nanntoo

von dd'/M), xraXtfho und von &i;?.d~(», ich nahre, sauge.

llcl hat einen sonderbaren Fuss; auf ihn deutet be-

kanntlich der Name eincs Ortes Hclievoet in Holland,

welchcm das bekanntere Hellvoetslius sich nachbarlich an-

gelchnt hat. Wir sind hier im Lande dcr Gottin selbst,

Holdcland (alte Form), Holl-land, Land der Fran Hollo,

welche, wic Grimm nachgewiescn, von Berta mil den brei-

ten Fiisscn, Berte as grans pies, dcr regina pedc aucac,

der Gans e fiissigen nicht verschieden ist. Sie hat Gan-

sefusse als Gans, wie andcre numina, zulctzt der Teufel,

zu dem wir sie herabgesetzt schen werden, als Rossc,

Pferdcfiisse habcn. Sie ist Gans, abcr Hagelgans, (Wct-
tergans). fulica. fr. foulque, ital. folaga, mhd. bclchc ») bel-

hinen. Noeh heute nennt man das Wasserhuhn in man-

chen Gcgenden, uamentlich in Holland
,
Hagelgans ; sonst

ist Hagelgans auch Birkhuhn, welches in Frankrech auch

den Namcn gelinote (von gallina) mit dcm Wasserhuhn

gemcin hat. Dass wir den re c lite n Vogcl der Ganse-
fiisse gefasst haben, darin bcslarkt mich Frisius mit sei-

ner Bemcrkung: Parisini diabolum vocant; die Pariscr

wissen, dass als Wasserhuhn die Gotthcit der Unterwelt

erscheint. Hel erscheint iibrigcns auch als Ros; in l)a-

ncmark als drcibeiniges, worin ich den Drcifuss der Gans

mit dcm Pfcrde vcrmcugt sehe. Ebcnso ist Pallas zugleich

Rosgottin, Hippia
,
Kpeia und ftihrt doch auch den Namen

Ai^vta. Wasserhuhn als Beschutzerin dcr Schiff-

fahrt 2
), was, wie mir scheint, auf das druflichstc darthut,

dass das Wasserhuhn, welches dcm Odysseus erscheint,

1) 1st belche das echtdeutjche, laulver.«chobene fulica? Sollle wol

Birkhuhn llilkhubn seio?

2) Pausanias I], 34, 8.
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Honnn Verona. II

in aosserster Nolh des Schiffbruchs ret tend, keinc auderc

Gottin sei, als seine Allhelferin Pallas Athene. Ihr fehlt

ja audi der iLi/.og uicht, mil welchcm sonst diese Gottin

(als Neith-lsis) die Schiffe rcttet ; Odysseus muss alle

irdische Hilfe von sich werfen, auf das pallium, das Ska-

pulier, wie Elisaus. ganz vcrlrauen; dann weichen die

Flutheu, die das gelobte Land verschlicsscn. Er kommt

in Sehoria an. in dem Lande der oytooi, <r*/ W, StjQoi der

diirron, davuoL (davoi, vgl. Tivytrctvor) , der aUffcaifg =
vtxooi 1

), zu den dunkeln Mauucrn ( </wns% f/wc*£ , wie vicci )

im Kcrker, (xoqxvqu, yooyi'nrr, xaQxanoi\). Sie begreifen,

wenn ich hier auf die Dauaniien in Irland zuruckkomrac.

Dananna hiess ihre Konigin, welches merkwurdig zu Bri-

tanna stiminl, und roir cine audere Idee wegen des Ur-

spruuges von Brilo, Brutus vvieder her vorrufl: fi^n'rita, brissa

das ausgepresste (vgl. a?J
t
$ari*s) q

). Die Dartannon erschei-

nen iu Irland ganz als die zauberkuustigcu Dauaer des

Sudens ; auch die Kunst der llchle , der Tarnkappe ist

ihnen wol bekauut. Dass ihre Zauberiu von PalJas Athene

herruhrc, das bczeuget noch unser und der englische Name
von Zaubererin. Athene, die Meisteriu der Telchinen, ist

vor Allem die Fiihrerin; sie heisst von ayo, rjtofiat,

r
t
ytlittQa 3

) = tying, ~ aytnaoit, welches augenscheinlich

das augelsachsiSche hagtesse, das niederlaudische hage-
lisse ist; liaagdisse, egdisse heisst abcr auch, wie schon

Grimm bemerkt, lacerla, Eidochse, d. i. xQoxodeikog.

Der Euglauder sagt fur llexe einfach hag , d. i. ayr
t ,

uyrr
Eine audere Form dcsselben Nameus .schcinl mir Eider,

Hagidora (ijyj$»'«(0» wic Eiderdaun die Federn der Gaus

1) Sardx/j der Todtenpfennig, der den Eiogaag zutn ewigen Lebeu

gewahrt , die Wundennedaille.

2) Vgl. das atheuische Geschlecut RqvxlSat ; ferner /fyouTo/fyfo in

Bactica.

3) Ihr Kest w^r^fa.
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12 Bonna Verona.

sind. Fn der Kekropia war die Eidechse oder das Krokodil ihr

geweihet, und Kekrops, so hiess es, sei von ihr, die

sich in ein Wasserhuhn vorwandolt hatte, unter

den Flugeln nach Megara getragen worden, Kekrops, der

nach Hyginus der Wassermann ist, der Erdgeborue (y^i^'s),

der die Kucheuopfer einfiihrtc, der Halbdrache. Sollte nicht

KixQOtp = xixQcti;, ritQa^, titQi^ (crepo = xqixto,

xQOxiia) sein, der Kqitiov iu Bruttiis, der sachsische Crodo,

(wo das d wie in Kreidc creta Lautseukung) '? ai&vux aber

stammt wohl nicht von ai'#w, wie Eustathios meint, sondern

von al und &vux\ &vux ist die Gottin als &victg (-frviivq ist

Sentele) 1
); der Vogel selbst ist ein Weherufender, klagend

ruft das Mannchen, namentlich das Weibchen , wie mit

Glockengeton Persephone gcrufen wird. Das Mannchen ist

der alte Gallus, der bei uns noch auf der Kirche stehet,

nahe der Glocke, d. i. der Glucke, die ihre Kiichlciu ruft.

Erinuern Sie Sich, gelchrtcr Herr College, dass Pallas

auch 'YyUia heisst, als Schlangengdttin, als Weltretterin,

SioTUQa, naiwvia; und vcrkniipfcn Sie damit wieder, dass

in dcm keltisch-pythagorischeu Drudenfuss, Pentagon3
),

welchcr besondcrs den schifiahnlicben Schuh (den navxwfz-

Xog? ich meiue deii mysteriosen Pantoffcl), schmuckte,

gerade das griechische Wort lyUta eingeschriebeu war.

Der Drudenfuss ist bekanntlich aus den beiden Ganseftissen

zusammengesetzt ; die fiinf Spitzeu dcs Pentagons erinuern

roich ebenso sehr an unsere fiinf Thurmc des alten Mun-

sters, wie jener TetQi^ an Tetricus, Dietrich anklingt

und die Bezeichnung des passepartout durch D ie trich die

Ilullag xkfldovxog, die Schlftsselbcwahrerin , ins Gedachtniss

ruft. Wohl zu merken, Tetricus ist schon classisch-mythi-

scher Name ; dean ohne dieses konnte er nicht sabinischcr

1 ) Freilich ist diese auch al9v>j, al9tj *Ytj; endlich kann ai$-vt6s auch

«dcn Soho brennendw heissen. Wer mag entscheideu ?

2) Vun Si>6t>i, Arche (das r wieder su S geschwacht), Kiste?
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Bonna Verona. 31

Bergnamo sein; von dem Bergc, sagt Servius, richtiger:

von dera nuinen montis heissen trourige, finstere Menscheu

tetrici. Die Telrica rupes hake ich fur eiuen folkesstoue.

Dietrich von Bern heisst Tetricus de Verona, Detri-

cus de Verona, der aJte Tetricus 1
); von Detrieus, De-

treh 4) war dor Uebergang zu dem deutschen Dctrih, The-

trih, Theoirich 3
) gar leicht. Er heisst der hcilige Detrcch

bei den Ungern, obgleich die Sage von seinein Eude, wio

alles Aehnlichc ira Heidenthum, durch die Christeu etwas

in das Hollische, Teuflische verzerrt ist. Ich ziehe vor,

die Abberufung des Helden mit dem von eiuem Karfunkel

wunderbar glanzenden HcJrae 4
) durch ein schwarzcs Ros,

durch Halia Hippia sclbsl, mil der Uinfahrt des EJias zu

vergleichen ft
j. Sein Huf nwann Gott uud die Jungfrau es

wolle, werde er wiederkommena*) wahrlichkein Wort eines

Mamies, welchen der Teufel gcholt, hatte sich auch fur

Elias wohl geschickt. Der bestc Heitknecht eriunert ruhrend

an Elisaus; er folgt alJein dem Entfuhrten nach, bis er auch

ihm entschwindet. Weiter, dass er sieben Jahre lang

sein Ros Heimlich gross gezogeu unter der Erde, dass

mit der Hinfahrt eiu Bad iu Verbiudutig stehet — da ist,

wie bei Elias, die heilige Siebenzahl, da sind selbst dio

fieyaoa des Kekrops uad — des getisch-gothischen Za-

molxis. Tetricus ist der Sohn des numeus , welcher ilia

abhoit 7
), der mystische Sohn der Jungfrau, Kronos, der

Todteurichter, isl der rata Sohn, Kekrops ist yitfevijs, wie

1) Grimm y
He! densage S. 44.

2) S. 164. ibid.

S) 8. 84. ibhi.

4) S. 164. Das ist Siegfrieds, 1st des Odysseus Helm, die Steuer

mannskappe.

5) Auch mit der des Kekrops.

6) S. 38. if.

7) S. 40. ibid.
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14 Bonna Verona.

m

Thuiscou. Zamolxis, (tier grosse Balg >), die BarenhauO

soil scineu Namen davon empfaugen haben, dass er als

neugebornes Kind iu ein Barcnfell gelegt worden 3
); dies

deute ich gerade auf unsere Gottin, dercii mystischcr Sohu

er wurde durch Wiedergeburt. Die Zdfioli-ig als weib-

liches numeii ist der grossc Schlauch, der Urquell des Le-

bens, Vr
esta, von welcher Diodor (I, 94.) also spricht

:

Tittfta ioJg OYOfiaZof-dvois riictig idtg ix/ioiravaruovoi Zee-

/w?.§iv wgaviwg t>}v xoivijv 'Eotiav3
).

Sie wissen, wie heilig geradc den Athenern der Schlauch

war, der aoxog, dem Orakel nach 4
; war es gerade der

Schlauch, der sie iu dem mystischeu Meere des Lebens

nienials ganzlich ueitergehen lasse. Als Odysseus, der te-

tricus — denu Sie verkeuueu nicht, dass Tctricus und X)duo-

aevg (von dvrn odvyoftcu Jammer, Wehklage) synonyma

sind — Odysseus also, der unterlauchcndc Wasservogel

init der jaminerndcn Stimme, der Gyges, Ogyges, d. h.

der Wehgockcl — als er an den Rhein kam, dahin , wo

ostlich die 2vyajii[i(>(H wohuten, die Eber, westlich die

J'fytQroi*) die Wasscihuhucheiij — da griiudele er, den

die hautbedeckte 6
) Gottin gerettet hatle, Irfoxift v oyiov

,

die heilige Schlauch burg die Burg der Tlallag 'EVa-

nvQylng. Schon der Name Asciburgium, ausgebreitet vom
Hhein bis zur Oder bezeugt die Verbreitung gleicher My-
the. Oesselben Odysseus Detikmale drangen bis zur itord-

lichstcn SpiUe Brittaunieus, dessen Muuzcn so oft das

1) ko/./o,-. bulgu, Wolga.

2ft) Wortiiclt: yfrvtj.'hvn aCro> Sood a^xrov t7itfiXr
{
.ffj' Ttjv y«'(> So^tar ot

Sfiaxf; Zuiuov Ue§« ^auoXyot ?) xuXouOtv*

3) Vgl. Grimm, Jornaudcs uud die Geten. 8. 27. Note.

4) drhpoi selbst heisst Schlaucbe, Bulge, Belgae.

5) yvy>;$ Wasservogel, fyvo; Sobo. Sie heisseu auch Kv^vot ~
Mufitjflot, begreiflich.

6) Ich nifino die Aegis, die xuvtrj {atyn'qT). II. V, 845.; selbst den

ntnioi.
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Bonna Verona 15

Wort Tascia, d. i. (mit kcltischcm t-Vorschlag, wieamita,

tame, cugl. aunt, wie tore orcus) Ascia zeigen Kine

Muiizc liegt niir vor, mit eiuem Rosse (Hpona, Hippia),

umschrieben Tascia, wahrend die Kehrseile in einem Kranze

das Wort V e r zeigt, d. i., ofane gerade lateinisch zu sein,

die ectite, alteste Form von Lassen Sie mich bei dic-

sem Worte docli eiiies mittelallerlichen Zeugnisses geden-

ken, gemass welchem von Verona dieselbe Herleitung a

verc, vernali vocabulo wol bekaunt war 4
). Dann aber

schcint mir vor Allera bemerkeuswerth , dass unter den

ephesischen Cliarakteren (die mau, wenn auch Taschen-
spielerisch, iu Beutelu trug) einer aoxiov hicss, rait der

Deutuug Fins tern i ss, ein andcrer „xcciaoxiov Licht", ein

driller ret Qui; Jahr. tIiqu!; (liiQaxog) und TtiQt^ ist halt

wieder unser tetricus, der alte Jahrcroffuer, aaxtov ist aber

der Schlauch, in welchem das Licht (xaiuoxiov) verbor-

gen ist, die lux iu tenebris 3
J.

Jcuer hcilige Schlauch erklart uus auch den Nainen

Belgium und Belgis als uralle Stadt mit der allesten Acht-

zahl der Goiter ; er auch Thule, &vlt}, &ihg (so bulga

Belgis) Vvlaxog, Ovlctg, &v)m£, welche sammtlichc YVorter

den Schlauch bezeichnen 4
). Das allerheiligste Bild des

my8lischen Schlauches ist die Olive (wegen ihrer beutcl-

artigen Frucht). Sie bezeichuet als Vorbild der Erlosuug

den Sieg, die Hettuug. yvUxij heisst der xinivog, der

1) Tasche — aax6$
y
wie englisch to task uaxtXv.

8) Grimm, Heldens. 8. 40. Alte Etymologien sind selten ganz leer.

Sutdas deutet B/^ovvioy durch eiue Sage, da e i n Ma on im No-

ricum eine Art von kalydonischem Schweine erlegt babe. <»,- uvr^X

vir unus; den r^w; hat man vir, Bar, bero, baro, Baron genannt!

3) S. Creuzer II, 196, ich konnte hmzuftigen: 61^ terra ist die

schllngende, «&a
t

uyapfv*uc sol» ist der domtnus (vgl. Damnones).

4) 9Cla*tt wird U (11 ken sein, folles, daber in Diilken der Sitz der

Narren, folles.
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16 Bottua Verana.

olympische Oelbaum, und — fulica heisst das, wie Noas

Taube *), heilbringende Wasserhuhn ; ist uun <pvUxr
t
=

-frvkaxog't Leicht moglich!

Auf eiuem Lager vou Blumen lag das Bild der Pallas

bei deu Panalbeuacii. Ich giaube nach Herodot 8
), dass

die Gottiu auch <P<;/; hiess von qvij Bliithe; da uun ipvq

auch fur qvkov gcbraucht wird, so kaun uus <pvkuxr
t

fur

(pt t] gelteu ; verwaudt ist jcdenfalls wicder <fvoxog, q>voxq
9

wovon der beriichtigte fiscus stamrat, der grosse Wagen,
Die „Juugfrau im Grunen", die blumenplluckende

Persephone hausete also in der fernen fusel des Oceans,

in der Ogygia, des Odysseus-Ogyges , im Berulande, im

Griiulande, d. b. im Paradiese. 31 an hat die heilige Thule,

das grune Land, als man es in Irlaud nicht mehr erkannle,

weiter und weiter gesucht; auf Grouland sitzt nun der

Name Test; fur uns namlich, obgleich, wie wir sahcu, die

Britten uoch immcr the grecu island kennen.

Das Land der heiligeu Geliebten heisst Freudengarten,

Frcuiienllial, im Gegensatze zu dem irdischen Jammerthal;

iu ibm zeichnet sich aber auch ein heiliger Berg aus, der

Freudenberg, mendelbcrg, mons gaudii. Dieser Berg heisst

in deulscher Sage auch Yenusberg; ieh giaube keiues-

wegs, dass wir denNaraeu Venus aus der lateinischeu Litcra-

tur geschopft haben ; er steckt gar zu tief in unscrer Sage
;

nur die Form ist lateiuisch; ursprunglich sagten wir Wenes-
berg. In der sylva VVeuas walda griindete schon unter

Karl dem Grossen der heil. Ludger das Kloster Werdeu3
),

1) Taube ? oder xtlu/ufal xoXuppds heisst die in sale schwimmende

Olive.

8) I, 00.

3) Werthioa Werithioa, Werdiue ist, ebenso wie Werith , Kai-

sers-werth , Donau-w orlh u. dgl. (auch Werder) ecbt deutsche

Form von Verona, Viridis, verdure; denn unser «werden fieri*

ist, wie fio tputa zuerst cresccre (vgl. engl. to grow und selbst

venio, to become), dann fieri. In «werth» finden wir vir-tus wie-
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Banna Verona. 17

meine Vaterstadt 1}. Das Wort venus, veneris 1st, wte

fast alle Worter dcs romischen Cultus, griechisch; wie

aus yiveatg genus, generis (altcrc Form genesis) 9) ent-

standen ist, so erkenuen wir in Venus die aiveoig*),

die Gottin Ahy*), die roystische gloria laus. Daher

der treue, fromroe Sohn der AfofOtg uihiaq, der die Stadt

°S grundct, wie die Boji, die am Alvog wohuen, die Stadt

Laus, d. i. Glaus = aylotvQog, glauria, gloria, "AylavQog

(Pallas Athene) 5), daher auch die trojischeo Veneti, mit

dem schon classischen Wechscl von cci und auch Pe-

lops heisst ^Erettj'iog ; ^Evtrijia ist Vendu. Also Frau
Wencs ist keine Lateincrin, und da wir sie in Dculsch-

land gauz heiroisch finden (wenngleich wol vor [dem 14.

Jahrhuudert nicht nachweisbar 7
), da wir alte Gedichte vom

Venusberge haben ohne Spur lateinischer Quelle: so ver-

muthe ich auch hier nicht deulschcs, aber urgricchisches

Gemeiugut; denn das sei doch nun einmal gesagt, class

die gricchische Sprachc die Sprache der Urkirche ist, dass

a lie Vdlker auf gricchischem Bodeu baueiij dass jeder ab-

der, lo wabr vcrus, und der Hera, hera entspricht Wirth und

und Wirtln, wie auch femina (yJw, tpCfia).

1) Vgl. Lacombiet I, Urk. 10. 26.

2) Das s ist erhalten in dem Namen der Stadt Yenusia. Zu ver-

gleichen 1st iilirigens Ulit alvt'ta dyvui, mit atytm; ayvm;; urunTix6<;

vollenden und riihmen siud verwandte Begriffc, wie in magotfico

zu erkenuen ist.

3) Daher venia Lob, Erlaubniss, venustus lieblich (mVf'a> auch

Hebe); veneror lobpreise. Vgl. tibrigens irisch ban aJbus alte,

vaenn pulcber u. dgl.

4) Creuzer, II, 24.

5) Serv. ad Virg. Eel. 8, 13, thut nicht so Unrecht, wenn er laurus

von laus, laudis hcrleitet; nur ist das r alter als das d (cf. au-

di*, auris, horc). Hier fiodet, denke ich, auch Laurin sein Unter-

kointneu, vgl. Lauriacum.

6) Z. B. "'JSttqyt: = jUrtaye;,

7) Myth. 8. 1830.

2
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18 Banna Verona.

weichende Glaube nichts als kctzerischer odcr schismati-

achcr Abfall von der alteo katholischen Kirchc ist.

Lassen Sie mich nun statt meiner eincn ungleich bca-

aeren Kcnner dea Alterlhums vorftihren; lasseu Sie, ich

bitte, Jacob Grimm reden. Er macht una die Sache leicht 1
).

"Eckhart derGetreue, cine Gcstalt aus dem Kreiae

altdeutscher Helden — greift in die Gottcrsage fiber. Nach

Anhang odcr Vorrede des Heldeubucha soil er bei dem
Venusberg sitzen und die Leutc waruen, wie er sie vor

dem wuthenden Heere warnt; um so wenigcr lasst sich

auch hicr noch die Bedcutung dcs Venusbergs vcrkenncn.

Eckhart zieht vor dem wuthenden Heere mit Ho! da, wie

or an dem Berg der Venus bis zum juugslen Tag zu

wcilcn verwunscht ist: die Identitat der Holda und Ve-
nus liegt ausser Zweifel. Diescr Berg (nach einigeu der

Hoselberg, Horselbcrg bei Eisenach) ist Frau Hollen Hof-

haltung, erst im 15. und 16. Jahrh. scheint roan aus ihr

Frau Venus zu machen*), in unterirdischen Hohlcu

hausct sie, staltlich und prachlig, gleich Zwergkonigen

;

einzelne Menschen finden sich uoch bei ihr ein, und leben

da in Wonne. Man erzahlt von dem cdlen Tanhauser 1
),

der hiuabgegaugcu war, ihre VVunder zuschauen; eine der

anziehendsten Sagen des Mittelalters, in welcher die Sehn-

sucht nach dem alien Heidcnthura (?) und die Hartc der

christlichen Gcistlichkeit ruhrend geschildert sind. Eck-

hart, vielleicht ein he idn ische r P r ie s t e r , ist

Hofmann und Begleitcr der Gottiii, wenn sie zur bestimm-

ten Zeii des Jahres ausfahrt. Ich konnte ihu auch mil

1) Myth. S. 887. ff.

2) Berichligt S. 1230.

3) Tanhauser heisst er wol eben dieses Mythus wegen , da er

iin Tan, im Walde hauset. Ihm stehet der Schneeburger
gleich, weil (darf ich sagen V) notre Dame Marie sur le trrtne de

neige sitst. (Myth. 2iH. Note).
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seinem xrftvxuov zumPaychopomp desreitenden Todteuheera

(vgl. den in der Luft knarrenden Seelcnwagen S.793) rnachcn,

er geleitet aber nicht die scheidenden, vielmehr die wie-

derkehrenden Todten.

Da auch Dietrichs von Bern, zu dessen Helden

Eckhart gehort, Theilnahme an der wildenJagd zu bewei-

acn stent, so ware er liier der zweite einhcimische Held.

Die Lausitzer nenueu nan den wilden Jager Berndietrich,

Dietrich Bern hard oder Diterbenada; oft haben alte

Wenden seine Jagd gehort, nnd wisscu zu erzahleu von

uuschmackhaftcu Braten, die er dabei austheilt. Auch im

Orlagau ist Berndietrich des wilden Jagers Name {Burner

S. 213. 216. 236) und seine Hunde treiben die Waldweib-

chen auf. Ja auf dcra Harz am Bodekcssel uber der

Rostrappe stcht der wilde Jager versteiuert, er heisse »Bern-

hartu, gab cin Knabe an, und der Vater der uber das Bo-

dethal zu Ros gesprungnen Brunhild wird vom Volk

n der von Bareu" (von Bern) genannt; dies gewinnt da-

durch an Bedeutsamkeit , dass auch Gibicho (S. 126) auf

dasselbe Gebirge versetzt wird (z. f. d. a. I, 575. Von
Fichte aber, dessen Heimath die Lausitz war, leitet sich die

M eldung her , dort heisse Knecht Ruprecht (S. 472.)

Dietrich von Bern. Beide Auslegungen lasscn sich

verbinden. Knecht Ruprecht erscheint ncbeu Frau Ber-

tha, als Diencr uud Be&leiter (S. 482.), zuweilen statt ihrer

und wie als ein Schreck der Kinder. Es kommt dazu, dass

beide, Ruprecht und Bcrhta, Weihnachten auftreten;

doch was am meisten outscheidend , ist dass in Mecklen-

burg Wode, wie in Schwaben Berhta durch den Flachs

am Spiunrocken fahrt und Wode, wie Ruprecht und Ni-
clas, den Kinderu Gut es oder Boses beschcert.

Dietrich von Bern ist also, gleich dem treuen Eck-

hart, berechtigt in Who tans, Holda's oder Serbia's Ge-

leit zu erscheinen oder ihre Stelle eiuzuuehmen.
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Donna Verona.

Aueh wird bei andrer Veranlassung Dietrich der feu-

a r a t h ra e n d c iibermcnschlich dargestellt nach dea Ge-
diehten dcsM. A. auf gcspenstigcm feuerspruhenden Rosse

in die Holle oder in die Wuste abgeholt, wo er bis an don

jungsten Tag; dem Gewurme streiten soli. (D. Helden-

sage 38—40). Das stirnmt zu der altmarkischen Sago voa

Hackclbarg (S. 875) und in der Zusamniensetzung Hack-

elberend scheint der zweite Thcil doutlich auf Berend, Ber-

hart und Dietrichbern geleitct zu haben, wie audi Hackel-

bergs und Berends Traum ( S. 875) ideiitiseh war. Viel-

leicht ondlich ware der niederland. Derk met dem Beer
(S. 194) hier zu crwagen, ohne dasa ich ilim dcu Beiiiaruen

aus einem raissverstaudneu Dietrich von Bern herfuhre.tt

ich meine, dass Sitmrock einmal unser koluisches agecke

Berncheub der Mythc vindicirt, und dass Grimm ihm wi-

dersprochen habe. AJIcin, wenti Bern Bernhard Huppel ist

der gecke Kiippel, was fehlt dann noch zur VerglcicJiung?

Das ngecke Bernchenu ist trotz seiner Versunkenheit doch

mit David verwandt, der vor der Lade tanzt, Ruppel, Rup-
rccht, wie Robin good fellow, ist wicder der Rothe 1

), er ist

Robin Hood, der feurige huttragende VVuotan. AlsW u o t a n

auch ist er der Bcscherendc Nicolaus, Kixohaog, der,

iwelchen die britische Konigin bei Dio« w ^Avdaat^l anruft,

oder ^Avdairj {Avdat^g, ovtco yaq xal zt}v vixr
t
v o)r6

t
aa^ov)

derVertheiJcr, Beschcercr voa avduiio, avudcciui, avdaCoftai,

Somit ist nun Folgendcs der Forschung Haupt-Ergebnis.

Dietrich, Tetricos, der Drache, der Drachentodtcr, der Klben-

sohn, der Fiihrer der Zwdlfschaar, der heilige, der unstorb-

liche, der rtickerwartete, der Trager des Wunderhelms, des

Lowenschildes, der Rothschildigo— ist cine urkirchliche Ue~
berJicfcrung. Er hiess TotricusBernensis lange vor dem

1) Robiua »chon lateloisch.
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Theodorich in Veroua, cr fuhrte den Namen von der Myth©,

von dem Mythischen Berneiiande, von der Bcrnkdnigio,

welcher wol auch der Bernstein seinen Namen verdankt. In

Bonn und Uinland lagerte sich rait uralteii, vorromiseuea

Heiliglhuraern dieselbe Sage. Naraentlich sind die sieben

Bergesieben Heiligthumer, ebensowol, wie die sieben Berge

Horns. Wenn die Sage von Boons trojischem Ursprunge *)

Grund hat, so beruhrt ea sich unraittelbaror mit dem thra~

kiscb - getischen Gothenreiche; die Gothen hatten jeden-

falls dieselben Mythen , und kuupften slo an ihrer Helden

Thaten.

Warura abcr unsere Verona auch B o n n a heisse ¥

Nun, 8ollte nicht Bouna ganz einfach — Bona seinV *)

Bona abcr, das weias ein jeder, ist = bena3
), und Bena ist

Vena, awy 4
) Venus. Ira Grunde ware also Bouua doch

wirklich unserWonne; denn das deutsche winnen (wanp,

gewonnen) eutspricht ira Beg r iffe (Sinnliches: Weide
,

Wachsthum und Geistiges : Lust und Scgen uiuschliessend),

und selbst iu mythischcr Anwcndung vollkoinmcn.

Zugleich aber ist, wie wir aus beare enluehraen, bcus

1) Der Name Brienno kommt wol snnst nicht ror; ist aber von fciuto

wol herzuleiten ; dass auch ein Aeneas in der Siiftuugssage vor-

koramt, entspricht der Aivtj. (8. 1, 3 dies. Jahrb.). Sebr entspre-

cbend ist die B^amx,} ^am Kisses in Thrakicn. Herod. V II, 108.

2) Die Idee der zwei Orte habe ich langst aufgegeben. Was die Bonn-

gasse bctrifft, so bezweifle ich die Kchtheit desNamens; sie heisst

Bung-Gasse, walirscheinlich von Bunge, Pauke. Cesoniacum=Kesse-

nich habe ich ebenfalls aufgegeben, glaubte aber urspriinglich, dass

Gesouincum das Lager an der Kessenicher Fahre gewesen. «Kes-

tenich* ist zu deutlich Kaoravtaxoy , (wie mad. cliesten, kestcn,

and. chcstina castania (Castaniacunizr Castania, wie Moguniiacuoi

esMoguulia; Kaaxavia und altnlicn hetasen inehrere griechiache Orie.

KaoivCa (z^Kaojaria) heUst Veuus. Wenden Sie >ich weiter urn

'Avtvvuikov, \iv9., Endenicb, -^arma*oV Le.ssenicb u. s. w.

3) Bone = bene.

4) Wie bis, vi-ginti irisch ben feuiina, ban aJbua.
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Bonna Verona.

Nebenform von benos, bonus ; "beat a Veronal) ist bona

Verona, Bonna Verona^ und da jenes beus im Griechischcn

evg zu sein scheint, so ware beata Verona uicht bloss dem

Sinne nach, auch buchstablich evtavia, Ilibernia. Die bona

Hera, die licbe Frau ist die Siegbringerin , Pallas Nike,

daher "beat a Verona vinces.'a sie ist zugleich auch

die krouische /IUtj, Jixaiccj die in dem Naincn jener bri-

tischen Konigin uns begrussende bona Dicaea: Bundvica

oder Boadicaca, wo in dvica das urgriechische Digamma
noch crhalten ist , wie dvtg = dig; denn dixy ist der

Zweig, die Thcilung, das Urtheil, die Entscheidung. O,

wie vicles konnte ich noch ubcr diese Gdttin sageu ; aber

hicr thut auch Maass Noth und Geduld. Vielen scheint

das Wcnigo schon zu viel.

So leben Sie denn wol , verehrter Herr College , in

Jhrem wunnigarto8
), und gedenken Sie freundlichst meiner,

der ich in diescr ebenfalls trojischen floianoltg (nach Tri-

tenheims Zeugnissc 8
) iu der Burg der notd (annus, ver,

annon

a

4
), verona), der Tina nnirj (Kraut, Zweig), in der

W i r z b ii r g, in dem viridarium, dem wurzgarte mich eben-

so, wie Sie wol dort, nach des him els wurzegar te u 5
)

sen ne.

Wurzbarc.
II. MiiHer.

1) Hefl I. 9. 9. d. Jahrb.

2) Myth- 781.

3) Er schreibt einmal ad Menigavium peapolitanum , und dann apud

urbem pcapolitanam, wo naturlich poeapolis zu lesen ist.

4) Anna. Perenna d. i. per-alrq'4 Dan-anna oben, Brttt-anna. Vgl.

feruer den Anius (Ennius) des Aeneas und den Asc-anius.

A) Diutisca II, 168. Ist dieses nichl die wtxamj des ^xanaiot ?
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2. tiomrrftraftfii in brr Vmgrbnn* Pan fcrtrr.

1. lu demlll. Hefte dieser Jahrbficher habe ich die Ver-

muthung geaussert, dass sich vou dem an der Sauer ge-

legenen Orte Wintersdorf, wo, nach den daselbst auf-

gefundenen bedeutenden AHerthumsrcstcn (s. III. II. S. 72),

eine ansehnliche romischo Nicderlassung gcstanden hat,

cine Strasse nach der uicht weit von da fiber das Gebirge

steigenden Trier- Kolnischen lililitarstrasse gezogen habe.

Bei einer spater vorgeuommenen Untersuchung ergab sich,

dass dieser Verbindungsweg, der jetzt durchgangig nun--

raehr als cin schlechter Fahrweg erkennbar ist, zuweilen

jedoch noch einzelne alte Reste aufweist, in der Nahe
vou Neuhaus die Anhdhe hinauf bis zu den Kerscher-

hofen ging, wo sich fruherhin roraische Hudera vorfanden

is. III. H. S. 72). Von hier lief derselbe urn eine Anhdhe

hertim, auf welcher man roraische Graber gefunden hat

(s. III. H. S. 7?), und ging dann fiber die Hochflache nach

der Saner hinunter, wo er noch mchre Fuss tief unter

dem Boden als eine gepflastcrte Strasse vor einigen Jahren

aufgefunden wurde. — Der Ort Wintersdorf scheint

uicht bloss zur Rdmerzeit, sondern auch in den gleich

darauf folgenden Jahrhunderten bewohnl gewesen zu sein,

indent sich noch ein merkwfirdiger alter Thurm, der jetzt

als Glockenthurm einer spater erbaufen Kirche dient, da-

selbst befiudet, und dessen Baustil dem zehuten Jahrhuu-

dert angehdrt.

2. Wie bckannt gingen zwei Militarstrassen, und zwar

auf jeder Mosclseito eine, von Trier fiber Metz nach dem

Inuern von Gallien. Die auf dem rcchten Ufer ffihrte von

Trier fiber Couz, das aite Coucionacuin, wodurch sie auf
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Romerstrassen

dfeser Strecke eino besondere Wichtigkeit erhielt, indem

sie zugleich die Communication zwischen dicsem Sommer-

sitze der Kaiser und der llauplstadt bewirkte. Sie lief

von Trier aus (lurch die jetzige Vorstadt St. Malhias an

der Moscl hiti bis zn dem sog. Siechhausc, wo ein kleines

Wicseuthal sich offnete: hier bog sie von der heutigen

Chnussee. die dicht am Moselufer und am Fusse des Her-

ges vorbeigefuhrt ist , ab und stieg allmahlig die Anhohe

hinan , auf der sie , stets das sohoue Mosclthal zu ihrer

Rcchlcn, uber den Hoscheider Ilof bis gen Conz hin zog,

wo sie, wie noch jctzt sichtbar, in die Schieferfelsen ge-

hauen, nach dem Thale der Saar hinubstieg; hier erblickt

mau, genau iu der Verlangeruug der Strasse , die jetzige

. Saarbriickc, an deren Stelle einst die von Atisomus er-

wahntc romischo Briickc gestanden hat, uber welcho nun

die Strasse nach der jenseitigcu Hohe wciter fortzog.

3. Bei Bcschreibung der Strasse von Wasserbillig nach

Neuhaus (III. H. S. 56 ff.) hatte ich noch einer zweiten

Strasse erwahot, die von Pfalzel nach Novel hinauf-

ging, und, gleich jener, die Verbindung der Trierischeu

Aiosclthales mil der Trier - Koluischeu Ileerstrasse bewir-

kte. Die ersteu deutlicheu Ueberreste dcrselben trifft man

gleich oberhalb des Dorfes Novel, wo, nach aufgefuu-

denon romischeu Resien, einst romischo Wohnhauscr go-

standee und dessen Namensableitiing von Nova villa la-

bor schr wahrschcinlich ist. Die Reste der Romerstrasse

siud hier noch raehre Fuss hoch schr gut crhartcn, und

Ziehen sich links von dem heutigen Fahrwege . zwiscbeti

Lorich und Bulzweiler, fiber die Anhohe nach oinem Thale

hin, wo, gleich wie iu dem Thale von Novel, eine bedeu-

teude romischo Villa
,

einigo hundcrt Schritte rcchts von

der Strasse, gestanden hat (s. Schmidt, Baudenkraale der

romischen Pcriode u. s. w. V. Lief. S. 139). Von bier geht

die KdmcrMru.ssc wiedemm die Anhohe liiuauf und wendet
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in der Umgebung von Trier.

sich dann rechts nach dem Pfalzeler Walde, wo sie durch

eine tiefe Schlucht nach dem Biwerbacherthale hinabsteigt,

durch das sie bei dem Dorfe Biwer in das Moselthal ge-

iangt. — Die Verbindung zwischen Trier und Pfalzel

konnte in romischer Zeit nichi auf dem heutigen Wege
am Moselufer geschchen, soudern die Strasse ging wahr-

scheinlith durch das Biwerthal, vielleicht auch zugleich

auf dem rechlen Ufer, so dass bei Pfalzel eine Falire war.

Pfalzel selbst ast ohne Zweifel romischen Ursprungs

:

man fand dort romische Substructioncn und es war schon

schr fruhe eine frankische Pfalz, die im Jahrc 690 von

Konig Dagobert in ein Fraucnmunstcr umgeschaffen wurde J

an der ehemaligcn Kirche fand ich noch einige romische

Ziegcl eiugemauert.

Emmerich, im Mai 1847.

Dr. J, Schneider.
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II. Momimenie.

1. fiwti JQMttoiftom In J&aifrr pamtttan on* ^atiriau.

I.

CrfU auftcrt £alftr.

G
Imp -carsar- dIvI • vmpasiam'F'Oomit ianvs
AV6VSTVI'OIRMANICVS'P ON'TiFeX'MAXI
MVS " THIBVNIC * POTEST AT • V * IMP . iTl

CENSOR • PKRPETVVS "COS* xTl'P' P

EQVIBVS Cslc) ET * PKDITIBV* ' QVI * MILITANT * IN

ALIS DVABVS Q V A K A P P RL I. A N T V B * V K Tl

BANA * GABTVLORVM BT * i THBACVM ' MAV
BBTANABT'COHOBTIBVS ()V ATTVOR ' i'AV

CVSTA • LVSITANORVM . Kf I * BT ' fl * THRACVM ' RT

ii * CANTABRORVM * BT SVNT * IN 1VDABA 8VB

CN P OM P B IOL O N G I NO* QVl OV1NA' B T* vl

C B N A * STIPEND! A MBBVRIIANT • QVABVM
NOMINA SVBSCBIPTA SVNT IPSIS LIBBBIS
POSTBKISOVBBORVM CIVITATBM DRDIT'ET

o o
CONVIIVM ' CVMVIORIBVS QV AS T V N C

HABVISSBNT * CVM * EST * CIVITAS * lis DATA * AvT
SIQVI * CARLIBBS ESSRNT CVM * lis QVAS' POSTEA

dvxissent 'dvmta xat '81 novli ' sin gvl a i

a * d * iii * idvs maias

Sex octavio frontons

TI IVLIO CANDIDO MARIO C B L S O COS

COR II THBACVM CVf FRAIST
CLAVDIVS • MONTANVS E Q V I T I

SBVTHE TRAIBITHI F COI.OI.BTIC

DKSCRIPTVM'BT RRCOGN IT VM 'IX'TAB VLA * AB

NEA'OVAB'PIXA EST ROMAB IN CAPITOL 10

POST'TROPAIA OR RMANICl'IN TRIBVN A L I

OVAE SVNT AD ABDEM FlDEI PR

O
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Zttei Militardiplome d. Kaiser Dnmitian u. Ha inan. 27

$wtitt Hufatt J^ilfic:

o
D CONSI ALCIMI

C • TERENTI NATALIS

P • SALLIENI PHILVMENI

Tl • CLAVDI ERASTI

C • HOSTILI MARTIALIS

P 81LI HERMETIS

C QYINTI PIIILETI

o
o 0

€r(lr inner* galftr:

IMP • CAESAR.DIVI • VESPASIANI'P 'D0M1TIANV8 * AVGVS
TVS GERMANICVS * PON O TIPEX • MAX IMVS * TRIBV

NIC * POTE8TAT * V* IMP'xTl CENSOR * PERPETVVS

cos xTi P ' P

EqVITIBVS ET PEUITIBVS QVI * MILITANT * IN * ALIS OVA
BV8 ' QVAE * APPELLANTVR * VETERANA " GAETVLORVM
ET * i * TflRACVM • MAVRETANA " ET ' COHORTIBVS

QVATTVOR ' I * AVGVSTA * LV8ITANORVM * ET * f'ET * O
THRACVM * ET * 5 CANTABRORVM ' ET * 8VNT * IN " IV

DAEA * SVB ' CN POMPEIO LONGING ' QVI QVINA

ET ' VICENA ' STIPENOIA * MERVERANT * QVORVM
NOMINA * SVBSCRIPTA * 8VNT * IPSIS * LIBERIS

POSTERISQVE • EOR Q VM * CIVITATEM ' DROIT

9 o
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Zwei Mililardiplome

JJuifite inncrr galfU:

O o

ET CONVBIVMCVM O VXORIBVS OVAS TVNC
HABYISSENT • CVM . EST * CIVITAS " lis * DATA * AVT * 8IQVI

CAELIDES ESSENT ' CVM * lis * QVAS * POSTEA DVXISSENT

dvmtaxat * singvli ' singvla8 * a ' d "iii mdvs * maias

Sex octavio Frontone

tl 1vlio. candido mario celso cos

COH ii THRACV3I CVI PRAEST

CLAVDIVS NONTAXVS

EQVITI

SEVTHE TRAIB1TR1 4 V COLOLETIC
(•ic)

DESCRIPTVM * ET RICOGNITVM " EX * TABVLA * AKXEA

QVAE ' FIXA ' EST RO ? MAE IN CAPITOLIO

Vorstcheudes Militardiplom , dessen Abdruck ich dcr

giitigen Mittheilung des Hcrru Geh.-Raths Neigebaur, ehe-

maligen Kbnigl. Preussischen GeneraIconsuls zu Jassy,

verdanke, wurde von demselbcn in der Bibliothek des re-

formirten Collcgs zu Ennyed in Siebenburgen aufgefuuden,

in der es (anger als dreissig Jahre unveroffentiicht geruht

hatte. Es soli von Klaascnburg dahtn gekouimen scin.

Das Jahr 86 n. dir. Geb., 839 der Stadt, wird uns

durch die dcm Kaiser Domitian beigelegten Titel als der

Zeifpunkt angegeben, in welchem das Decrct crlassen wurde,

dessert anthentische Abschrift uns das Diplora erhaltcn hat.

Domitian war an den Iden des September (Sucton. Titus

II) fm Jahro 81 seinera Bruder gefolgt; also reicht seine

frnifte tribnnicische Gewolt , da man diesetbe damals noch

nach dem Jahrestago des RegierungsantriUs rechtiete, ohne

ihre Erneueruug vom I. Januor zu datiren, bis in den Herbst

des Jafrres 86. In demselben Jahre hatte er sura zwdlften

Male die Faroes angenofmneu, und zum zwolfteu, dreizehn-

ten und vierzchiilen Male riefen ihu die Hecre , — wir
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der Kaiser Domitiau und Hadrian.

wissen nicht wegen welcher Kriege, — sum Iroperator aus.

Ferner nennt or sich Censor perpetuus, wclcheu Titel

er iu der Zeit zwischen den Konen des September 85, wo
er iioch mil der blossen censoria potcstas geehrt ist (Ar-

neth IV), und dem 17. Kebroar 86, dem Datum des Di-

ploma Cardinali VII, augeuommen haben muss, und zwar,

wie die Munzeu zeigen, vor Ablauf des erstgenannlon Jah-

res iEckhel VI, p. 396.).

Mil ihm bckleidete das Consulat im Jahre 86 Sex.

Cornelius Dolabclla Petroniauus , welcher jedoch scbon

urn die Mitte des Februar (A* D* XIII' K* MART) iu dem
auf die Aegyptische Flolte beziiglicheu Diplorae (Card.

VII) nicht mehr den Kaiser, sondcrn eineu gewisscu C.

Socius Campanus, zum Collegen hat, so dass also jener

sehr bold die Fasces uiedergelcgt baben muss,, vielleicht

schon an den Iden des Januar; Suelon wenigstcna, wo er

der 17 Consulate des Kaisers gcdenkt, (Domit. 13) setzt

hinzu, er habe keines uber die Kalenden des Mai hiuaus

bekleidet, roehrere nur bis zu den Iden des Januar. —
Uuser Diplom , welches das Datum A* D' III* IDVS*
MAIAS tragi, fuhrt als Consult) Sex. Octavius Fronto und

Ti. Julius Candidus Marius Celsus auf, welche au deu

Kalenden des Mai ihr Amt angctretcn haben werden , ein

ncuer Beweis fur die Thalsache, dass in Domitiau's Zeit

die cousulariscben Nuudiueu viermouatlich wareu.

Die Nameu dieser Cousuln wareu bcreits durch die

Inscurift Fabr. 333, 496 {Mar. 316, 3) bekannt, ohne dass

man das Jahr ihrer Amlsfuhrung hatte festsetzen konuen;

man wusste nur, dass sie suffecti des zwciten Nundinums

gewescn, da cine Inschrift (Grut. 968, 13) das Datum

SOS •MAIAS • FKONTONE ET- CANDIDOCOSbringL
Muratori (313, 3), Hageulmch (Dipt. Brix. p. 137) und

Marini (Arv. 192) batten bereits die Vennothung geaus-

sert, ihr Consulat uiiisso vor das Jahr 858 d. St., 105 n.
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ao Zwei MiliUinUplome

Chr. Geb., fallen, da in diesero Jahre ein Ti. Julius Can-

didus zum zwcifen Male die Fasces fuhrte, weicheu Marini

fur dcnselben hieh, der mit fliuzufugung der Namen 31a-

rius Cclsus in don Arvaltafeln vom Jahre 833 bis nach-

dera Trajan den Namen Dacicus angenommen, also bis

nach 856, aufgefiihrt wird {Marini, Arv. T. XXI1I-XXVI).

Unser Diplom ervveist die Riclitigkeit dicser Vermuthuug,

indem es die Idcntitat der Person feststcllt , deren erstes,

hi Gemeinschaft mit Sex. Octavius Fronto bekleidetes Con-

sulat also in das Jahr 86 zu sctzen ist 1
). Die Namen

Marius Celsus durften uach Borghesi's Vermuthuug von P.

Marius Cclsus, Consul in den Jahren 815 uud 822 her-

1) Orelli und, ihm folgend, Marquardt in einem AufsaUe iiber Lo-

gisten und Cunitoren der Kaiseraeit (Ztschr. fur AKeitliw. 1848,

D. 119), der auch sonst vlelfacher Berichtigtingen bedarf, halten

den Ti. Claudius Candidas der Grater'schen Inscbrifl 389,2

(Or. 798) fur identisch mit dem Consul der Jahre 86 und 105,

Ti. Iulius Candidus Marius Celsus. Sie berufen sich da-

bei auf die Uebereinstinimung aller Epigraph iker, und doch braucbt

es keiner sebr tiefen Einsicht in die epigraphische Wissenscbaft

,

urn die vullige Grundlnsigkeit dieser Annahnie zu erkennen*). Ab-

gesehen von der Willkttr der Veranderung des CL in IVL, deufet

schon der blosse Titel legatusAugg. geotigend an , daw sein

Inhaber eincr Epoche angehort, in welcher zwei Kaiser dem Ko-

mischen Keiche vorstanden. Marini iibrigens, den Orelti cltirt,

gedenkt dicser Inschrift nicht , und Herr Marquardt, scheint es
,

folgte blindlings der Orclti'schen Angabe. — Es kann keinem

Zweifel unterllegen , dass die fragliche Inschrift uns mit einem

der ausgezeiclinetsten Feldherrn des Kaisers Septimius Severus

naher bekannt macht, welcher mit seinem blosscn Beinamen Can-

didus zwei Mai bei Dio vorkommt (74,6 ; 75,2) : Tiberius Clau-

dius Candidus war nach ihr nicht von vornehmer Abkunfl, son-

dern, wahrscheiolich dem Ritterstande aogehorig, verdankte er

seine Erhebung kricgerischen Diensten. Er war Prafect ciner

Auxtliarcohorte Homischer Burger, dann Legionstribun gewesen,

hatte den zweiten Germaniscben Krieg des M. Aurel als prae-

positus cop ia rum mitgemacht und hierauf das Ami eines

) Vrgl. neian Auf.«t» in Heft XII di.ier Jahrb. 8. 3. ff L. L.
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der Kaiser Domitian und Hadrian. 31

genommen sein; eine Tochtcr desselben war viclleicht die

Mutter unseres Ti. Julius Candidus. Wenn aber derselbo

Procurator XX hered. im Lugdunensischen und Belgischen

Gallien, so wie in beidcn Gcrmanien, bekleidct. Seine Erhebung
zu tribunicischera and pratorischem Range muss in die Zeit des Coai-

modus fallen, eben so seine Ernennting zum curator civitatis
Teanensium. Uann ging er uls Legal eiaes Procnasuls in die

Provinz Asien und bekleidete bei dieser Gelegenheitnuch das Eh ren-

ame eines Logisten von Ephesus und Nikomedieu. Als derKrieg

zwischen Severus und Niger ausbracb, ward er Befehlshaber des

Ulyrischen Heeres, welches bekanntlich gleich zuerst sich fiirdeii

Severus erklarte und den Kern seiner Aruiee bildete (Spart. Sev.

5 ; Herod. II, 10 etc). Ich mochte die Vermulbung aufstellen
t

er babe noch als Legat von Asien im Gegensatxe zu dem Pro-

consul Aemilianus die Parte! des Severns ergriffen und zur Be-

lohnung fur seinen Abfall den Oberbefehl der Illyriscben Legto-

nen erhalten ; weuigstens war er nicht vorher etwa Legat von

Ulvrien und als soldier jenen Truppen vorgesetzt, was die In-

schrift nicht iibergehen worde. Auch erkennt roan seinen EiuOuss

auf die damaligen Ereigoisse, wenn ich nicht irre, in dem Ura-

stande, dass Nikoinedien, dessen Logist er war, zuerst vom Niger

abfiel und den Truppen des Severus einen festen Sttttzpunkt in

Asien gewahrte. Von dort ausgehend , war es alsdann Candidus,

welcher zwischen Nicaea und Kios den Niger schlug (Dio 74, 6).

Er nahm auch an dem ferneren Feldzuge gegen Niger Theil, der

in unser Inschrift als expeditio Asian a bezeichnet ist; eben

so an dem Znge nach Mesopotamien, und von Nisibis aus wurde

er nebeu Lateran us uud Latus zu Streifziigen gegen die uinwoh-

n enden Volker detascbirt (Dio 75,3); auch damals befehligte er

das lily risehe Heer, Expeditio Parthica heisst dieser Krieg

in der Inscbrift. — Von Parthiens Grenzen ftihrte er das llly-

rische Heer gegen den Albinus (expeditio Gal lie a); es ist

uosere Inscbrift, der wir die Notiz von seiner Theilnahme an

diesem Kriege verdanken. Es ist bekannt , dass auch nach der

siegeichen Schlacht bei Lugdunum und nach dem Tode des Ge-

gen kaisers viele von dessen Getreuen den Widerstand fortsetzten,

das* namentliclt viele Spanicr auf seiner Seite gefochten hatten

(Spart. 12.); Severus selbst aber kann sich schwerlich mit ihrer

Unterwerfuog bescnaftigt habeo
t
da er nach Rom eUen musste,
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32 Zwti MMtardiplome

bereits im J. 88 das Cousulat beklcidelo, so erhalt dadurch

auch die Ansicut Marini'% ihre Bestatigung, dass cr zu

vou wo er sclioo vor JBode des Jahres wieder zum Partherkriege

auszog. Auch liilfc die Iuscbrift, welcher zufolge Candidus Le-

gal des diesseiiigeu Spaniens uod Oberbufehlsbabcr der ganzen

Land- uod JSeetnacbt gegen die Hebelleo in beiden Spanien ward.

Yorker iadess wird seiue Krbebung zum Consul fallen, deren gc-

naue Festaetzung wir von BuryhesVa Fasten erwarten uiissen.

Man konnte, veranlasst durch Dio's Notia, dass nacb August's

Einrichtuog die Legatcn der Procousule vou Asieu und Africa

gleicheu Rang oiit diesen baben soli ten (53,14), sein Consulat

vur die Asianiscfae Legation setzen wollen; allein die Inscbriften

neweisen, dass jene Anordnung nie fest beobacbtet ward, dasa

die Legaten meistens Pratorier, oft nocb geringereu lianges, auch

In jenen Provinzen wuren. Vergleicben wir uberdies die Inscbrifteu

andrer Hcerfuhrer ohne Provins, so finden wir dass z. B. P. Me-
tilius P. f. Cla. Secuodus nach der Pratur fiefeblsbaber der legio

DI Aug. und des Africauischen Heeres war QMarini Arv. tav.

LIX) ; Domitius Tullus sogar schon als praetor desjgnattis
den Oberbefehl deaseJbea erbiclt (Afwr. 766,5 ; vgl. Marini Arv.

765). Besonders wichtig aber ist der Uutstaud, dass L. Marius Ma-
sinus Aurelianus, welcher die Mfniscbeu Legiouen des tfeverus

vor fiyzanz befcliligtc, also iu gleicher Stellung uiit unserem

Candidus war, nur pratorischen Hang hattej er war Legat der

ersten Italischen Legion gewesen, die zum Mosisclicu Heere ge-

hdrte , und batte aJs solcher den Oberbefehl auch der andern

Truppen seiner Pruvinz erbaiten (Murat. 307,4). Dagcgcn setzt

Bvrghesi sein erstes Consulat in das Jahr 94b (G. A. 1824, *XU,

•4), also noch wahreud der Belagerung von liyzanz, welches

nacb Eckhel (VII, 174) erst im Jahre 949 fiel. Vernmthlicb er-

hielt er dasselbe als Belohnung sciuer Kriegsthaten. Als Consu-

lar focbt er demnach init dera Mosiscben Heere bei Lugdunum

(Murat. 397,4), uud nichl obne Walirscbeinlicbkeit werdeo wir

bei Candidus ein gluicbes VerbaJtniss aunehmen. — Nacb der Ver-

waltuug der SpaniscbenProvinz fiuden wir diesen wieder in' Asien,

und awar als legatus Au gg. Es ist klar, dass von einer Le-

gation, wic er sie frubcr beklcidet , niclit die Hede sein kann .

denn Legatee vou ProconsuJn neonen sich nicbt legati Augus-
ts rum; dagegeu aber ist eben so gewiss, dass Asien siets unter
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onterscheiden sei von dem Ti. Julius Candidtia, der im J. 139

im Collogium der Arvalen die Stelle dcs Magister vertrat

(t XXVIII.), und welcher hiiivvicderum der Proconsul zu
sein schciot, unler dessen Verwaltunff die Me<rarenser der

Kaiserin Sabina ein Monument wcihtcn (C. I. Gr. 1073),

so wie derselbe, an welchen Antoninus Pius ein Rescript

riehtete, das Ulpian (de officio Proconsulis Dig. XfA III,

t, 7, 3) anfuhrt {Marini, Arv. p.

Proconsuln stand
, [nicht unter Legaten Wir konnen uni nur

dadurch hclfen, dass wir annehmen , der Kaiser Severu* babe

nach der Eroberung der Provina dieseibe bis su ibrcr volligen

Beruliiguog, namentltch wohl ftir die Zeit seines zweiten Purther-

krieg.es, ia aeiaer Hand behalten, uod ihr als seinen Legaten den

erprobten Caorfidus vorgesetst. Dass die Asianische Legation

nach der Spanischen folge, scheint mir aus der Analogie den

nachsten Paragrapheo hervorzugehen ; die Aemter sind zwar in

abstelgeader Folge atifgezahlt , in den sie betreffenden Paragra-

plien aber 1st caronologische Ordnung beobachtet. — Besondere

uod unhekannte Uaistande mogen si hl esslich dahin gefuhrt haben,

dem Candidas die jedenfalU unbedeutendere Provinz . Noricum zu

Ubertragen.

Nachtrag. Der Graf Borghtsi, dem ich meine Ausifht Ober diese

Inschrift nacbtraglirh vorlegfe, benachrichtigt mich, indem er dieseibe

im Ganzen billigt, dass start H' H P P* naeb einer verbesscrten Ah-

scbrift bei Finestre* fie Mansalvo p 145, vielmelir H* H> P* R-,

holies populi Roman i, zu lesen sei. Ueberdiess ist er der An-

sieht, dass das leg. Augg. p r. pr. nicht durch item mitAsiae und

N or icae verhunden sei, item vielmcbr sich nur auf duci terra

uiarique u. s. w. be/Jehe. Dadurch fallt alJerdings die Scbwierig-

keit hinwog, welche mir der Legal von A.sien darbot. Da kcin spa-

terer Krieg in Noricum hekannt, so bezielit cr das X wricac auf die

frrihesfe Regierungszeit de* Severus, wo Candtdus ihrn vielloicht jeue

Provinz unterworfen habe, was mir Inrfess nicht mit der Reihenl'olge

der Aemter vereinbar scheint. Das Consulnt setxt er urn »47, d. h.

nach der Schlacht von Nicaea, wie es von mir geschehen, oder auch sehon

fruher nach der Uoterwerfung von Noricum. indem er als fteispiel von

Bekleidung der Fasces wahrend einer Abwesenheit von Rom den Per-

tiwu aufukrt.

3
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Der zweite Consul, Sex. Octavius Fronto, war ausaer

in deu angcfuhrteu Inschriften seines Consulats audi in dcm

Militardiplom der AJosischen Flotte {Card. VII) vom 16.

Juni 845 genanut, weli-hes Doinitian au die Soldaten rich-

tele, qui militant in classe Flavia Afoesica, quae
est sub Sex. Octavio Froutone. Bereils im I. Hcfte

der Memorien des Archaologischen Iustituts (p. 47) war

von Horghesi die Meinung ausgesprochen , es sei dieser

Befehlshaber fur dcnselben mil dem gleichnamigeu Consul

zu haltcn, uud sei dessen Consulat dahcr vor das Jahr 845

zu setzon, da er damals Legat von Mosien gewesen, einer

Provinz, welche nur Consulareu gegeben wurde. Cardi-

nal?* Aleinung (Dipl. p. 112), es sei nicht ausgemacht,

dass er Kaiscrlicher Lcgat, und nicht vielmehr Prafect der

Alosischen Flotte gewesen, schon durch die Analogic alter

Militardiplome widerlegt, verliert durch gnser neucs Diplom

alien Halt. Die Prafecturen der Flotten, selbst der s. g.

Pratorischeu von Alisenum und Ravenna, wurden nicht

eiunial vou Senatoren, geschweige denn von Consularen,

verwaltet, und, war dahcr Fronto im J. 839 Consul, so

kaon mau ihn im J. 845 in Alosien nur als Legalen wie-

dcrfindeu. Wenn er aber Prases dieser Militarproviuz ge-

rade in jener Zeit, der Epoche von DomitianY Dacischen

Kriegen war, so gewiuut auch eine andere Meinung Bor-
gheats neue Wahrscheinlichkeit , nach welcher der von

Martial erwahnte Fronto, der als beruhniter Krieger und

Staatsmaun geschildert wird (I, 56: c la rum niilitiae,

Fronto, togaeque decus), kein audrcr, als unser Sex.

Octavius Fronto gewesen sei Cvgl. Memorie d. Inst. I. a).

Die Jahrc der 4. und 5. tribuuicischen Gcwalt des

Domitian mussen reich an kriegerischen Ereignisseu und,

sei es wirklichen, oder vorgeblichen Siegen, gewesen sein;

die Zahl seiner imperatorischen Begriissuugen namlich steigt

in ihnen von VII bis XIII, ohne dass sich mit Bcstimmt-
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heit aogeben liesse, welche Krlege ihm dergleicheu Khreu-

bezeugungen verschafft haben. In das Ende der 4. tribu-

nicischen Potestas, d. h. in den September des Jahres

85, fallt ein Decrct zu Gunsten der in Pannonieu unter fi.

Funisulanus Vettonianus stehenden Truppen, dessen Aus-

zug das vierte Diplom Artteth?s enthalt; es ertheilt die ho-

nest a missio alien, welche funf und zwanzig und roehr

Dienstjahre zahlen. Da ea Sitte der Homer war, in Kriegs-

zeiten die Veteranen ofl langc fiber ihre eigentliche Dienst-

zeit hinaus bei den Fahnen zuruckztihalten, und, da wir

wisson, dass gerade damals in jenen Gcgetidon Krtege mit

deti Sarmaten gefuhrt wurdeu, so muss man aus der Knt-

lassung die8er alten Krteger wohl auf bedeutendc Siege

schliessen , ohue welche eine aolche Verminderung des

Pannoniachen Heeres zu seiner Zeit kaum denkbar ware.

Urn dieselbe Zeit aber mussen Bewegungcn im Oriente

Statt gefnnden haben, von denen leider keine Bcrichte der

Schriftsteller sprechen. Es deutet darauf uicht sowohl der

Umstand, dass im Februar 86 dcr Aegyptischeu Flotte

die bekanntcn Privilegien verliehen wurdeu, im Mai aber

den in Judaa stationirten Truppen, ohue dass bci letzteren

die Entlassung hinzukame; als namentlich die Thatsachc,

dass unter diesen sich eine Cohorte befindet, welche noch

im September des vorhcrgehenden Jahres in Pannonicn

gestanden und dort urn jene Zeit fur ihre Veteranen Ent-

lassuug und Privilegien crhalten hatte {Arneth IV.). Es

ist die cohors I. Lusi ta nor urn , welche dcronach zur

Verstarkung des vielleicht zu schwachen Hecres nach

Judaa versetzt scin wird, sobald iliro Gegenwart an der

Donau entbehrlich gewordeu. Zwar heisst sie in unserem

neuen Diplom cohors I. Augusta Lusitanorum,
walirend sie in dem Pannonischeu Heere einfach als I.

Lusitanorum bezeichnct wird; alleiu wir wissen, dass

der Beiname Augusta nicht, wie maiiche andre Bezeich-
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nungen, z. R. Flavia, Ulpia, Frontoni an a, den ei-

gentlichen Namen des Corps bildete, sondern vielmehr ein

Ehrenname war, dor znr Bclohnuug, etwa fur bewiesene

Tapfcrkeit, einer Truppenabtheilung beigelegt wurde, wio

wir bei Oruler ( 1007, 3) lesen : ala Aug. ob virlutcm

appellata (cf. 1006, 8>. Es ist daher wahrscheinlicb,

dass auch die eratc Lusitanische Cohorte aich diesen Bei-

namen durch Auszeichnung im Felde erworben. Erhielt

sie aber dcnselben in dem kurzen Zwischeuraume zwi'schen

dem September 85 und Mai 86, so wurde uns das ura so

mchr berechtigen, eruslhafte kriegerische Kreignisse in

Judaa vorauszusctzen, bei deuen die neu angekommene
Cohorte soforl Gelegonheit erhielt, sicli auszuzeichnen.

lodess koramt sie spaier auch wiedcr ohne den Beisatz

Augusta vor (s. uuten), und einen bestimmteii Schluss

auf das Fehlen desselbcn im vorigen Jahre zu griinden,

durfcu wir desshalb uieht wagen , wie denn uberhaupt die

verschicdencu Namen der Auxiliartruppcn selten ganz genau

in den luachriftcn angegeben werden.

Abgesehen aber von der wahrscheinlichen Verstarkuug

des Hecres von Judaa im Laufe des Winters von 85 auf

86 scheint auch der folgcnde Umsland fur kriegerische Er-

eignisse in jenen Gegendcn zu sprechen: Unser Diplom

ertheilt eines Theils keine hone si a missio, andcren

Theils spricht es uur von fiinf und zwanzig Dienstjahreo,

ohne den Zusatz pluribusve. Es folgt daraus, dass die

Truppen von Judaa im vorigen Jahre die honest a mis-

si o fur ihre Veteranen crhalten hatien ; da alle Kricger

von funf und zwanzig odcr mchr Dieustjahreu damais aus-

getreten warcn, enthielten sie naturlich jetzt nur solchc,

die hochstens diese gesetzliche Dicnstzcit hiuter sich habeu

konnten. Wenn unser Diplom von einer diesen bewillig-

ten Entlassuug sprache, so wiirde man daraus mit Recht

auf den friedlichcn Zustaud der Provinz schlicssen kdnncn,
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n welcher von Jahr zu Jahr die Veteranen regelm&ssig

entlassen werden konnteu ; aJlciu nach deraseiben bleibea

diese vielmehr unier den Fahnen. Wir konnen daraus wool

mil Sicherheit auf ausserordeiillichc Begebcnhehcn schliea-

sen, welche Anlass geworden seicn , dass man deo Trup-

peu in Judaa, naehdem man erst im Jabre zuvor ihneu

Enllassung ihrer Velerancn verliehen, so bald acbon wie-

der die Privilegieu, die rait der bo nest a misaio ver-

bunden zu sein pflegten, zuerkannte, obwobl man jene sclbst

nocb zuruckhielt; ein Vorenthalten, fur das in Friedenszei-

len kaum cin Grund denkbar ial. Judaa, so kurz nach

seiner Unlerwcrfuug, mochte zu Etupdruugen geneigt scin,

zuraal die Juden gcrade uuter Doraitian schwer durch Auf*

lageu gedruckt waien (Suet. Dom. 12.).

Die Truppeu in Judaa, auf welche sich unser Diplora

bezieht, staudeu damals unter den Bcfehlcu des Cn. Pom-

pejus Longiuus. Ein T. Pompeius T. F Cor. Longinus

koramt nach einer Notiz des Josephus (Ant Jud. XIV,

10. §. 13 und 19), die ich Borghetts Nachweisung ver-

dankc, ira Pompejaniscben Kriege vor, wo er im Jahre 705

einer von denT Consul Lentulus Cruscellus am 21. Sep-

tember zu Ephcsus gehalteneu Senatssitzuug beiwohntOj

wabrend er ebenfalls bci einer im vorhergeheudeii Juli ge-

halteuen Sitzung erwahut wird. Horghesi corrigirt daselbst

Tiiog Ilqiog Tizov viog KoQvr
t
h,ng Aoyfivog in 7 hog IIofA-

nr]'iog Titov viog KoovriUq Aoyylvog. Zweifelhaft kounte

es sebciueu , ob der College des Q. Veranius im Consulat

des Jahres 803 diescr Familie angehdrte; doch nennen ibn

die rneisten Fasten Callus, nur Froutin (de aquaed. $. 101.)

Lougus oder Longinus. Dagegeu finden wir mil Sicherheit

eineu Pompejus Longinus bei Tacilus (Hist. I, 31). Der-

selbe war als Freund GaJba's ohne fruhcre Kricgsdiensle

zum Tribun der Pratorianer ernaunt worden, wurde aber

vou dioaen bei einera Aufruhr entwaffnet. Er diirfte aus
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vornehmer Familie gewesen sein, da er ohne vorhergehcnde

Kriegsdienstc nach Art der tribuni laticlavii bcfordert

wurde, mid ich stche daher nicht an, mit Horghesi in ihm

unsem Cn. Pompejus Longinns zn sehcn, der siebcnzehn

Jahrc spater sehr wohl Befchlshaber in Jurfaa sein konnte,

da cr ohne Zweifel von Vespasian, wclchcr Galbas An-

dcnken hcrstellte, zu alien Ehrenstellen zugelassen wurde.

Jud&a, das bekannflich fruher durch Procuratoren ver-

waltet wurde, die von dem Legated der Provinz Syrien

abhingen, war zur Zeit des Judischen Krieges durch Nero

zur unabhangigen Provinz erhoben worden, deren erstcr

Legal Vespasian war. Als nach beendigtem Kriege Ti-

tus das Land vcrlicss , blieb die 10. Legion Jicbst cinigen

Alen und Cohortcn als Bcsatzung daselbst zuruck, zunficht

unter Cerealis, welchem bald uachher Lucilius Bassus

folgte, nach dessen Todc ihn Flavius Silva erscfzte, alio

nicht nach alter Weise Procuratoren , sondcrn kaiscrliche

Legaten, wie denn Josephus (VII, 25) den vorgenannten

Lucilius Bassus ausdrucklich als ^Qsa^evri^g bezeichnet. Es
ist nun von Borghesi (Burbul. p. 58. 59) nachgcwicscn,

dass das Laud bis nach den Parlherkriegen des L. Verus

eine von^Syrien unabhangige Provinz blieb, die erst von

M. Aurel, urn sie besscr gegen die Parthcr zu schutzen,

in der Hand des Avidius Cassius wieder rait jener vcr-

eiuigt wurde. Cn. Pompejus Longinus ist daher der Reihe

ihrer Lcgateu hinzuzufugen.

Ob er zuvor das Cousulat bekleidct, bleibt ungewiss,

da Judaa nicht eigcnllich consularische Provinz war, son-

dcrn vielmehr Consularc, wie Vespasian, nur ausnahms-

wcise ilir vorstanden; wir crsehen das daraus, dass Fla-

vius Silva, Lcgat unter Vcspasians Regicrung, erst ira

Jahrc 831 von Titus das Consult erhiclt, und auch C.

Allius Furcianus {Borghesi 1. 1.) kein Consular war.— Ju-

daa fukrt als Provinz gewdhnlich den Namen Palastiua;
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uuser Diplom hat auch dadurch Intcresse, dass es zcigf,

wie diese Aenderung des Nameus iiicht elwa eine Folge

der vdlligen Romischen Unterjochung zu Vespasiaus Zeit

geweseu, sondern wie der herkdmmliche Name Judaa auch

noch langer in Gebrauch geblieben , ho dasa Borghesi in

der bekanuten luschrift des Pompejus Falco gewiss richtig

leg. Aug. pr. pr. provine. IVDAKAK et leg. X Fret,

erganzl hat (Barb. p. S4),wozu ihn ausscr der zu grossen

Lange des Wortes Palaestinae auch die Mtinzen des

Hadrian mit ADVENTVS AVG IVDAEAE veraulassle.

Wenn nun aber in spaterer Zeit stcts nur der Name Pa-

lastitia genannt wird, so muss man wohl die Veranderung

nach dem grosser! Judischen Kriege des Hadrian setzen,

sis ja auch Jerusalem Aelia Capitolina hiess. Ks ware

sogar moglich, dass diese NaraeiiRanderuiig zugleich mit

dem Verbote, ihre Ilauptstadt zu betreten, zu der von

TUlemont besprochenen Angabe eiuiger Scbriftsteller gc-

fuhrt habe, a Is seien die Judeu ganz aus ihrem heiligen

Lande vertrieben worden (II, p. 292). — Nach Scverns

neuer Eintheilung, welcher nach des Pescennius Bcsieguug

die vou M. Aurel vereinigten Proviuzeu wieder trenntc,

versebwindet auch der Name Palastiua, indem er in dem

von Syria Phoenice aufgiug, das damals den Gegeit-

satz zu Syria Coele oder Major biidcte, und erst Con-

stantin stclltc Palastiua als eiue dritte Provinz wieder her

(cf. Borghesi, Burb. p. 61).

Die Truppeu, welcheu nach uuserm Diplome die Privi-

legicn der Veteranen zuertheilt waren, bestanden aus zwei

A leu und vier Cohorten. Ob sie nebon der 10. Legion,

welche Titus in Judaa gelassen hatte, und die noch zu

Trajaus Zeit daselbst stand, wie die oben augefuhrte In-

schrift des Pompejus Falco zeigt, die gauze Bcsatzung der

Provinz bildcteu, mussen wir dahin geslellt sein lassen. —
Zuerst wird die ala veterana Gaetuloruin erwahnt,
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wclchc bcreits den Krieg gegcn die Juden unter Vespasian

milgctnaolit hatle. Wir erselien dies aus ciner Turincr la-

schrift, welche von ihreu Decurionen dcro C. Valerius Cle-

mens, der sie dama Is befehligt hatte, gcwidinet ist (decu-

riones alae Gaetulorura, quibus praefuit bello

Indaico sub d.ivo Vospasiauo Aug. pat re, Grut.

478. 7 = Or. 748). 8ie hatte seitdem den Ehrennaroen

vcterana erhalten. — Gatulcr sind selten in den Romiscbeti

Heercn; wenige ihrer Stamme diirften dera Reiche roehr,

als dera Namen nach, untcrtvorfcn gewesen sein, ebwohl

Plitiius (N. H. v, 4, 30) unter den Rom gehorchenden V6I-

kerschaften tota Gaetulia auff'uhrt. Strabo (XVII, p.

826, t. IH, p. 479 ed. Tchn. und XVII, p. 6*9, t. Ill, p-

485 ed. Tchn.} nennt sie das grosste der Libyschen Vol-

ker utid setzt sie in die Gebirge ire Innem des Landes,

we sich Ihre Wohnsitze lis in die Gcgend der Syrten er-

st reckon sollen. Ich babe nicht linden konneii, wober Herr

A. W. ZumjU (Laur. I,av. p. 8) dicNotiz enlnommen, sie

soien, als Claudius das Konigreioh Maurclanien eiugczogen,

mit unter Romische Ilerrsehaft ubergegaugen. Wir wt**3en

durchaus nicht , dass sie zu Mauretauien gchorten ; viel-

mchr ergiebl die Vergleichung der Stcllen , die von ihnen

sprechen, dass sie unabhangig zwischen Romero', Numidern

und Mauretantern da staudcn, bald diesen bald jencn be-

freundet oder befeindet (vgl. Caes. de b. Afr. 32. 35). Pli-

nius erwahnt uberdies ausdrucklich, dass erst seit des Clau-

dius Kriegen in Maurelanieu Romische Waflcii bis an deu

Atlas vorgedrungen, wahrcnd doch die Hauptmasse des

Gatiilischen Waldes oflenbar jensoils dcsselben wohnte

(vgl. Strabo I. I.) , also nicht urn jcne Zeit schon uuler

Romische Ilcrrschaft iib<?rgcgaiigen soin kaun. Krcilich batten

sich Galulische Stamme nach Art der Nomadcnvolker nach

Mauretanien und Numidien hineingedrangt, wo Plinius (V,

2. 17) z. B. die Autelolischon und fianiurischeu Catuler
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anfuhri, end solehe veretnzelte, in Nnmidien angesiedelte

Stainme sind in der Inschrift erwihnt, die vermuthlich Hrn.

Zumpt gattz besonders zu seiner Annahrtie veranlasst hat.

C. Calpurnius Fabat us heisst darin: praef. coh. VII.

Lusitan. et nation. Gaetulic. Arsen. quae. sunt,

in Nnmidia (Grtti. 382, 6). Ich halte denselbeu fur den

Befehlshaber der siebcnteti Lusitanischen Cohorte, wclchem

ztigJeich die Prafectur jencr Gatulischen Stammc in Nurai-

dieo ubertragen war, bei denen vermuthlich die Cohorle

ihre Quarticrc hatte. Dass mitunter dcrgleichen klcinen

St arumen ein Prafecl gesetzt ward, beweist die Inschrift des

JM. Julius Cottius, regis I> o n n i fi 1 i u s ( Or. 626). Ich fuge

folgendes weniger bekannte BeispicI hinzii

:

C • BAEBIO • P • F • CLA
ATTICO

UVIH I D PRIMOPIL
LUG . V . MACEDONIC PHAEF

CIVITATIVMMOESIAEET
TREBALLIAE PRAEF CIVITAT

IN^ALPIBVS MARITVMIS'TR MILCOH
VII PR PRIMOPIL ITER PROCVRATOR

TI CLAVDI CAKSARIS AVG GERMANIC!
IN • NORICO
C I V I T A S

8AEVATVMETLAIANC0RVM
Ich cntnehtue die Inschrift dem Jeurnale Istria des

Hrn. Handler in Triest, 1847, p. 40. Sie fiudet sich iudess

bereits bei Car<Iin«li
f

Dipl. p. 229, n. 436, roil der Variante

TALANCORVM am Eude. Sic wird in dem Museum zu

Cividale aufbewahrt, und ist gefunden zu Zuglio. Man vgl.

BnchGrnf. 490, 2.— Hiernach istes mir wahrscheinlicher, dass

wir in der angefuhrten Inschrift Gru/er's gleichfalls an einen

Prafectcn dieser Art zu denken haben, zumal einahnltcher

Ausdruck, wie oohors nationum Gaetuli carum,
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nichtleicht vorkommen diirfte, obwohl die Zusammensetzting

eines Truppentbeils aus verschiedenen Volkerschaften kcine

Schwierigkciten roacht. — Ein ahnlicher Prafect, ebenfalls

von primipilarcm Rang, ist Olennius regendis Frisiis

impositus nach Tac Ann. IV, 72. — Dass nur ein ge-

ringer Theil der grossen Gatulischen Nation den Romero

dienstbar war, kann man fibrigens mil Siclicrhcit auch aus

dem Umstande schliessen, dass, wie in Claudius Zeit offen-
-

bar nur eine einzige Cohorte ihres Nameus bestand, deren

Prafect damals Sp. Turranius (Or. 2276), so es noch zu

Domitians Zeit nur eine Ala dersclbcn gab, obwohl sie als

Rcitervolk fur diese WafTengattung besonders geeignct

scin musstcn, und Plinius (V, 2, 17) die Tapferkeit wcuig-

stens der Autololen hcrvorhebt. Noch unter Domitians

Hcrrschaft musscn iudess neue Corps aus ibnen gebildct

sein; das beweis't uns der Name F la via, welcher einer

in Nicderpannonicu stehenden ala prima Gaetulorum
beigelegt wird (Or. 3398; cf. Heine*. VIII, 9; Gr. 1108, 5),

als dcren Stifter nur dieser Kaiser gelten kann, da unter

ilim unser Diplom noch eine Gatulische Ala ohne Numiner
aufuhrt. Auch eine von Herrn Zttmpt ubersehene erstc

Cohorte kennen wir aus Muratori (674, 1 ; Donat. 93, 6

;

C. I. Gr. 3467), wo ein nQaiJiooizog rijg onei^s TiQcitr-g

ranovkiov erwahnt wird, der durch Vergleichung mit C. I.

Gr. 3848 sich als unter Caracalla lebend erweis't. Zur Zeit

der notitia (Or. c. 33) stand sic in Osrhoene.

Das zweite Reitercorps, welches uuter Pompejus Lou-

ginus iu Judaa lag, bestand aus Thraciern, welcher Nation

gleichfalls zwei der vier namhaft gemachten Cohorten an-

gehdren. Von Thracischer Rciterei komrat ausscr der ala

Thracum Herculania, die keine Nummer fiihrt {Gr.

1090, 21; Fabr. 378, 644), die ala 1 Thracum {Reine*.

VIII, 58) unter Trajan im J. 104 in Britannien vor {Card,

dipl. XI); dieselbe mit dem Beinaracn veteran a uuter
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M. Attrel und L. Veros iro J. 167 in Niederpannonien (ibd.

XXIII; cf. p. 238 und Mur. 18, 2). Ich halte sie gleich-

falls for idcntisch mil der in unserm Diploro erwahntenala

I Thracum Man retail a, welchen Beinamen sie sich in

den Mauretanischen Feldziigen scit den Zeiten des Clau-

dius mag erworben haben ; wie ja andre Corps nach Gal-

lien , Gcrraanien , Syrien u. s. w. benannC wurden , ohne

a us Eingebornen dieser Lander zusammengeselzt zu sein.

Dieser Beinamc mochte in spateren Zeiten durch andre

Feldzuge und neue Namen in Vergessenheit gerathen sein,

oder auch der Kurze halbcr weggelassen werden, da die

Nummer zur Bczeicbnung des Corps ausreichtc. Aehn-

liche Abkurzungen selbst in oflentlichen Documenten sind

sehr gcbrauchlich ; man dcnke, urn uicht von Beam ten mit

unvollstandigcn Titein zu reden, andiecohortes civium
Romanorum; voluntariorum;voluntariorum civi-

um Romanorum; Italicorum voluntariorura; in-

genuorum und ingenuorumcivium Romanorum,
welche Borgheai (iscr. del Reno p. 12.) fur identisch

erklart und als ihren gemeinsamen Namen cohortes I ta-

li cae civium Romanorum voluntariorum nach^e-

wiesen hat (cf. Kellermann vigil, n. 269). Bei unserer Ala

ist die Auslassung ohnehin nicht auffallend, wenn wir sie,

wie ich nicht zweiflc, fur dieselbe mit der alal Thracum
Augusta (Grut. 359, 3; 368, 5; Mur. 237, 4) halteu

durfen, antiehmend, dass dieser ehrenvollere Beiname den

fruheren zuriickgedrangt habe. Sie fiihrt denselben aber

bereits unler Nerva oder weoigstens unter Trajan, wie die

Inschrift Grut. 368, 5 beweis't, der zufolge ibr Prafect Q.

Attius Priscus den Suevischen Kricg, welcher dem Nerva

uod dem Trajan den Beinamen Germanicus verschaffle,

alsTribun der legio I adiutrix mitgemacht hatte. Vcr-

schieden ist dagegeu uustreitig von ihr die ala I T bra-

con civium Romanorum victrix, weiche unter An-
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toninus Pius ira J. 154 tArneth X = Card, XX) io Pan-

uonten steht, zusammengesetzl , wie der Name bezeugt,

aus Thraciern, wclche bercils das ,
Romische Burgerrecht

bcsasscu, wahrend die unsrige aus unterworfenen Stamrnen

gebildct war. — Die Lesung der Inschrift Donah 59, 5

= Grut. 87, 6 ist, lurchte ich, zu uasicher, um daraus

eine ala I sing. Thracum zu entnehmen. Dieses Mo*
numcnt befand sich vormals zu Pforing (cf. t>. [Hefner, die

Romischcii Dcuknialer Obcrbaiems
,

II, n. XXXIX). Da

wir nun aus eincm an demsclben Orte im J. 1843 gefund-

nen Steine wisscn, dass daselbst vielmehr die ala I sin-

gularPia Fidelis Civium Romanorum (id. XXXVI)
stand, und da die wenigen Inschriften, welche Alen von

singularcs nennen (cf. ala I Sing. C. R. Afar. Arv.

p. 5 ; ala I U I p. £ i n g u 1. Keilerm. vig. n. 272 ; ala II

Fl. Sing. Or. 3510), nie eine bestimrate Nation dabei

nanihaft macheii, wahrend die Analogie der cqu it es sin-

gula res August] ebenfalls eher auf eine filitentruppe,

zusammcugcsetzt aus vcrsehiedenen Nationen, schlicssen

lasst nur die pedites singulares B rita nui ci (Ar~

neth. VI) niachen eine Ausnahmc, werden aber auch nicht

als eigcutliches Corps gefassl , wahrend auf der andern

Seite cine coliors sing {Maff. M. V. 463, 1) keine Na-

tion nanihaft macht — : so mochte ich auch in jener In-

schriftes wagen, statt ala I sing. THR zu lesen ala I

sing PFCR. Freilich muss ich gcsJehen. dass mir hier

zu Lande zu wenige Bucher, die sich auf transalpinische

Altcrthumcr beziehen, zu Gchote stehen, als dass ich mit

Sicherheit uber Vorkomnaen odcr Fchlen ciner sofchen Ala

entscheiden konnte, und muss die Bestitigung oder Vor-

werfuug meiner Annahme Deutscheu Gelehrten uberlasseu 1
).

1) luriem ich dlexe Arbeit der Oeffeutlicblceit ubergebe, kaon

leb obtrtu«j>t oieat uwWo, die Leser derselben um Nacftsicll
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Sine aweite Tbracische Ala kennen wir aus Muratari

(856, 5); sie fuhrt den Beinainen Aug. pi a fide I is (ibd.

10S8, 4). Die dritte stand fur einige Zeit iu Syrian (Grut.

481, 1). Unter Antoninus Pius lindeu wir sie im Jahro

154 in Pannonieu und erfahrcn zugleich, dass sie aus rei-

tendefi Bogenschiitzen bcstand {Am. X = Card. XX). Auch
kororot sie mit dcm Beiuameu Gallia na Volusiana vor

{Pococke 121, 4), sofern wcuigstens alle dieso Naraeo

wirklich eio und dasselbe Corps bezcichnen. fiineii ilirei*

Prafecten aus M. Aurefs Zeit gtcbl Gruler , (433, 5>.

Geben wir zu den Cohorten Thracischen Xamen* fiber,

so haben wir, abgcsehen von der im Heero des Caciita die-

nendou (Tac Hist. I, 68) zunachst cine vicrfache prima
su iiDtcrscheiden. Die iu unserm Diplom erwahute cohors
I Thracom stand unter Vespasian in Germanien (Arn,

II ss Card. VI); miter Domitian in Judaa; unter Antoni-

nus Pius in Ober-Pannonien (Arn. XII), oben daselbst

noch unter M. Aurel, zu dessen Zeit sie deu Beinamca

Augusta fuhrt {Card. XXUI); zur Zeit des Legaten Vi-

rius Lupus, d. h. unter Severus und Caracal la (cf. Grut*

191, 3), iu Britannien {Grut.73
9 5), wo sie unter Anderen

der Prifect Claudius Paulius befehligte ( Marin. Arv. 34).

In der notitia finden wir sie endlich in Arabien neben

zu bitten hinsichtlich der etwaigen Mangelhaftigkeit der uher die

Alen uod Cohorten beigehrachten Notiacn. Es fehlt hier in Rom,

auch den offentllchen Bibliotheken, der grflsste Tliei! der Engll«chen,

Iteuticbeo, Uagarischen aotiqaariscaen Werke, in denen Jeicht

alierlei auf die Hulfttruppeu bezugltche Inschriften eothullen sein

koonen, oboe dats ich im Staode gewe.'eu, mir Keuntnis.s dersel-

ben zu verschaffen. In der Natur der Sache selbst liegt es, dasa

gerade die Provin/.en reiches Material dieser Art licfem ; mochte

ein Deutscher Gclehrter auf Deutschein Hoden es unternehmen, eio

vollstandlges Vcrzelchniss der Auxillartruppen ztisammenzustellea,

welches fur die KenotoUs des Rouiischen Ueerwesens von grosster

YVIchtigkeit werden oiusste.
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einer cohors I Thracum railliar^a, die demnach von

ihr zu unterscheiden ist. P. Claudius Pollio befehligte letz-

tere uacti eiuer Inschrift von Klazomena zu uubcstimmter

Zeit (C. 1. Gr. 3132). Gleich falls verschieden von ihr ist

dio I Thracum equitata, welche unter Antouinus Pius

zugleich mil ihr in Pannonien stand {Arn. XII), und deren

Prafect C. Placidius una bekanut ist {Card. 334; cf. Mur.

1035, 5) ; nicht weniger die I Thracum c i v i u m H o m a-

norura, unter Trajan im J. 110 in Dacien (Arn. VI),danu

unter Hadrian erwahnt (Card. XVII) in Oberpaunonien,

(wie die Verglcichung der Tafel Card. XVII mit Tafe!

XX = Arn. X lehrt), eben daselbst unter Antoninus Pius

(Arn. X = Card. XX); endlich unter M. Aurel im J. 167

in Niederpannonien (Card. XXIII), nachdem sie, wohl wegen

Dcotscher Siege, den Beinaraen Germanics erhalten.

Cardinali (dipl. p. 187} hielt dtese fur verschieden vou dcr

cohors I Thr. civiura Romano rum, hat aber seiner

Gewohnheit gemass seine eigne Tafel XXIII nicht genau

angeseheu; deun in dieser lesen wir nicht diese, sondern

die I Aug. Thracum neben jener aufgefiihrt. — Die co»

hors II Thracum, auf welche sich unser Oiplom noch

ganz besonders bezieht, stent im J. 104 in Britannien {Card.

XI); doch darf man wohl vermuthen, dass sie aus Judiia

nicht direct dorlhin versetzt sei, sondern zuvor auDacischeu

Kriegen Theil geuommcn habe. Ich schliesse das aus dem

Fundorte uuseres Diploms, von dem es nicht leicht abzu-

seheu, wie es sonst nach Dacien gekommen sein sollte.

Doch konnte der luhaber dessclben freilich audi ciner der

Trajanischcn Colonien in Dacien angehdrt habeu. — Unter

M. Aurel steht sie im J. 167 wicder in Niederpannonien

{Card. XXIII), und zwar mit dem Heinamcn Augusta. Auch

durfte die zweite Thracische Cohorte mit dem Beinamen

Syriaca doch wohl mit ihr identisch sein (GruL 565, 2).

Ausser diescn beiden in unserm Diplom erwahuten kennen

Digitized by Google



der Kaiter Domitian und Hadrian,

wir noeh: eine cohors III Thracum, im Jahre 80 unter

Titus in Pannonien (Am. Ill), und einc cohors tertia

Thracuro equitala (Grut. 480, 6; cf. Fttrlanetto la-

pi d e patavinen. CCI. Grut. 534, 2
*,
Zaccaria, s t o r.

litt. X, p. 274) ; eine coh. 1 1 II. Thracuro Syr iaca (Mur.

1056, 4) und eine cohors II 1 1 Thracum equita ta (Gtut.

404, 3). Einen Prafecteu der Jetztcrcn liefert ein in den

Vaticanischen Magazincn befindlicher , vielfach publicirter,

jetzt aber sehr vcrwischter Stein (Or, 1549 u. a.), aufdem

sonst gewdhnlich coh. Villi gelcsen wird ; die Emenda-

tion des equitura alae in EQViTataE ist ganz offenbar.

Vor dcm S am Schlusse der funftcn Zeile stand nicht ET,

sondcrn es ist daselbst noch die Spur eines A ubrig.— Eine

cohors VI Thracum (Mur. 866, 3 = Grut. 487, 6)

steht unter Domitian im J. 85 in Pannonien (Am. IV),

unter Antouiuus Pius in Syrien oder Aegypten, wenn uam-

lich das Diplom Am, IX = Card. XVIII richtig auf die

Truppen dieser Proviuz bezogen wird; cf. Borghtsi in den

Meraorie d. Inst. I, p. 34. 0

1) Obwohl Herrn AmeW* Erklirung Dacia ripensis oicht halt-

bar ist, iadein Dacien (Jamais vielmehr dreifach in Dacia Mal-
vensis, Apulensis und vielleicht Auraria gethcilt war,

knnn ich mich doch von der Richtigkeit der bishcrigen Erklarung

aucb noch nicht uberzeugen, und zwar desshalb nicht, well von

den elf auf dem betreffenden Uiplomc erkeoobaren Truppenabthei-

lungen nicht weniger nls sechs sich zu gewtssen Zeilen in Pan-

nonien nachweisen las sen ; so die ala I. Ulpia contariorum
unter Antoninus Pius (Am. X. = Card. XX.), die coh. I. Ulpia
Pannoniorum unter Hadrian {Card, XVII.) und eben falls un-

ter Antoninus Pius {Am. X = Card. XX ), die I. Brittonum
mllliaria bereits unter Domitian (Am. IV.), die I. H is pa n o-

rum unter Hadrian (Card. XVII.), die II. Hispanorum unter

Titus (Am, III.) und Domitian (Am. IV.), wenn dlese finders

nicht von der II. sen lata zu unterschciden 1st, endlich die oben

erwahnte VI. Thracum. Wenn es nun Thatsache 1st, dass die
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InBezugauf dio cohors I A ugusta Lusitanorum
ist schon bemerkt worden, dass sie im J. 85 in Panuonien

stand iArn. IV) und von da nach Judaa versetzl sein

muss. Friiher schon im J. 60, linden wir sie in lllyricnrn

QArn. I). Von Judaa scheint sie nach Cyrenc gekomraen

zu sein
}
wo sie sich wahrscheinlich ausgczcichuct hatte,

da sie unler Trajan in Xiedermosicn mit dem Bcinameo

Cyrenaica au firilt (Am. V). Unter M. Aurel stent sie

in Niederpannonien (Card. XXIII). Zu Dioclelians Zeit

endlich ftndcn wir sie als coh. I Aug. Pract. Lusi ta-

li or um iu Acgypten, wo sie ein fesles Lager gehaht ha-

ben muss QMaf. M. V. 455). Prafecteu dersclbeu kotn-

wen bei Gruter 489. 9 und 368, 5 vor. Lusitauiscbe Truppcu

siud nicht gerade hau6g in den uus erhaJtenen Monumcn-
ten ; doch kommen Lusitanier zwei Mai iu dem Diplom-

fragment des Antoninus Pius (Arn. XII) vor und eine Co-

Diplome nicht iowner das gaoze ia etoer Provinx stehende Heer

betrt-ffen (tvas wir be! dem zweitcn bicrzu buhandelnden Diplome

deutlich erkenneo werden), dass daher das Nichterwahntsein von

Truppen nocb nicht hinreicht, um eine Verlegung derselben xu

erweisen ; so scheint ttiir der Umstaud, dass so viels Id Pan no n ten

nachweisbare Corps auf dem frnglichcn Diplomo sich wiederfinden,

vielmehr ebenfalls nach dieser Provinx hinxudeuten, wohin ausser-

dum der Fundort fuhrt. Bei der bekaontca Geuauigkcit der Ar-

neth'scheo Facsimiles darf man indess schwerlich auf einen Irrthum

in der Lesung der Buchstaben EN hoffen , welche xu Pannonien

scblecht passeu ; Dacien aber aiber als nngrenzende Provinx her-

anzuxieben und ei»« in Dacia Mai v en. oder Apuleo. xu

lesen, geht desshalb nicht, weil die drei Dacien unter einein Le-

gnten vereinigl waren, die Diplome aber stets die gauze Provinx

und dcren Oberbefehlshober nennen. — Ich babe diese Schwierig-

keiton nur an fullren wollen, weil BorgkesPs grosse Autoriiat und

seine trcffliche Erorterung am angefuhrten Orte lelcht dieSache als

sanz aingemacht erscheioen Iassen konnte. HiusichtUcb der Er-

gauzong der Truppennamen bin ich der gcwohnlicheo Annabme

gefolgt,
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horte ohue Xummer bei Gruter 366, 5 (523, 1). Hire dritte

Cohorte staud unter M. Aurel und L. Verus in Niederpan-
nouieii {Card. XXIII). Mindestens siebcn Lusitanische Co-
borteu mussen scbon friihzeiiig vorhanden gewcsen seio,
da derselbe Calpurnius Fabatus, der dfter in Plinius Briefen
vorkommt, bereits Prafect der siebenten dcrsclbeu war {Gr,
382. 6). Des Vilellius Feldherr Cacina hatte eben fa II8 Lu-
sitanische Cohorten unter sich (Tac. Hist. I, 70).

Endlich erwalmt utiser Diplora noch die oohors II

Cantabrorum, aus einem Voike, welches bis jetzt,soviel

ich weiss, in den Mouumenten der Komischeu Miliz noch
uicht vorgekotnmen. Hygin (d e c astro met.) erwahot
Cautabri, und schon die Porapejaoer gegen Casar liescn

Truppen bei ihnen ausheben (de B. C. I, 38).

Der Krieger, welchen die uns crhalteue Abschrift des

Decrees betrifft, gehorte unter obigcn Truppon der cohors
II Thracum an, dama Is befehligt von Claudius Monta-
nu8. Bekannt ist, dass die Anftihrer von Hulfscohortcn in

derRcgcl den Nameu P raefecti fuhrten, und dass diese

Stelle die erste Stufe ubcr dem Pritnipilat der Lcgioneo
war ; dass sie, weuu befdrdert, als Tribunen von Cohorten

in die Legiooen zurucktraten und erst bei uachmaliger Be-
forderung die Prafeclur eiuer Ala erhielten, fur welche

Stelle der officielle Titel Prae foetus eqnitum alae

ali cuius (cf. Grut. 482, 4—8; 1006, 8 u. s. w.) war, der

bdehste Posten , welchen ein Ofticier nicht senalorischen

Rauges fur gowohnlich im Homischeu Heere bekleidou

konnte. Dass dieses die regelraassige Promotion war, be-

weisen uuzahlige Steine gegen Suctons Zcugniss, dcr von

Claudius sagt: equestrcs militias ita ordinavit,

ut post cohortera alam, post alam tribunatum
Jegionis daret (c. 25). Diese Anorduuug kann minde-

stens nur eine voriibergehende Massrcgel gevvesen seiu.

Mir wenigsteus ist fur jetzt nur ein, ubvrdies uusichrer Fall

4
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bekannt, dass die pracfectura eq ait urn dera Legions-

tribunat vorangeht, und zwar Murat. 771 , 3 (= 2049, 4;

Zaeearia, In si. ant. lap id. p. 139; Cecconi, Palestrina

p. 94). Unsichcr nenne ich diesen Fall, weil die von dera

Manne commandirte Ala nicht genannt wird, wahrend so-

wohl bei der Cohortenprafectur, wie audi bei dcm Legions-

tribunal der betreffende Heercstheil naher angegoben ist.

Man kann daher glaubcn, dass EQVIT vielmehr equita-

tae bedeute und das vorhcrgehende F oder EF schlccht

gelesen sei, obwohl anderer Seits Nichts hinder!, die In-

schrifl in die Zeit des Claudius zu sctzen und Suetons

Worte dtirch sie zu rechtfertigen.

Moge es mir erlaubt sein , hier bcilaufig Einiges uber

den Untcrschied der Prafecteu und Tribuneu vOn Hulfs-

cohorten cinzuschaltcn. Wenn ich namlich so ebcn erstere

als die g e w 6 h n I i c h e n Befehlshaber von Cohorten nanntc,

fugte ich diese Beschrankung rait Rucksicht auf die gleich-

falls nicht Selten vorkommenden Tribunen hinzu. Aus der

Zusammenstellung einer grosscn Anzahl von Inschriften,

welchc uns Tribunen nciinen, und welcher ich besooders

Cardinatfs Katalog der Alen und Cohorten (Memorie ro-

mane III, p. 217 ff.) zum Grnndo lege, haben sich mir

uber dicse folgendc Resultate ergebcn:

1. Der Titel tribunus fur den Befehlshaber einer

Ili'ilfscohorfc knupft sich an kcine bestimroten Cohorten,

wenn wir die der Pratorianer, die stadtischen Cohorten und

die vigiles ausnehmen, die nicht hierher gehdren. Wir
konuen namlich von verschiedenen nachweisen, dass sie

bald eineu Prafecteti, bald eincn Tribun an der Spitze hat*

ten; so von der coh. I. A qui tan (cf. Mur. 361, 2, die

freilich schlecht copirt ist, mil Grut. 534, 4); coh. I. Del-
ma tarum (zwei Tribunen, Grut. 102, 3 ond Mur. 4o5,

1, und futif Prafecteu, die vgl. bei dem folgenden Diplom);

coh. I. Paunonioruin (.vgl. Grut. 1097, 8 = Donat.
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339, 8 mit Grut. 448, 3); cob. I. Raetorutn (wie doch

wohl bei Grut. 402, 4 zu lesen ist, vgl. Fahr. HI, 469).

2. Dennoch ergiebt sieh aus Vergleichung der mit

Tribuneu vorkommcnden Cohorten, dass besonders die co-

hortes priraae untcr Befehlshabern dieses Titels stan-

den ; ferner die der v o I u n t a r i i. Unter 27 Cohortcn
;
welche,

letztere ungerechnet, mir vorlicgeu, sind 21 primae, drei

olmo Nuraraer , zwei secundae und eine quinta, wenn

letztere (.Mur. 829, 1) ganz zuverlassig ist. Alle Befchls-

haber der cohortes vo lu n tarioru m aber, die ich kenne,

sind Tribuncn (coll. XV. Maf. M. V. 354, 7 = Donati

243, 5; Grut. 130, 1; coh. XX1III. Grut. 1015, 2; eoh.

XXVI. Mur. 855, 4; coh. XXXII. Grut. 454, 8; Mur.

1101, 1; ohne Nummer Grut. 434, 1 = Mur. 701, 4);

denn der PraTcct der 1. Cohorte M. Vesidienus Hedylalus

ist Ligorinn'isch und kann oicht in Betracht koromeo,

wie ich denn uberhaupt alle /rfyortanischen Steine,

welche keine aodere Slulze haben, stillschweigend ubor-

gehe. Da die voluntarii Roraische Burger sind, so ware

es moglich, dass sie imuier Befehlsbaber gleichen Titels

mit der sladtischen Miliz gchabt hatten; ob die Cohorten

mit Nummer I auch irgend einen Vorrang gehabt, wciss

ich nicht zu sagen; doch ware es moglich.

3. Wenn auch nicht jeder Tribun eiuer Cohorte vorhcr

eine Prafectur bekleidct hatte,so wenig wie jeder Legions-

tribun, so ergiebt sich doch aus den fnschriften, dass kein

gewescner Tribun uachher wiederum eine Cohcrtcnprafec-

tnr crhielt. Man konnte hiegegcn das Beispiel des Q.

Cargilius (Maf. M. V. 463, 1) geltend raacheu wollen;

alleiu derselbe, der zuvor praef. coh... Britan... und

dann trib. coh. Maur. Cae... geweseu, ward hierauf

praef. coh. sing, et vex. eqq. Mauror u s. w., er-

hielt demnach den Befehl nicht einer blossen Cohorte, son-

dern eines aus Infanterie und Reiterei gemischten Corps.
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4. Wahrend ein Cohortcnprafect erst duroh Bekleidung

des Legionstribunats zu einer Kciterprafcctur befahigt wird 1
),

pflegt der Tribun einer Cohorte ohne WeiCercs zur Pra-

fectur einer Ala befordert zu werdcn. Beispiele davon lie-

fern folgende Inschriften: T. Appaeus T. f. Vol. A Mi-

nus Sccuudus, der, iiuchdein or praef. coh. Illi. Ual-

lorum, sodami trib. coh. I. Aeliae Brit ton una ge-

wcsen, sofort zuni praef. a I a e I. Aug. Thracum auf-

ruckt (GruL 359, 3); M. Cam pan ins Marcellus,
praef. coh. III. Brcucorum, dann trib. coh. primae
H em esen, hierauf sofort praef. eq. alao Parth. (Gutt.

119, 2); C. Carnurius Clemens, praef. coh. VII.

Haet. cquit., trib. mil. coh. II. Ulpiae Pelraeo-
rura milliariae equitatae, praef. alae Petrianae

CJHur. 686, 6 = 1096, ; Ti. Claudius Zeuon nach

dem Tribunat der coh. I. Asturura und coh. I. Fl.

Brittonum sofort praef. alae I. Claud, milliariae

Mur. 1114, 5); L. Flavius Saecularis, praef. coh.

1. equitatae civium Homanorum, trib. coh. I. vo-
luptuariae Campauorum, praef. alae I. Flaviae
Gaetulorum (Grui. 1108,5); C. lulius Corin thianus,

praef. coh. VII. Gal I. tribun. coh. I. Brit t., der ebeu-

falls ohne Legionstribunat die Prafectur einer Ala erhielt,

wenn audi der Befehl der vexil. Dacor. Parthic als

Zwischeustufe gelten kann {Grui. 425, 5); M. Ma em us

C. f. Cor. Agrippa, praef. coh. II. Fl. Britton.

equitat., trib. coh. I. Hispan. equitat., praef. alae

1) Soweit ich die Insohrilteu tibersehen kann, kenoe icb kein Bcispiel

des Gegcntheils. Man konnte als solches viefleicht die Inschrift

des Sex. Julius Possessor {Mur. I09S, 6) aofuhren wollen, wel-

cber allerdiogs vor dem Legiouslribunat eioer Ala vorgesetzt

war, Er war jedoch oicbt praefeclus derselben, soodera wird

praepositus genauot, uber welciie Melle in der nachsten An-

merkuog Einiges beigebrachc werden wird.
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I. Gallor. et Paimonior. catafractae {Gnd. 175, I

= Heine*. VI, 188); M. N asennius M arcel I us, praef.

coh. I Apamenae, trib. coli. I. Italicae civiura

Ko ma no rum voluiitarioru ro, praef. alaePhrygum
(JHur. 1053,1); Sex. Pulfennius C. f. Ter. Salutaris

praef.cohor. Illl. Gallor. equ il. trib. mil. cohor. I. mil.

Vindelicor praef. alacl Pannoniorum {JHur. 816, 7;

Colttgnu, st. d i V e n a fr o p. 95); C. V i b i u s C. f. P o m p t i u.

Ccler Papirius Hufus praef. coh. f. M on tan orum,

trib. coh. I Fla viae H isp. qfc eq., praef. a la e I Ulp.

sing ul. iJMttr. 1038, 6j; T. Visulanius Crescens,

praef. cohor. II. Gallorum Cstat l
% dcr gewohnlicheu

Lesart II Kaetorum glaubte Mommsen im Museum zu

Bologna Fl. GAlf, also wohl KLaviae GALLorum oder

11 Gallorum, zu lesen), trib. mil. cohort, civiura

Rom an or., praef. equitum alaeMoesicae (Sc/uassi,

guiua al Museo di Bologna p. 72.). Ich luge noch deu

Griechischeu Stein des T. Antonius Claudius Alphe-
uus Arignolus hiuzu (C. I. Gr. 3497), welcher, nach-

dem er p r a c i e c t u s tfe'eun/oy) c o h. 11. V I. N u m i d a r u m
und tribuuus Xl^ai}X°i> ) coh. I. G i I i c u m gewesen

,

praeieclus alae 11 Klaviae Agrippiauae ward 1
).

1) tier beruhmte lleraus»eber hat in seiner Krklarung ubersehen,

dass ia der luschnft, >vie es so oft in romischeo Monutucnteu der

Fall, die hochstcn Ehrenstellen des Mamies xucrst geuaunt sind

;

kunute man bei blosser Uetrachluug der iiiilitarischen A eniter da-

ran zweifein, so wurde es die Voransiellung des Titel V ro cu-

rator Augusli liiulanglich beweisen. An eine Gleiehstelluug

der Praefectureu der Retterei und des Pus»volk<: dnrf man so

salilreicheu fieispieleu des Gegenthcils gegeuiiber durcbaus tticht

deuken , obwolil allerdings die lustliritt 34W4, welcho demselbeu

Matioe drei ChiJiarchien zuschreibt, darauf liin%udeuten srheint. Ich

mochte letzteru lieber als eiue (Jugenauigkeit des Grieebischen

Ausdrucks ausehen, zumal derselbe in jedeui Falle ungenau 1st,

in*ofern nam] ich bei der Relterei , mit alleiniger Ausuahme der

equites singulares der Kaiser, nte tribuni vorkomineu>
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5. In der Hciheufolge dcr Befdrdcruugen des Romischen

OHiciercorps staud hieruach tvgl. 3 uiid 4) das Tribunat einer

selbst nicht in deu Zetteo, wo bereits alle Co bur ten von An-

fiibrern dieses Titels befehligt werden (v. n o t i t i a.). Die Trup-

peu, welche dagegen T. Autonius Alphenus als praepo situs

(rr^atTiJutro,) befehligte, sind in der letzterwahnien Iuschrift ganz

ausser Acht gelassen, uod zwar allerdings wohl aus dem Grunde,

dass derseibe sie gleichzeitig rait Bcklcidung der andern Befchls-

baberstellen unter sich hatte (vgl. C. I. Gr. II, p. 834). Uebrigens

ist dcr Titel praepositus sellen io den HouiUcben Militarin-

scbriften und bezeicbnet keiuen bestimmlen Itaog. Fabius Cilo

,

uaehdem cr Prator und Legal einer Legion geweseo, wird prae-

positus v e x ii i at i o n. Perinthi p e rgen ti b {GruL 407,

1 ^zMarinij 1 scr. Alb. p. 50 und 51) ; dagegeu wird zu Trajan's

Zcit eiu geweseuer Primipilus praepositus numerorum t e n-

dentium in Ponto und erst nacbber Legiunstribun (Grut.

1096, tf), Claudius Can di d us nacli deui Legioustribuuat prae-

positus copiaruai expod. Gerwanicae {Grut. 369,8;.

Die zaklreichen Beispicle von praepositis legiuuuui in

Gruter-Scaliger',iichcD. Index reduciren sich auf ein einziges aus

den Zeiten des Kaisers Gratian (6>ut. 164, 4), da dieSigleP. P.

vieJniehr primus pilus bedeutet. Von Cohorten kenue icb nur

den praepositus cohor. 1 Helve tioruni (Mur. 330, 1)

aus dem Jabre 148, in dessen Inscbrift in V. 4. entweder das

Ccnturionenzcichen, Oder aucn ein TH fehlt, je nachdem er vor-

oder nachher in der Legion diente und den praepositus coh.

I 0 el g arum, bei Cardinali (Memorie rouianc 111,234.) au-

gefubrl ; in der Inscbrilt Grift. 248, 3 findet der JScaliger'sche In-

dex mit Unrecbt einen praepositus, da P. P. daselbst offeubar

patri patriae zu lesen ist. Praepositus einer Ala endlich

ist Sex. luiius Sex. f. (Juir. Possessor praef. cob. 1U

Gallorum. praepositus numeri Syror. sagittario-

rum, item alae I Hi pan or. QMur. 1090, 6.). Eodlicb kommt

ein gewesener primipilus als praepositus equitum sin-

gularium Augg. nn. biuzu, der vou dieser Slelle zum Legioos-

tribunat aufsteigt {jGrut. 1028, *4). Da wir nuu wissen, dass die

Coborten und Alen sonst uuter Pratecten , die equites singu-

la re s unter Tribunen sleheu; da ferner der prac'positus alae

1 llispanorum als solcber niclit den einem Keiterprafecten zu-
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Coliorte mil dem Legioustribuuat gteich. Jedon Zweifel

lueruber, welcher noch nach Obi^eui blciben konnte, debt

der Umstaud, dass in cinzelncn Fallen sogar gewescue Le-

gionstribuncn wiederum das Tribunal eiucr Coliorte crlucllen

und nach ricmseibeu als Tribunen in eine andre Legion

zurucklrateu
,

gerade wie oflmals ein Tribun iu tnehrcreu

Legiouen dicnle , ehe er die Prafectur einer Ala erhielt.

Den Bcweis hiefur liefert Q. IM otitis Maxim us {Grui,

4&4, 8. 9), welcher nach dora Tribunal in der legio II

Traiau. forlis Irib. cob. XXXII volunt. uud liierauf

wiederum Irib. leg. VI vie trie is wird. Man mochle

Prafecten , die man beforderu wollte , den Tilel uud Rang

vou Tribunen geben ; Weil aber gerade in deu Legiouen

keiu Tribunal oflen war, oder aus audern G runden, sie an

die Spilze vou Cohorleu slellen. Wie aber haufig die Be-

forderung von Cohorlcnprafecteu zum Tribun , oder vom
Tribun zum Reitcrprafectcu nicht sofort uach der ersten

Cohorteuprafeclur oder dem ersten Legioustribunat crfolgte,

soudern mehrerc Prafeclurcu uud Tribuualeu in verschie-

deueu Corps durchzumachcu wareu, so diirfen wir uus auch

nicht wuudern, wcuu hauGg die Tribunen vou Cohorleu,

bevor sie ReiterpraTecten wurden, noch in Legiouen zu

dienen batten. Als solche fiihre ich an: C. Antonius
M. f. Volt. Rufus, trib. railit coll. XXXII. volun-

tarior, trib. mil. leg. XIU gem., praef. equil. alae

I. scubulorum (J/«r. 1101, 1);M. ArtoriusM. f. Pal.

Prise us Vicasius Sa bi d ia u us, trib. coh. XV volunt.

c. R., tr. leg. VII. Claud. Piae fidelis, praef. alae

stehenden Rang hat, indem er erst nachher Legionstribuu wird;

so werden wir in It Sicberhelt in jeoein Amle ein ausserordeutliches

vielleicht intcriinisiiscbes zu erkenneo haben, wie ja aucb die drel

suerst angefulirten ausserorrientlicbe sind. Freilich ist e«s auffallead,

dass ein so selteocs Amt bei Antonius Alphenus haufig tvieder-

kehrl.
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I Pann.((7n»/. 130, 1); Q.Gavius Fulvius Procolns,

trib. coh. XV. vol. Irib. leg. VIII. Aug. CMnf M. V. 354,

5); L. Maesius Kufus, der nach dem Tribunal der coh*

mil. Italic, volunt. uud der legio XV Apollinaris

Procurator Augusli wird (Grut. 434, 1 = Mur. 701, 4).

Alle dicse Beispicle bezichen sich auf Cohorten von vo-

luntariis ; ob dies Zufall, oder ob zwischen deren Tribuncn

uud denen andrer Hulfslruppen ein ITnterschied zu machcn,

wage ich uach dem mir vorliegenden Material nicht zu

eutscheiden. Es muss Untersuchungen vorbcholten bleibcn,

welcho nur uach Saromlung sammflicher Militarinschriften

ein geniigeudes Kesultat geben konneu. Fur jetzt mag es

genugen, den Unterschied zwischen Tribuuen uud Prafecten

fe8tgestellt zu liaben.

Kchren vvir uunmehr zu unserm Diplome zuruck, so

kounte es zunachst auffallen , dass unser Soldat als Reiter

in seiner Cohorto diente. Es ist namlich gewdhnliche Au-

nahine, dass, wie die Ala aus Reiterei, so die Coltorte

ausschliesslich aus Fussvolk zusammengcsctzt sei. und diese

Meinung scheint cine Bestatigung in don zahlreicheu c o-

hortcs equitatae zu linden, welche Hygin ausdrucklich

als diejeuigen erklart, in denen etwa der vierte Theil der

MannscbaPt bcriUcn sci. Man darf abcr daraus nicht schliessen

wolleu, deu gewdhnlichcn Cohorten habc Rciterei ganzlich

gefehlt. Eiumal namlich kommen, wie cohorles equita-

tae, so auch coh ortes ped(itatae) vor { vgl. Cardinally

dipl. XXIII, der falschlich Pedemotitanorum erklart;

Steiner, Rheinische Inschriftcn 998; Lersch, Centralmu-

scum III, 146, von dem auch Or. 3479 richtig verbessert

wird}, offeubar im Gegensatzc zu den gewohnlichen Co-
horten solchc, die ganz aus Fussvolk besteheu; deiiu dass

sic im Gegensatze zu deu equitalis jene Bezeichuung

erhielten, hat schon wegen der Seltenheit des Ausdrucks

keiue Wahrscheinlichkeit. Ferner lasst die Analogic der
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Legions- und pratorianisrheu Cohorten, welche bcide Reiter

enthiclteu, ohne jc cqu itatac zu heisscn. vermuthen, dass

ein ahnfichcs Verhaltniss auch bci den gewdhnlichcn flfilfs-

cohorten obgewattet, und, beachtet man endlich die Mili-

tardiplome sclbst, so stellt sich hcraus , dass, so oft sich

ein soFches auf den Krieger ciner Cohorte bczieht, aus-

driicklich bemerkt wird, ob er zuFiiss, odor zu Ross diene,

wahrend er in ciner Ala , die nur aus Rcitcrn bestcht, bloss

a)s gregalis oder ex grcgali bczcichnel wird. End-

lich fi'ige ich hinzu, dass auch dcs Tacitus Bericht (hist

IV, 19) fiber Batavische und Canuincfalischc Cohorten, die

im Kriege des Civilis Vermehrung ihrer Reiter als von

Vitcllius ihnen versprochene Belohnung fordern, das Vor-

handensein von Reitcrn in den gcwdbulicheu Cobortcn be-

fitatigt. Cohortes eqttitatae waren dieselbcn schwer-

Jich ; da vielmchr im Romischen Ileere AIlcs aufs Gc-
nauestc bestimmt war, kann man eine solclic Vermeil-

rung der Pferde in einer Cohorte nur so erklarcn, dass

dieselbe zu ciner equitata gemacht sei. Wie abcr der

Reiter im Rdmischcn Kricgsdienstc iiberall einen hohercn

Rang, als der Fussganger, cinnahm, so mochten auch

die cohortes equitatae irn Verhaltnisse zu den ubrigen Co-

horteu gewisse Vorrcchte geniesseu. — Wie die Zahl

der Reiter iu den einzelnen Cohorten sich zu der des Fuss-

volks verhielt, weiss ich nicht zu sagen, weuu nicht etwa

die Legiouscohorteu Riickschlusse auf jene gestatten. Frei-

Jich gibl Josephus in der Stclle iiber das Romische lleer

im Jtidischeo Kriege die Starke der Cohorten zu 600 Fuse-

gatigcrn uud 120 Reileru an, ohne sie als equitatae zu

bezeichueii ; allein Scheliue zum Hygiu { Graev. thes. X,

1094) hat bereils gezeigt, dass man in dieser Stclle statt

600 Mann sechs Ceuturieu auzunehmeu habe, wodurch

sich eine vollige Uebercinstinimuug mil den Zahlen ergiobt,

welche Hygiu ftir die beritteuen Cohorten hat. Josephus
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wird also letztere im Auge gchabt habeo und unterscheidet

sie von den cohortibus m i 1 1 i a r i i s, weichen er bloss Fuss-

volk zuschreibt, obgleich man mil Riicksicht auf die Scl-

tenheit der cohortes peditatae geneigt sein mochte,

die gewdhnlichc Rcilcrzahl der Cohorlen audi in ihucn zu

siichen.— Uebrigens ist bekanut, dass es in der Homischen

Miliz ebenfall8 cohortes milliariae equitalae gab,

so gut wie gewobnliclie Coliorteu.

Der Inhabcr unseres Diploms nenut sich mit ccht Thra-

cischcra Naracn Seuthes, Sohn des Traibithus. Seta

Geburtsort wird angegeben als COLOLEiiC. Ich glaube

darin mit Sichcrheit COLonia OLEiTICos zu erkennen,

eine roraische Verwandlung des Griechischcn Avlaiov%u%o î

die keine Schwierigkeiten macht. Diescr Ort, dessen nur

Arrian und einige andre Peripleu Erwabnung thun (s. Man-
ner alt'e Geographic, VII, p. 147), lag in einer Entfernung

von 250 Stadien vom Chersoncs an der Kuste des schwarzou

Aleeres und lieisst zuweilen auch &r)yag %wQiov. Er muss

ziemlich unbedeutend gewesen sein, da er unter den zahl-

richen Miinzstatten Thraciens nichl vorkommt. Dass er Co-

lonic war, erfahreu wir zuerst durch uuser Diplom, wahrend

bis jctzt nur Klavia Paceusis, Flaviopolis und Apros als

Colouicn in Thracien bekannt waren. Nach Sueton (Vesp.

8) und Eutrop (VII, 19) ward das Land erst von Vespa-

sian zur Homischen Provinz gemacht. Die Nameu zwcier

der genauuten Colonien bewciseu, dass cm Flavier, ohne

Zweifel derselbe Kaiser, sie grundete. Die letzte erwahnt

Pliuius (IV, 11) als Colonie, wahrend Mela sie ubergeht;

daraus durfte folgen, dass auch sie um jene Zcit gestiftet,

sei es von Claudius oder Nero, wie Mannert (VII, p. 204)

vorzicht, sei es von Vespasian, was mir wahrscheiulicher

ist. Hiernach ist wohl auzunchmen, auch Olcitichos sei

dumals zur Colonie gemacht, als Vespasian die Augele-

genheiten der neueu Proviuz orduet ; eine liestatiguug wel-
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cher Annahme ich in dera noch ganz barbariachcn Namen
Seuthes suchen mochte. Ala derselbe in den Romischeu

Kriegdienst trat, war seine Vaterstadt noch nicht Colonic.

Wir haben endlich den Ort zu besprechcn, an wel-

chein die Erztafcl , die unser Decret enthielt > aufgcstellt

war. Es heisst in dem Diplorae: deacriptum et recognitum

ex tabula aenea, quae fixa est Romae IN CAPITOLIO
POST TROPAEA GERM ANICI. IN TRIBVNAM. <)VAE
SVNT AD AEDEMFlD2IPo pu 1 i Ro ma ni. — Die aedes
Fidei populiRouiani ist mehrfach in den Diplomen vor

Domitian's Zcit genanut; das des Claudius tCard. I) ist

angcheftet aedis Fidei populi Romani parte dexteriore;

das desTitus {Arneth III) post acdein Fidei p. R. in muro;

das urn ein Jahr dem unsrigen vorangehcude des Domitian

post tropaea quae sunt (so ist uach Analogic unseres

Diploms zu Icsen, odcr, wenn Platz dafur da ist, tier ma*
nici quae sunt) ad aedem Fidei p. R. Da»s dicsc

aedes uborhaupt zur Aufbewabrung von (jesetziafclu

dieute, isl bckauut (vgl. Cardinali p. 109). Sie scbeint

in der Nahe des grosseu Capitoliiaschen Jupitertempels

gelcgen zu habeu (vgl. Bull. d. Inst. 1845, p. 123), was

ich uicht bloss aus der bekanuten Stelle des Cicero (de

off. Ill, 29), sonderu auch aus dem Umstande schliesse,

dass untcr den Localitatcn , an denen die Originate unsrcr

Diplome sich augeheftet fanden, wenigsteus cine ausdruck-

lich iu_dessen Nahe gcsetzt wird: narolich die basis Q.

Marcii Regis praetoris, welcbe sich befand post

aedem Iovis O. M. (Diplom von Geiselbrccbting, Ober-

bairisches Archiv, B. IV, u. VI, u. a. a. 0.), »n dessen Nahe

auch die aedes thensaruro gelegcn haben wird (vgl.

Mommsen, Bull. 1845, p. 122). Es ist aber schon an sich

wahrscheinlich, dass die Decrete, wie sie nach Domitian

saromtlich au dem murus post aedem Divi Augusti
ad Minervam aufgestellt wurden, so auch vorher auf
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dem Capitol an einem bestimmten Platze angeheftet wur-

den, and als solchen hat bereits Mommsen (Bull. 1845, p.

119) die nachste Umgebung des Capitolinischen Jupiter-

tempels nachgewicsen, wo sie zum Theil auch an dcr Um-
fangsmauer der Area aufgchangt waren; dahor das wie-

derholte in muro und post iropaea, post coluranarn.

Dort finden auch die Tropaen , welche geuauer durch die

aedes Fidei bestimmt werden, eiue angemesscue Stelle

hi der Nachbarschaft des Ehreudeukmals des Q. Marius

Hex und der columns quae est secundum Jovem
Africum QArn. IV), wenn nicht etwa lctztere mit Momm-
sen fur die bekannte Saulc mit dem Bildc des Jupiter

zu halten ist. — Tropaen auf dem Capitol sind uns mehr-

fach bekanut ; so die columns rostrata inCapitolio

bello Punico consulis (M. Acmilii Paulli),

cui collega Ter. Fulvius fuit (Liv. 42, 20); die Tro-

paen des Marius (vgl. Bekker, Topographie p. 407; Bull.

1845, p. 123). Schon Scipio Africanus ferner errichtete

fornicem in Capitolio adversus viam, qua in

Capitolium ascend it u r, cum signis scptem aura-

tisduobuscquis cet. (Liv. 37, 4) und von Nero er-

zahlt Tacitus (Ann. XV, 18): Romae tropaea do Par-
this arcusque medio Ca pitol ini montis sisteban-

tur, so dass roan auch die duos arcus des Diploms Cord.

VI (i= Am. II) statt fur Eingangsbogen fur Triumphbogen

halten konute. Die Tropaen des Germanicus auf dem Ca-
pitol sind sonst nicht bckannt; wahrscheinlich ist ihre Er-

w&hnuug in dem Scnatsbeschlosse fiber die ihm zu erwei-

senden Ehren mit so viclen andem Xotizen zu Grunde ge-

gangeu. Ob die tropaea quae sunt ad aedem Fidei

p. R. iu dem vorhergeheuden Diplom Domitiaus dieselben

geien, hangt davon ab, ob fur das Wort Germanici der

nothige Kaura da ist. Es scheint beinahe zweifelhaft , da

sie sonst wahrscheinlich eben so geuau augegebou waren.
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Sind sie verschiedeu von den trasrigen, so zcugen sie nur

um so mehr von der Wahrheit dessen, wan Claudian fiber

die uuzahligcn Spoiien des Capitols sagt. Marin?* Erklarung,

sie seien fur die void Konig Bocchus auf dem Capitol ge-

weihten Victorien zu halten ( Plut Mar. 32 ; Sulla 6 ) ist

haltlos, da so viele andrc Tropaeti dort ebenfalls standen.

Die Tropaen des Germanicus, wclche miser Diplom er-

wahnt, werden genauer untersehieden , ohne Zwetfel von

andereu desselben Feldherni, die sich ebenfalls daselbst be-

fanden, durch die Bezeichnung in tribu tial
i

; ein Zusatz,

welcher nicht ortlich ihre Lage, sondern vielmehr ihre Be-

schaffenheit nahcr bestimmen durfte; sonst wurde gowins

nicht quae sunt, sondern quod est ad aedem Fidei

p. R. folgen. Es ist daher aucb nicht an ein auf dem Ca-

pitol befindliches Tribunal als Kednerbuhne zu denken, son-

dern vielmehr an ein Monument in Gestalt eines Tribunals

errichtet zu dem Zwecke, die Tropaen zu tragen. Ein Tri-

bunal dieser Bedeutung liefcrt uns die eigne Geschichte

des ticrroauicus. Nach seinem Tode, crzahlt Tacitus (Ann.

If, S3), wurde ihtn, ausser den versehiedenen Triumplibd-

gen am Rhein, in Syrien und in Rom und ausser seinem

Grabmahle zu Antiochia, zu Epidaphna, wo er gestorben

war, ein tribunal errichtet, und mit Recht fuhrt Orelti

zu dieser Stelle die Inschrift des P. Aelius Venerianus

{Or. 4548) an, der tribunal ex pcrmissu pontifictim

per fecit. Auch bei Gruter 1074, 10 hat tribunal die

Bedeutung eines Denkmals, wenn auch nicht eines fuucra-

len , wahrend es in 725 , 7 , die Orelli gleichfalls anfuhrt,

doch nicht sicher ist, ob das tribunal, welches auf dem

Forum liegt, nicht eine wirkliche Kednerbuhne ist. Dagegen

hatte er Maffei Mus. Vr
er. 96, 3 aufiihren konnen, eine lei-

der schr fragmentirte Erztafel, die sich gerade auf den Ger-

manicus bezieht. Es heisst in derselben in tribunali

m a rm [o r e o effigiejs poueretur quo loc[oj cet.
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DerZusatz marmoreo sowohl, als das quo loco scheint

anzudeuten, dass es sich hier nicht bloss una Aufstcllong

einer Statue an der schon vorhandencn Rcdnerbuhne han-

dle, sondern vielmehr urn Errichtung eines marmomen Tri-

bunal an einem naher zu bestiramenden Orte. Auch Got-

tern werden tribunalia erriclitet , wie dem Apollo und dem

Veriugodumuus {Mur. 1986, 7 = Or. $062).

Die Zeugen unsres Diploma sind in dcr gewdhnlichen

Siebenzahl, von welcher bis jetzt nur dasDiplom von Gei-

selbrechting eine Ausnahme roacht, das von neuri Zeugen

bcsieo-elt ist, nach dem Grundsatze, dass durch das Gesetz

sicben Zeugen festgesetzt waren, spater aber, als man

deren ursprungliche Eutstehung und Bedeutung nicht mehr

beachtete, diese Zahl nur als eiu Miniuum angesehen

wurde, die Uoterschrift mchrerer daher wenigstens nicht

schadete.

Schliesslich bemerke ich, dass bis auf das fehlerhafte

e q u i b u s statt e q u i t i b u s in V. o der Aussenseite und

die Abkurzung der Schlussformel im Innern die beiden Ab-

schriften des Docrets genau ubereinstimmen. Die Schrift

selbst ist gut, wie cs die Epoche mit sich bringt, auch im

Innern , wo sie so bald in's Cursive und oft fast ius Un-

leserliche ubergcht. In der Interpunction allein herrscht

einige Nachlassigkeit.
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II.

Das Decret, auf welches das folgende Mililardiplom

sich bczieht, ist in zwei Exemplaren auf una gekommen.

Das eioe ward zu Walcot bei Bath in England gefunden

und scheint ganzlich abhanden gekommon zu sein. Wir
kenneu ea nur aus den Notizen , welche Lysons in der

Archaeologia, vol. XVIII p. 439 daruber mitlheilt (cf. Ar-

neth, n. 42 in der Liste der vorhandnen Diplome, die in-

dess hinreichen, urn zu zeigen, dass das Decret, desscn

Auszug es bringt, identisch ist mil demjenigen, welcher

unserm Diplome zum Gruude liegt. Dieses letzlere ward

bereits im Jahre 1761 zu Stanuingtou nahc bei Hiveling

im Kirchspiel Ecclesfield in Yorkshire aufgefunden. Von

den beiden Tafeln, die man aufgrub , ist die eine leider

verloren gegangen ; die andre, sehr beschadigt , betindet

sich ira Besitze des Herrn W. Younge zu Sheffield. Zu-
erst ward sie in Gough\ Additions to Camden III, p.

28 edirt, daun von Hunter, history of Sheffield p. 18

und von Hodgson, history of Northumberland. Eine

hie und da abweichende, vollslandigcre Abschrift befindet

sich in den unedirten Papiercn der Society of Antiqua-
rians vom Jahre 1761. Der mir roitgetheiltc Text ist die

Frucht einer Collation dicser Abschrift mil den noch vor-

handenen Fragmenten; ich verdanke denselbcu der Gute

des Herrn Charles Newton in London. Obwohl ofter edirt,

ist das Diplora , wie Arnetfis und Cardinal?* Sammlnugcn

diescr Monumentclasse zcigen, dem gelehrten Publicum so

gut, wie uubckannt geblicben, und ich trage dahcr kein

Bedenken, es hier aufs Ncue zu publiciren. Ich gebe zu-

nachst den Text mit den nothigeu Einendationen, welche

ich im Verlaufe des Aufsatzes zu rechtferligen bemuht

sein wcrde.
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IMP CAESAR DIVI THAIANI PARTHICI F DIVI NER

vae nepos traianus Hadrianvs avg pontif

MAXIM TRICVMC potest VIII COS III PROCOS

eoviTiB Et peditib qui mil iravER in alis vi et

5. COIIXXIQVAEa p p e IlailTHISPVeTTONCRETlQVgeRN(?)

• •••••• P • •*...< R • « • EX l'KTRIAN

1 HIS PET I PRI 81 A V ET T

• . M • SALINET I SVNVC ET I VANGET 7 BAETASIQR

ET 7 HELM ET 7 AQVIT ET 7 MENAP KT I VLPTRAIANA

10. aVGC'R ET I f IDAVRROCREti . . RETlBATAVETlTVN

GR ET U LING ET il ASTVR ET 7l DONGON ET H NERV

ET III BRAC AVGVSTANOR ET HI NE X V et VI NERV

QVAE SVNT IN BRITANN SVB PLATORIO NEI'OTE

QVINISETVIGINTIPLVRIBVSVE STIPEND IIS

15, EMERITIS DIM IS SIS nONESTA MISSIONS
QVORVM NOMINA SVB SCRIPT A SVNT IP SIS

LIBERIS POSTERISQVE EORVM CIVITATEM
D E D I T E T C O N N V B I V M C V M VXORIBVSQVASTVNC

HABVISSENT CVM EST CIVITAS EIS DATA VEL SI

20. QVICAELIBE8ESSENTCVMEISQVASP0STEA
DVXISSENT DVMT AXAT SINGVLI SINGVLAS

AD XVI KOCT
C1VLIO GALLO CVALE R I OSEVEROCOS
COHJSVNVCOR CV1 PRAEST

25. A V L V N T V S C L A V D I A N V S

EXPEDITE
E NTIPONT ALBANIF SUNVCO
dcSCRIPTVM ET RECOGNITVM EXTABVLA
aeDEAQVAE FIX A EST ROMAE IN'MVROPO

30. st templvm divi aug ad miner v* a id

Der Stich bei Gough weicht in der Y'erhabtlieilung

etwas ab: V. 14. cudigt mil DIMISSIS ; V. 15. rait SWT,
iodem die Abkurzuogcn HON slatt honesta und QVOH
statt quorum gcbraucht siud; V. 20. endigt mit DVXIS.
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Welche Abschrift die richtige, kann nur die Autopsie ent-

scheiden. Ira Ganzen aber 1st dcr Stich sehr ungcnau.

Das Datum des Decrets wird bezeichnet durch die

achte tribunicische Gewalt des Kaisers Hadrian; es ist das

Jahr 877. Hadrian war auf scinen Reisen ira Jahre 874 in

Britaunien (cf. EckhelW, p. 493.) gewesen und hatte damals

den grossen Grcnzwal! erbauen lassen , dcr untcr scinem

Naraeu bekannt ist. Die Vermuthung Knglischer Gclehr-

ten , dass nicht er selbst , sondern der Lcgat A. Platorius

Ncpos die Vollendung dcsselben bewirkte , erhalt durch

verschiedue, langs jencs Walles gefundne Steine der legio

II Augusta, die mit bci der Erbauung beschaftigt war,

grosse YVahrscheinlichkeit. Hodgson, history of Nor-
thumberland, giebt mehrere dieser Steine, die ich hier

wiederffebe, wic sie Herr Newton rair mittheilt

:

Gef. in den Fundamenten Haltwhiste, bei Horsley un-

eines Castcllcs zti Millting genau unter Caervorran.

Gap, in Besitz der antiquari-

schen Gesellschaft zu New-
castle.

IMP C.tfS TRAIAN iMPCAea traiano

HADRIAN AVG HADRIaoo aug
LKG U AVG LEGIi aug

APLATORIONEPOTELEGPRPR APLATORIO nepote leg pr pr

Hodgson III, 2 p. 280. ibd.

Viodolana. Bradley,

imp caES TRAIAn imp caeS. TRAIAN
hadRIANO aug hadriaNOAVG

LeG U aug leg. fi. aug
a. platorio nepote leg prpr a platorio n EPOTELEGI'RPR

ibd. p. 800. ibd.

Derselbe Platorius Nepos nun ist der Lcgat, uuter dessen

Oberbefehl die Truppeu in Britaunien standen , als ihnen

,

oder einem Theile von ihnen die honesta niissio und die

bekannten Privilegieu vom Kaiser verliehen worden, und

5
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wenn audi im AHgoraeinen es ein mussiges Strebcn der

Anliquare gewesen ist, fiir die cinzelnen honestae inis-

siones bestimmte Anlasse nachzuweisen , so ist doch in

tinserm Falle die Anuahmc zicmlich wahrscheiulich , dass

eben die Volleodung desWalles Gelegenheit fur Ertheilung

jener Gunst gegeben habe. Allc diejenigen nauilich von

den in unserra Diplora genanuten Cohortcn oder Alcu, wel-

che noch die no tit ia in Britannien kennt, stchen auf der

Linie des vallum, ja, von cinerkonnen wir es sogar nach-

wciscn , dass sie schon zur Zeit des l'latorius densolben

Standort hatte, welchen sic uach der not it ia einnimmt. Es

ist die coh. I Batavoruro. welche wir in V. 10 unsrer

Inschrift zu erkennen glauben. Ein von Hodgson im Ap-
pendix p. 437 publicities Fragmeut nennt namlich die er-

ste Cohorte der Bataver; zugleich lies
?
t man in demselbcu

a platorlO NE1>0TE leg. pr. pr. Gefunden abcr ward

es zu l'rocolitia, wo noch zur Zeit der notitia diese Co-

horte lag. Einc andrc Cohorte, die erstc der Yangionen,

lag, naoh mchrercn daselbst gefundenen Mouumenten zu

schlicssen , zu Cihirnum, also ebeiifalls auf der Linie des

Walles. Aehnlichcs gilt von der ersten Cohorte der Ba-

tasier, welche weuigstens im Morgenland stand, und der

ersten Dalmalischen , zur Zeit Caracallas in Cumberland

slationirt; ( s. fiber diese das Naherc unten bei der Be-

sprechung der eiuzelneii Truppentheile).

Es kommt endlich zur Bestarkuug dicser Vermuthung

der Uinstand hinzu, dass offenbar nicht das ganzc Britan-

nische Heer durch unser Diplom die Privilegien erhielt;

denn wir kennen verschicdene Truppenabtheilungen, welcho

sowohl vor Hadrian, als nach ihm in England standeu, von

denen also kaum anzunchiucn ist, dass sie in der Zwi-
schenzeit andere Standquartiere gchabt habeu, die aber

desseiiungeachtet in unsrer Inschrift nicht namhaft gemacht

sind. So nennt die notitia in England die Coh. I. As-
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turum, Coh. I. Morinoruro, C o h. II. Thracum,
welcbo nach dcu Trajauischeu Diplomeu Card, XI. und XII

gleichfalls daselbst slehen. £in Fragment aus der Zcit

eiucs der Antoniue (Horsley, n. XXV der Schottischcn In-

schriften ) bczieht sich auf die coh. I Cugernorum bei

Card. XI. — Dass es iibrigens unter Hadrians Regierung

in Britannien ketneswegs immer ruhig war, lasst eines Theils

schon die An Iage dcs Walles schliessen , andern Theils

haben wir eiu sichercs Zeugniss fur eincn Britannischen

Kricg in der Inscbrifl des M. Macuius Agrippa (Gud. 175,

1 = Reims, VI, 128), welcher von Hadrian in expcdi-

tioncm Britannicam geschickt wurde. Unter dicser ex-

peditio kann man die Reise des Kaisers um so wenigcr

verstehen, als dazu das missus ebenfalls schlccht passen

wurde. Will man daher die von mir vermuthete Veran-

iassung nicht aunehmen, so feblt es auch sonst gewiss nicht

an kriegerischen Ereiguissen, welche zur Eullassung der

Veteraoen fiihren konnten.

A. Flatorius xVepos selbst ist uns verhaUnissmassig

wohl bekauut. Die schoue Inschrift von Aquileja, jelzt im

Wiener Museum befindlich (Or. 822; Arneth, Beschreibuug

des Miinz- und Antikencabinets p. 32), giebt uns die Auf-

zahluug der von ibm bekleideten Ehrcustellen, so wie die

voJIstaudige Reihe seiner Nameu :

A * PLATORIO • A " F

SERG ' NEPOTI
APONIO * ITALICO

MAN1LI ANO
V. * LICIMO ' POLLIONI
fOS ' A V G V R I • LEG AT • A V G

PRO ' PRAET * PROVING' ' RRI

TANMAK * LEG * PRO * PR * PRO

VI>'C " GERMAN * INFERIOR
LEG ' PRO * PR * PROV INC * THRAC
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LEG * LEGION . 1 ADIVTRICIS
OVAEST ' PROVING " MAC ED

CVRAT 'VIARVM . CA881AK
CLODIAE ' CIMIMAE * NOVAE
TRAIANAE 'CANDIDATO * DIVI

TRAIANI * TRIB * MIL * LEG * XXII

PRIMIGEN * P * F * PRAET " TRIB
«

PLEB ' III . VIR ' CAPITAL1

PATROJVO
D . D

Es ist auffalleud, wie weuig in der Ietzten Halfle die-

ser luschrift , von V. 12 an , die Reihcnfolge der Aeniler

beobachtet ist; man bogreift nicht, wie die Quastur der Pro-

vinz Macedonien, welche in dersclbcn auf das Volkstribu-

nat folgen sollte, dem sie im Leben vorauging, hier vor

der pratorischen Curatel der Slrassen steheu kann, als ob sie

also spater, als dicse, bekleidei ware; wie eben so das in

Wirklichkeit der Quastur vorangehende Legioiistribunat hier

zwischeu Pratur und pratorische Curatel gestcllt ist. Will

man nicht ganzliche Uukenutniss oder Nachlassigkeit des

Steiumctzen annehmen , was imraer misslich ist, so sehe

ich uur die Erklaruug dieser Schwierigkeiten, cs seien nach

detn Consuiat und Augurat zuuachst alle von Platorius in

den Provinzen bekleideten Aemter zusammengestellt, daim

die in Italien verwaltctcn nud endlich die die Stadt selbst

belreflendeii. Unerklart bliebe freilich immer die Stellung

des Militartribunats nebcn der Curatel der Heerstrassen
;

die legio XXII primigeuia stand in Germauien; sollte

aus irgend eiuein Grunde eine Cohorte derselben dainals

uuter Platorius in Italien fireleircn babeu ? — Fur unsercn

Zweck geuiigt es zu wisseu, dass Platorius
?
uachdem er

auf dem gevvounliehen Wege des Triuravirats, des Mililar-

tribuuats, der Quastur und des Volkstribuoats zur Pratur

emporgestiegeu , die pratorische Curatel der Heerstrassen,
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das Commando einer Legion und cine pratorische Provinz

erhielt, sodann ungewiss in welchem Jahre, das Consnlat

bekleidetc und schliesplich nach Verwalliing der consula-

rischen Legation von Nicdergermanien die Provinz Brilan-

nien erhielt, eine Legation, die im Range nur der von Sy-

rien nachstand, die Ernennung zu wclchcr nach jener als

regelmassiges Avancement galt(vgl. ausser Inschriften Tac.

Agric. 40). Hinsichtlich seines iibrigen Lebens wisscn wir,

dass er in der fruheren Zeit Hadrians diescm sehr befrcun-

del war, in desscn spateren Tageu aber, wo allc eliema-

ligen Frcuude mit Misstrauen und Hass betrachtct wurden,

gleichfalls in Ungnade fiel ( Spart. 4; 15; 23). — Fur die

Dauer seiner Brilauuischen Legation lassen sich kcine be-

stimmleu Grenzen angeben. Es ist jedocli bekannt , dass

Julius Severus , der Feldherr, welcher den Aufstand der

Juden unter Hadrian's Regieruug bckainpfte, a us Britanuien

zu diesem Kriege berufen ward, dessen Anfaug Borghesi

(Burbuleius p. 64) iu das Jahr 885 setzt. Wir tmisscn also

einige Jahre fiir die Verwallung Britanniens durch Severus

zuruckrechnen, ohne jedoch angeben zu konnen, ob er un-

mittelbarer Nachfolger des Platorius gewesensei. — 1m J.

914 C = 161) war ein A. Platorius Nepos Calpurnianus,

obne Zweifel ein Sohn uusercs Legaten , curator alvei

Tiber is u. s. w. {Mur. 455, 3, corrigirt bei Fea, Fasti

35 und Borghesi, G. A. XXII, 64).

Gehen wir jctzt zu den einzelnen Truppenabtheilungen

fiber. Zunachst werden sechs Alen angefuhrt, von dercn

Namen uns ieider nur ein einziger, der derPetriana, er-

halten ist. Von einem dersclben sind die folgenden Frag-

mente iibrig: HISPAHVR. Der Graf Borghesi, dem ich

das Diplora mittheilte, schlug vor, HISPAstVR, His pa-

no rum Asturum, zu lescn, eine Conjcctur, wclche bcim

ersten Anblick schlagcud crscheint, der sich aber deiinoch

nicht geringe Schwierigkeitcn eutgcgeustclleu. Zuerst durfle
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der Raum fur diese Erganzung zu gross sein, obwohl ich

gern zugebe, dass bei der BcschafFenheit dor vorliegenden

Abschrift darauf nyr geringer .\achdruck gelegt werden

kann. In der Mitte schcint ausscrdem ern doppeltcs T sicher

zu sein. Dann aber finden sich, so zahlreich die cohortes

Asturum und cohortes Hispanorum sind , nie, so-

weitich die inschriftliche Litteratnr zu iibersehen iiu Stande

bin, His pa ni A stores crwahiit , und zwar haltc ich dies

keineswegs fur zufallig. Die llispaui sind nanilich Kric-

gcr aus der eigentlichcn Provinz Hispania, von der die

Provinz Asturia geschieden war, die mit Gallaecia zusam-

mcu cine Kaiserlichc, und zwar pratorische Provinz bildete.

Den Bcweis davon Jiefern die Inschriftcn, z. B. die der Le-

gatcn L. Coelius Feslus (jle Lama, iscriz. della scala

Farnese p. 73, n. 24), L. Albinius Sattirninus ( Mur.36o,

1), Q. Alanil. Capitolinus {JMur. 716, 5); des begat us

Aug. et iuridicus L. Kanius Optatus (Gruf. 463, 4 =
Mur. 1057, 3 und Borghesi, Burbulcius p. 32) J

so wie die

des Kaiserlichen Procurators Bassaeus Hufus zur Zeil Af.

Aurels (6VwA 375), und folgeudes leider verloreu gcgau-

geuen einer Inschrift von Vienne in Frankrcich:

TBIB ' MIL ' LEO * II

ADIVTniCIS CENSOnl
ClVlTATIS* REMOR' FOEDRR

PROC IMP* NERVAE* TRAIAX

CAES * AVG ' GERM ' DACICl

OPTIMl ' PROVINC * ASTVR

ET ' CALLAKC

CONVEXTVS ' ASTVRVM

L * D D D

publicirt von Veseovali (G. A. LYr
I, 1832). Indess ver-

eiuigten die Procuratorou oft dieses Amt in Asturieu und
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Gallacien init derselbeu Stellc in Hispauia citerior, z. B.

Q. Petronius Modestus proc. Divi Nurvae et imp.

Caes. Nervae Traiani Aug. Germ, provinciae

H i s p a n i a e citer. AsturiaectGallaeciaruni ( Grut*

1*8, S = Mur. 836, 3 = 874, 4>; L. Furius Victor proo.

provinciae Hispaaiac et Gall. tGrut. 414, 8); C.

Junius Flavianus, proc Hispauiae citerioris per
Asturicam et Gallaeciara (6V«/. 426, 5). Asturia

uud Gallaecia aber war stets, wie wir oben bemerkten,

Kaiserliche Proviuz. Die Inschrift des M\ Acilius quaes-
tor Divi Claudi provinciae Asluriac ( Mur. 6t>6,d)

konnte glauben machea, dass dieselbe fur einige Zeit So-

natsprovinz gewesen, da bekanntlich nur in solche Qua-

storeu geschickt wurdeu. Jch halte indess das crwahute

Fragment fur uuvolistandig auch an den Seiten; der fch-

lende Beiaame deutct schon darauf hiii. Hinter Divi Claudi

konnte dauu sehr gut T1V • PL • PR . LEG . AVG ge-

staaden haben. Ohnehiu passt der Quaestor Divi

Claudi schlecht mit ciner Proviuz zusaratneu.

Stcht aber fest, dass in der Romischen Verwaltuug

Hispauia und Asturia zwei gauz gesonderle Proviuzeu bil-

detcn. so folgt von selbst, dass die Hispani uicht wohl

als Astures bezeicJinet werdeii koaaca , ebcii so wetiig

als die Lusitauischen Cohorten in der Romischcu Aliliz als

Hispani Lusitaui auftreten. Truppenabtheilungeu da-

gcgen, zusammengesctzl aus Volkerschafteu , die vvirklich

innerhalb der Greuzeu der Proviuz Hispauia woliulen, koan-

teu ausser dem besouderen Nameu ihres Volkes auch uoch

den allgeracinen Hispani fiihren. So haben wir uamcut-

lich die alae I uud II Arvacorum in Panuonicu unter

Titus und Domitian (Arnefh III. und IV), so wie eincn

Prafecten der ersteu zur Zeit des Aelius Vera* {Marini,

Arv. 77b)
;
dagegeu heisst dieselbe ala 1 His pan. Ar-

vacorum zur Zcit des Antoninus Pius (Am. X ~ Card.
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XX; cf. Card. XVI I J. Ferner habeii wir eiue ala Vct-

tonura unter Valerius Fronto in England zur Zeit des

Legaten Virius Lupus {Grul. 73, 5) , d. h. in der Epoche

des Caracalla, die als ala Vettonura c. R. bei Muratori

C870, 6) cbenfalis in England vorkommt. In dem Engli-

schen Diplome Card. XI heisst sie dagegen ala His pa-

no rum Vettonura c. R. uud, irre ich nicht, so ist 6ie

es, deren Naraen in den Buchstabcnrcsten unseres Diploras

verstcckt ist. Es ware hicrnach zu schreibcn: H1SP*
VcTToN'C'R*

,
oder, erlaubt es der Raura , HISPAn.

u. s. w. Ausscr dera doppclten T iii der Milte und dem

R am Endc, so wie ausscr dem Umstande, dass in Eng-

land mir keine Hispanische Ala tnit dem Beinaraen eines

besondercn Volkes bekannt ist, bestarkt mich auch das T
vor dem HISP in dieser Annahme, indem es zeigt, dass

die fchlende Ala keine Nummer hatte, was bei der Vet-

tonischen zutrifft. Zu lescn ist namlich die erste Halfte

des Verses so: cOH XXI QVAe appellanT. Die Ab-

kurzung appellant statt appctlantur, die auffallcn konnle,

beslatigt mis das Arneth-sche Diplora n. VII, welches gerade

nur urn cinige Jahre junger als das unsrigc ist, indem es

der trib. pot. XIII des Hadrian angehdrt.

Die Buchstaben QV RV, welche von dem Namen der

folgeuden Ala ubrig sind, wage ich um so weniger zu

erganzen, als die beiden von mir verglichenen Abschriflcn,

die des Herrn Newton und die als Facsimile von Gough

edirte, hinsichllich des Raumes zuischen der Nummer I

und dem Q nicht ubereinstimraeu. Nach dera Facsimile

faugt der Name mit Q an. Man konnte, da fur die Spa-

nischeu QVerqueRNi der Platz schwerlich ausreicht,

vielleicht CVgcRN lesen. Eine Cohors I Cuger no-
rum stand in Britannien zu Zeiten Trajans nach dem Di-

plom Card. XF. Verhalt sich dagegen der Raura, wie ihn

die ncue Abschrift angiebt, so kduntc man vielleicht da-
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QVoRVm lesen. Daqui statt Daci sind bekannt {Or.

3527). Eine Coh. I Dacorum hat die Notitia iu Eng-

land j eiue Ala kenne ich freilich nicht.

In der folgeodeu Zeile sind ausser einem vereinzelten

R nur die Worte ET PETRIAN iibrig. Die ala Petri-

ana ist auch sonst bekannt. Ein Fragment, das sie er-

wahnt (Grut. 572, 3) , gehort ebeufalls nach England , wo
ihr Standquartier nach ihr den Naraen Pctriana erhielt Ta-

citus (Hist. I, 70 und IV, 49) ervvahnt sie im Kriege des

Vilellius und Oiho beim Hecre des Cacina und bcfchligt

von dem Prafecten Claudius Sagitta; die verschiedenen

Lesarten durften nach den Inschriften ohne Weiteres zu

berichtigen sein. Labua und Gazzera (D i p I. mi lit. p. 14),

deren Ansicht Cardinali (Dipl. p. 208) und selbst Borgheri

(M cm. d. Inst, p. 32) biliigen, erkennen in dcrselben eine

Reitcrabtheilung Arabischer Abkunft aus Petra. Ich kann

dieser Ansicht uicht beistimmen. Die Bewohner von Petra

heissen nic Petriani, sondern stejs Petraei, uud in der

Inschrift des Prafecten C. Camurius Clemens QMur. 686,6

= 1096, 3) finden wir eine coh. Ulpia Petreor. milliar.

equit neben der ala Petri ana erwahnt, die dasclbst a Is

milliaria civium Romanorum bis torquata be-

zeichuet wird ; ware es denkbar, dass in demselben Monu-

menle dasselbc Volk zwei Namen fuhrte? — Auch die Er-

wahnung der Ala in den Zeiten des Vitcllius widerspricht

dieser Annahme; denn erst unter Trajan ward im Jahre

105 Petra den Romern durch A. Cornelius Palma unter-

worfen» und die Cohorten der Petraer fuhren den Beinamen

U 1 p i a e, weil erst Trajan sie bildete. Uud zwar errichtete

er offenbar zuerst nur eine Cohorte dieses Volkesj— denn

Camurius Clemens, der zur Zeit jeues Kaisers lebte, be-

fehligte eine coh. Ulpia ohne Nummer —, muss aber

selbst noch mehrere hinzugefugt haben, wenn die leichte

Corrcctur {Card. We in. roroanelll, p. 251) der Inschrift
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Mur. 512, 2 = 677, 1 als riohtig anerkaont wird; diesclbe

ergicbt cine coh. III. UlpiaPetraeor. — Nun ist boi

Gelegenheit einer ala Indiana bereits von Hcrrn Dr.

Lersch (Centralmus. I, p. 46) darauf hingewiesen worden,

dass die Formation auf iaitus mcistens eine Ableitung von

Personennamen andeute. Um dieses in Bczug auf die ro-

mischeii Truppenablhcilungen nachzuweisen, stello ich hier

eine Anzahl von A let! und Cohorten rait solchen Bciuamen

zufammen, wobei ich die nach Kaisern benannteu ubergche.

Es ist hinlatiglich bekannt, dass Namen wie Claudia, Sul-

picia (von Galba gebildet Grttt. 355, 6), Flavia, Ulpia,

Aelia, welche sowohl Legionen, als Ilulfstruppcu gegeben

wurden, die Bildung eiues solchen Corps durch die eut-

sprecheuden Kaiser andcutcu; dass dagegen in spaterer

Zeit die Romischen Truppen ohne Unterschied den Naraen

des jedesmaligen Kaisers hiuzufiiglen , wie Antoiiiuiana,

Sevcriana, Alexandriana, Gordiana, Philippiaua, Deciana,

Tetriciani (vgl. I. A el. Dac. Tetricianorum GruL

1063, 10), ein Gcbrauch, der besonders seit Septimius Se-

vcrus allgemein wurde. Cs ist zu beraerken, dass in erste-

rem Falle der Gcutilname des Kaisers einfach als Adjectiv

angehaugt wird (doch kommt ailerdings Trajan a so vor),

ini andcru aber ein Adjectiv auf ianus gebildet. Bei der

Reiterei der Bundesgcnossen nun linden sich nicht wenige

Abtheiluugen, welche bald neben dera Volksnamen, bald

statt dcssclben ein solches Adjectivum auf ianus ihrem

Namen hinzufugen, das bei Wcitem in den meisten Fallen

ofTenbar von einctn Personennamen hcrstaniml, bald von

einera Gentil-, bald von einera Beinamen. Es dieut das-

sclbe zur Unterscheidung der so bezeichueten Ala you

anderen desselbcn Volkes und ist ohne Zweifel hcrgeleitet

von irgend eiuem Anfuhrer, der sie mit besouderem Ruhme
gefuhrt, oder auch urspriinglich ausgehobeu , wewn nicht

ebeu diese letzte Annahme durch die Aualogie der ehren-
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den Kaiserbeinameu spaterer Zeit ausgeschlossen wird.

Nur die ala Longinia wurde man a Is von eiuem Lon-
ginius gebildet ansehen durfen (Grut. 413, 8; 571, 4),

und ihr cutsprache cine cohors Apuleia c. R. in der

Notitia Or. c. 35, welche in Arroenien stand. Unsercr

Petriana dagegcn entsprechcn die folgenden, in deren

Aufzahluug ich alle Ai^orianischen Inschriften sofort aus-

lasse:

Ala Agrippiana Gud. 176, 2. Die Inschrift C. I.

Gr. 3497 (=3fttr. 674, 1) zeigt, dass die ala II Flavia

eich durch diesen Beitiamen anszeichnete. Wahrend bei

Muratori tiXr> deintQa 01 ^^yotnnivtjg steht, was man fur

Agrippinensiuro hahen konnte, findet sich dort das

riehlige *4yQi7i7iiavfjs* MajJ kann dabei nur an den Nameu
Agrippa denken.

Ala Apriana, not. or. c. 25, in Aegypten, von

Hocking im Commcntar mil Unrccht auf die Stadt Apros

bezogen, deren Einwobner Aprenses keisscn.

Ala Flavian a Gr. 480, 6, wohl zu unterschciden

von den verschiedeiten a 1 i s F 1 a v i i s.

Ala Frontoniaua. Arneth im Index der Alen vcr-

bindet unrichtig ala II Arvacorura Fronton i an a, cbeu-

so auf p. 36 und 37. Eino genaue Zahlung der Alcn und

Cohorten in jenem Diplora des Titus zeigt, dass sie zu

trenneu. Ausserdem wissen wir aus andcrn Inschriften,

dass die ala I Tungrorum die des Fronto war; vgl.

ausser Grut. 1099, 5 ( = Mur. 844, 9) eine Dacische In-

schrift der a la I T u ng. Front. A ntoniniana, welche mit

zwei auderen, an demselben Ortc gefundencu der a I a F r o n-

touiana Alexandrian a n&chstcns in den Schriftcn des

Archaologischen Instituts von mir edirt werden wird. Die

ala Froutouiana stand zu Domitian's Zeit in Pannonien

(Am. IV), dann in Germanien (Grut. 537, 7; Heines. VIII.

57; cf. Grut. 414, 8). Als ala I Tun groru m kommt sie
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untor Trajan in Britannien vor {Card. XII). In Dacicn muss

sie nach den angedeutetcn luschriflcn wenigsteus zu Zeitcu

Caracallas und Severus Alexanders gestanden haben.

Ala III Aug. Thracum Gal liana Volusiana
Pococke p. 121, 4, offenbar nach einem Volusius G alius be-

nannt.

Ala Gem el liana in dem Diplom des Nero, gefunden

zu Geiselbrechting. Der crate Herausgcber, llerr Foringer,

leitet den Namen von ciner Stadl Gem el lac her, dcreti

es bekanntlich mehrere gab; in eincr zweiten Ausgabc aber

(Oberbairischcs Archiv B. VI) tritt er Herr Prof. Rocking'*

Aii8icht bei , welcher mcint , dersclbe sei der legio Go-
me 11 a nachgebildet ( Rheinische Jahrbucher III 1843 p.

165). Lcider bat derselbe sich nicht daruber erklart , wie

er cine solche Nachbildung verstanden wissen will. Ware
indess seine Ansicht richtig, so wurde sie doch wohl nur

so zu verstehen sein, dass der Name der ala Gcmelliana
geradezu von dem der legio Gem el la herzuleiten und

durch dicsen Namen ein gewisses Verhaltniss angedeutet

sei, das zwischen der Legion und der Ala Stall gehabt.

Wir mussen nun aber die Alen der Kaiserzeit fur durchaus

uuabhangige Heilercorps halten und schon dessbalb jene

Herleitung des Namens ausschlicsseu. Dazu koramt, dass

der Name legio Gem el I a fur Gemiua in der ganzen

epigraphischen Litleratur meines Wisseus nic vorkomml,

und Casars Gcbrauch desselben (B. C. HI, 4) kann tin-

moglich hinreicheu, densclben als gewohnlich in den romi-

schen Heeren nachzuweisen. — Beispiele aber von Hecr-

haufen, die nach einzelnen Stadtcn benannt waren, fehlon

mir bis auf den einen Fall der legio S or an a ganzlich,

wenn auch Bencunungen nach Provinzen und Volkerschaf-

ten nicht sellen sind, und ich ziebe dessbalb unbedingt

vor, auch fur die ala Gcmelliana irgend einen Ge-
mellus als Vcranlasser des Namens anzuueumen. Viel-
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Jeicht konnte man dieselbe wegen dcs Vatcrlandes des

eutlassenen Soldaten fur ein Helvetisches Corps halton;

doch findeu sich mitunter in Heeresabtheilungen, die nach

bestiramten Volkerschafteu benannt sind, denuoch Mitgliedcr

aoderen Stammes, z. B. zwci Hclveticr in ciuer Spanischeu

Ala (Donat. 292 , 7 = 469
, 7; 468, 13), eiu Trevirer in

eincr Thracischen (Card. XVII).

Ala Indiana, rail dcm Zusatz Pia fid el is Grut.

417, 6 fOr. 403'J). Lersch a. a. O. leitet ihren Naraen

von dera Spauischen Konige Indus oder Indo ab, der nach

Hirt B. H. 10 Casarn rait seiuer Rciterei zu Hulfe kam,

cine Annahrae, welche indcss nur dann ganz wahrschein-

lich ware, wenn wir die Ala als Spanisch uachweisen konn-

ten. Die Inschrift Or. 3507 bcweist nicht, da der Arzt,

welcher in ihr und in der dritten Asturischen Ala dicnte,

nicht Lis Spauier bczeichuet ist. Ira Gegentheil linden wir bei

Grut. 519, 7 (= Mur. 777, 1 = Donat. 342, 7 = Lersch,

Ceutralmus. 1, 37) eineu Trevirer in ihr, bei Donat. 269, 7

(= 469,9) cincn Gallier aus dcm Volke der Namnites, und

darnacli diirfte die Ala eher cine Gallische gewesen sein.

Die gevvohnliche Ableitung von Indien ist indcss gewiss

unslatthaft und insofern Herru Lersch durchaus beizu-

flichten.

Ala Picentiana, zu Vespasians Zeit in Gerraanien

{Card. VI), wo sie auch bei Tacitus (Hist. IV, 62) als

Piccutina vorkomrat; ein Fragment {Card. p. 324 n. 622)

ist ebcufalls bei Mainz gefundeu. Ich erkeune sie ausser-

dem in der Inschrift C 1. Gr. 3991, ijiuqxov LtjiUoy u?.qg

(n)eix€iitivfg , wo Bbckh {Bjuxevi twjs zu lesen vor-

schlagt; durch diesclbe wird auch die Taciteische Lesart

gercclufertigt, die man iuPicentianazu verandcrn geueigt

sein konnte. Cardinali (Dipl. p. 81) ist unschlussig, ob

der Name von der Stadt Piceutia, oder vou Pic en una

hcrzulciteu; ich halte fur seine Wurzel deu Beinamen Pi-
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ccns, von dem folgende Vejentcr Inschrift ein Bcispiel

giobt, jetzt in den Magazinen dcs Vatican, publicirt von

Nibby (.Con torn i) und Canina (Veji p. 98):

M • HEREXMO

m'f'pIcentI* cos

m v x i c i p e s * m v si v i p i

avgvstI . veIentis

INT R A M V R A N I

PATRONO

Ala Sabiuiana, in England nick Donat. 295,3, und

Notitia c. 38.

Ala Siliana, zuerst mit Sicbcrhcit bekannt gewor-

den durch das Diplotn Domilians vom J. 86 {Am. IV), zu

wclcher Zcit sie in Fannonien stand; nacb derusclben ist

die Lcsart der Stellen Tac. Uist. I, 70 und II, 17 festzu-

stellen, in deuen die Codices zwischen S u 1 1 a n a, Sillana

und Siliana sebwanken. Sie stand zur Zeit des Vitellius

am Po und ging zu ihm iiber. Friiher hatte sie uuter dcrn-

sclbcn in Africa gedient , war also viellcicht geradc zu

dicscm Kriege uacli Itulien heruber bcrufen. Dass aber

Arnelh in jenein Diplom richtig gelesen , uicht etwa , wie

cr selbst zweifelnd bemcrkt , viellcicht des Tacitus ge-

wohnlichc Lcsart vorzuzichcu sei, zcigt cine inschrift von

Epfuch in Baicm, bci von Hefner, Romische Denkmaler

Oberbaierns , 2. Abthcilung p. 13, n. X, deren einzelne

Stucke ich folgendcr Alasscn zusammenfiige, abweichend

von dem Herausgebcr, welcher sie nicht ganz verstandeu hat

:

Cl PATERXVS CLEMEIltiailUS

PROC AVG
PRAEP * KQ • ALAE * SlIJAliaC

TROQVATAE * C * R
Tjuuun ' mi I it u m

leg ' xi claudiae
s siccvt ' ' * '

FECIT
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Zwei Inschriften desselben Xamens, welche ebenfalls

der Herausgeber nicht ganz richtig erklart, n. V und 11.IX

lesc ich so, insofern eine Herstellung uborhaupt mog-
lich ist:

CL * PATERNVS CL * INDVTae
CLEMENT I ail US CLEMENTianaC

PROC'AVO CL * PATEHXV S

PROVINCIAR . . . . AE CLEMENTIA II U S

1VD • VASARdilllAE PROC • A V O

A F R I C A E E MATRI

praef * eq * alae

S 1 I i A N A E

T R 1 b M 1 L I T "

leg * xi claudiae

pRaef coh ....

Der Name Siiiana erlaubt keincn Zweifel hinsicht-

lich seiner Ablcitung von Silius.

Ala I Pannoniorum Taropiana, Card, dipl. XI
in England und bei demselben p. 144, n. 279; fcrner wahr-

scheinlich bei Grut. 45, 4. Der Name Tain pi us kommt
als Familienname vor.

Ala Tauriana zu Lugdunum bei Tac. Hist. I, 59.

Die Analogie alter angcfuhrlen jVamen enlscheidet fiber die

Richfigkeit dieser Lcsart gegen das T a u r i na audrer Hand*

schriftcn. Der Beinamc Taurus ist haufig genug.

An diese Alen schliessen sich die cohors Lcpidiana

(Am. Ill) und Flaviana (C. I. Gr. 3615 ff.) an. Wcnu
aber bei all diesen Namen die Ableitung von Personcnna-

men kaum einem Zweifel unlerlicgl; so giebl es frcilich

auch einigc Kalle, in denen Namensformcn auch ana eine

andre Beziehung haben; so ist die ala Classiana c i viura

Ro manor u m (Card. XII) wahrscheinlich der legio clas-

sica gleich zu stellcn , und bei der a la U Gallorura

Sebosiana bezeichnet das Adjcctiv den Stamm der Gal-
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Her, dem diese Abtheilung angehdrt. Lctztere kommt rait

dcm blossen Namen Scbosiana in England vor (Donati

p. 40, 4 = Or. 1603), eben daselbst als ala HGallorum
Sebosiana bci Card. XI, dera die Erklarung des Namens
schlecht gelungen ist, obwohl derselbe hinlanglich bekannt.

Wir haben bei Plinius (N, H. IV, 18, 32) in G allien Sc-
cusiani liber i, in quorum agro coIoniaLugdunum;
Strabo (IV, I, p. 899 und 309 ed. Tchn.) ncnnt dieselben

2aiyodutvoL Bei Cicero (pro Quinct. 25, 80)dagegen und

bci Casar (B. G. I, 10 und VII, 64) wcchseln die Lcsarten

zwischen g und b, und cinzelne Ausgabcn haben S eb usi-

aui aufgenommen. Dass diese Lcsart richtig, zeigen un-

sre Inschriftcn, und die Sebosianiscbe Ala ist also eiu Rei-

tercorps von Galliern aus der Gegend von Lugdunum.

Kehren wir jetzt zu der ala Petri an a zuruck, so

bleibt nach Ausschliessung der Herleitung von der Ara-

bischen Stadt, da an einen unbcdeutcnderen Ort dieses Na-

mens Niemand leicht denken wird, nur die Ablcitung von

dcm nicht seltenen Beinamen Petra ubrig; ich erwahne

T. Poraponius Petra (Mur. 736, 7) zur Zeit des Ca-

sar Gcrmanicus.

Die 21 Cohorten unseres Diploms, von denen wir trotz

einiger fragmentirter Nameu dcnnoch 19 mit ziemlicher

Sicherhcit nachweisen konnen, sind folgende :

1. Conors I II is pan o rum. Die Buchstaben HISP
sind klar; die Reilienfolgc der Cohorten aber verlangt die

Nummer I, und die erstc Spanische Cohorte stand minde-

stens scit Trajan's Zeit in Britaunien (Card. XI). Sie

befand sich daselbst, und zwar zu Axelodunuin, noch zur

Zeit der Notitia. Ich vermuthe, dass auch bei Card. XII

coh. I Hisp. statt coh. X Hisp. zu lescn ist. Verschiedene

Inschrifteu von Tribunen und Prafecten dcrselben , alle in

England gcfunden, liefcrt Maffei (M. V. 446, 2; 6; 447, 1).

Wir kenueii ferner eiuen ihrer Prafecten aus der Zeit des
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Nerva (Grut. 368, 5), einen Tribun aus Hadrians Zeit

(Gad. 175, 1 = Hemes. VI, 128), der sie oflenbar auch

in Britannien befehligtc , wohin ihn Hadrian sandte , und

wo er nachher auch als Prafect der Flottc dicnte. fn

seiner Inschrift wird sic als cquitata bczcichuct. — Die

coh. I. Flavia His pa nor urn (J/wr. 795 , 5 = Gud.

154, 1), die bci Murat. 1038,6 auch milliaria equitata

heisst, ist von jener doch wohl zu unterscbeiden , und

wahrscheinlich dieselbe mit der I FU Ulp. Hisp. «v, wel-

che unter dem Macrinius zur Zeit des Antoninus Pius in

dem Aegyptisch - Cyrcncnsischcn Hcere dicnte , sof'ern

Borghesfs Bestimmung des Diploma richtig ist {Am. IX;

Card. XVIII ; Memoric d. I. p. 34; vgl. obcii). Ebenso

ist verschieden von ihr die coh. I. Hispanorum Vete-
ra na, die unter Hadrian im J. 129 iu Dacia inferior

stand {Am. VII), zu welcher Zeit die einfache I Hisp.

gewiss iu England dicnte. Wohin die I His pan. des

oben angefuhrten Diploma des Antoninus Pius und die bci

Card. XVII angefuhrte gehdren , ist nicht zu entscheiden,

da die Bcinameu fehlen. — Wir keunen ausserdem Spa-

nischc Cohorten mit den Nuramern II (Grut. 355, 6), un-

ter Domitian in Pannonien (Am. IV) und spaler in Dacicn

nach mir von Herrn Geheimrath Neigebaur initgelheilten

Inscbriften, von welcher die II scutata (Am. IX =• Card.

XVIII) doch wohl verschieden ist; V cquitata (Mur.

813, 5 = Gud. 165, 2) und VI (Grut. 1104, 3); ohne

Nummer erscheint cine coh. H i s p a n. bci Dona/. 452, 9.

— Ich fiige diescn bekanuteu Inschriften cin mir von Herrn

Dr. Abeken mitgetheiltes Monument hinzu, das derselbe zu

Ntcaa copirle.

6
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, . . O . AHMoY
ITATPOKAEA TOXEK nPoToXSlX

XZnEIPHZBZTTAXSlXEYZEBOYZniZTHZ
. . . TElUZWa HZOYAniAZA+PilXITintKlIZEXAAEZAXJPElA
. . . AlAXo Y A. IPlAXo YZEfiJZTo YKAMPLl ToXAPXoATAKAIKoS
. . . XKAinAXHVYPlAPXHXKAIAPrYPOTAMIAXEXJIKOX
. . . SIXEPTflXKA TA To To YK YPIOYAYTOKPA ToPo CATIOKPIMA

JlOXYZIAstOZ ')

1) Im 3. Verse 1st die coh. II Span or urn pia fidelis genannt-

Die Lesart JSRAXSIX statt IZFIAXnX koonte vielleicht Dichl

Mosses Versehen sein, indem die Inchiift Mur. 813, 5 ebenfalls

coh. V. Spanoru m hat, so daises vielleicht moglich, dass schon

zu Romischer Zeit hie und da die Weglassung der ersten Svlbe

aufgekommen. — V. 4. TElM^lst offenbar anEr Q HZ. vielleicht,

wie an andern Slellen der Inschrift mil Nexen, etwa a TEIPTZ
DerZusntz mm*? equitala, zeigt, dass von einer Cohorte, nicht

von einer Ala, die Rede ist. Zu Anfange beidcr Zeilen haben wir

daher fnaQxor , praefectum, allenfalls an der zweiten Stelle xd{-

nsx<>r, tribunum, zu erttan/.ei). — Weno der Prafect einer Co-

horte zu einem Amte uhergeht, das mit dem Namen eines Kaiscra

nnher bezeichnet wird, so kann dieses wohl nurjdie Stelle eioes

Procurators sein ; daher ergauze \chlKAlEniTPOIIOXTP]AtA-
NOY u. s. w. — Es folgeu hieratif die Municipalamtcr. Der Ao-

fang K02 erinnert an den x6iuo<; der Kreter, den xoo/i/jn^ der

Atbcner; in Kphe*us kommt eiue xoaurjrfi^a vor (z. B. C. I. Gr.

3002), so dass also ein Aoit dieses Naniens auch in Asiatischen

Stadten sich findet. Die Panegvriarchie koiumt z. B. C. I. Gr.

2633; 8418; 3419; 3462; die Argyrotamie 2817; 3959 vor. Ich

uberlasse es Anderen zu eutschejden , ob darunter ein blosser

quaestor aerarii public i, pecuniae publicae, oder ein

besonderes Amt zu verstchen. — In der vorletzten Zeile ritirfte

das A ait eioet curator operum publico rum datusab
imp e rat ore u. s. \v , wie sie haufig in Latciuisclicn Munici-

palinschriften vorkommen, zu suchen sein; also vielleicht [_KAIE-

TT/ME-iMTHXT]!l VEPrSlX. Die Buchstabenzabl wQrde mit der

Ergitnzung der 3. Zeile zusammcnstimmen
, und, will man das

publicorum etwa noch durch \mXs1HMOZI} aXEPTtlX
hiozufugcn, so kann man in jene Zeile auch noch ein AYTO-
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Was spanische Reiterei betriffl , so haben wir schon
©ben von der ala I und II Arvacorura und der ala
Vettonum c. R. gesprochen. Von blosa als Spaniern
bezeichneten Reitern muss langere Zeit hindurch nur eine
Ala vorhanden gewesen sein. Wir kennen verschiedeno
Prafecten eincr solchen ohne \ummer (Gruf. 379, 1 ; 403, 5).
Sie muss am Rhein gestanden haben, wo sich zu Oppen-
heim (Donat. 292, 7 = 469, 7), Mainz (id. 468, 13), Worms
(id. 469, 6) Inschriften von ihr findcn; zu eiuer gewis-
sen Zeit jedoch auch in Britannien, wie die Inschrift ihres
Prafecten Stlaccius Coranus bei Fea, Fasti p. 85, zeigt,
die als weniger bekannt wohl hier abgedruckl zu werden
verdient. Sie ward an der Via Ostiensis gefunden:

M'STLACCIVS" C ' F ' C O L

C O R A N V S

PRABF ' FABRVM'EQVO
PTBLICO'KX'OVINQVC
DECVRlIg'PRAEF'COH'V
BRACAH ' AV GV8TANORVM
INGERMAMA • TRIB * MIL * LEG* II

AVO ' PRAEF ' EQVITVM • ALAE
HISPANORVM * I N B R I T ANNIA
DONIS • MILITARIBVS ' OONATVS
CORONA * MVRALl * HA8TA ' PVRA

8 I B I " E T

C ' STLACCIO * CAPITONl * PATRl
C • STLACCIO * C ' F • COL • CAPITONl * FRATRl
L STLACCIO * C * F ' COL • frontonI • fhathI
CLAVOIAE * SECVNDAE * UXOR!

KPATOPOZ einschieben. Dvdatus ab imp e r at o re wiirde
durch das wra rc rod aurox^drooo; Jn6Kfnpa ausgedruckt seta, und
dieses augleich sur Erklirung des xara ia ^ara wtoK^mo^
einer aodern Inschrift von Nicaa dienen (C, I. 6r. S745), wel-
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Spater indess linden wir cine crste und zweite Ala

von Spaniern. Jcne kommt bcrcits unter lladriau im J.

129 in Dacia inferior vor (Am. VII); der Hcrausgeber

fiihrt sie zwar Cp. 57) als Cohorte auf, indcm er vorher

verbindct ala et vexillatione cquitum lllyricorum;

allein dies ist nicht moglich. In die gewohnliche Formol

qui mililaverunt in ala ct cohortibus IIII quae
appellantur u. s. w. ist die vexillntio eingeschoben,

die man soust nicht unterbringen kountc ; daun folgt ganz

naturlich , dass das erste I Hisp. sich auf ala bezieht.

Audi haben wir oben gcselien , dass die erste Spanische

Cohorte in Britaimien stand. Ausscrdcm sollcn in dein

Dacischen Diplom nur vier Cohorten ihre Privilegien erhal-

ten \ Herrn Arnet/fs Zahlung aber giebt ihrer funf. —
Eincn Prafecteu dicser ersten Ala kenuen wir zur Zcit

des M. Aurel (Mttr. 1099, 6). Die zweite kommt vor in

der notitia oriental is c. 28 uud 30 unter den duces
vou Thebais und Arabicn. Sie ist von einem der Flavicr

hinzugefiigt worden , was aps Mitr. 827, 4 folgt, wo wir

einen Praef. equit. a I. II. Fl. Hisp. finden.

2. coh. I. Frisiavonum. Nach dicser unsrer Lcs-

art corrigirt sich zuiiachst das Lysons\sche Diplom vora J.

106 {Card. XII), wo Cardinuli Frisian lescn wollte.

Die Xotitia (c. 38, p. 114 cd. Backing) nennt zu Vindobala

in England die cohors prima Frixagorura. Ich

rodchte, da ein solches Volk mir nicht bekannt, eine Cor-

che auf ein offentliches Werk Bczug hat. — In dor letzten Zeile

bleibt our das Wort <1IO\ YZIAJOZ ubrig, sowie am Schlusse

der eben angefiihrtcn Inschrift ein iho itovvaov, Der Herausgeber

bemerkt riabei mit Berufung auf Eckhel (D. N. II, p. 424), Dlo-

nysos gelte fur Nicaas Gruoder; sollte nicht eine eigentbiimlich

Nicacnsische Zeitrechnung von Griindung der Stadt, also 'ono'^/u>-

riioov, sich duraus herleiten Jassen, vielleicht nach Dionyaos-Festen

eiogetheilt hi Dionysiaden ?
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ruplion in dem Worto verrauthcn und auch hier Frisia-
vonum Icsen. Leidcr ist mir der Commentar des gelehr-

ten Ilerausgebers hicr nicht zur Hand. — Die Frisiabo ties

sind eio aus Plin. IV, 15, 29 und 17, 31 hinlanglich be-
kanntes, den Friesen und Batavern bcnachbartes Volk in

dcr Romischcn Gallia Belgica.

3. Von diescr Cohorte sind nur der Buchstabc M und

die Sylben SALIN iibrig. Man konnte an Messalina
denken, benannt nach irgend einem Messalla; aber abge-

sehen davon, dass es dann walirscheinlich Mes'saliana
hiesse , und dass Cohorten mit dcrglcichcn Beinaroen scl-

ten sind, giebt auch der Englische Stich vor dem M nocli

eilie Luckc an, die fur zwei Buchsfabon Haum zu bieten

scheint. Ich ubcrlasse die* Erganzung solcben, welche der

alien Geographic kumiiger sind.

4. coh. I Sunucorum. Die Suuuci , welche in der

Romischen Miliz hicr zum crsten Male vorkommen , sind

aus Tac. Hist. IV, 6« und Plin. N. H. IV, 17, 31 als

Belgischcs Volk bekannt; sie hcisscn bald Sunuci, bald

Snnici. Im Kriege des Civilis kommen sie neben den

Tungrern, Batasieru und Nerviern vor.

5. coh. I Vangionum. Die Vangionen sind ein

Germanisches Volk am Rhciuc im Bclgischcn Gallien (Plin.

N. H. IV, 17, 31), stets zusammen genaunt mit den Tri-

bochern und Nemeten. Hire crste Cohorte komnit wiedcr-

holt in Britannicn vor, zuerst im J 106 in dem Lysons*^

schen Diplomc Card. XI, wo die Lesart VALCIOWM
nach unscrem Diplomc zu verandern ist. Andre Englische

Inschrifteu dersclbcu sind folgende:

C O II- T VANG
FECIT CVKAXTE
IVL- PAY LLO* TR1B

Gruter ( 1 17i>
;
4) giebt TV Ai\G, was Vardmali ( Memorie

romane III , 255) in TVNGR vcrandcrt. Die richtige
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Lcsart findct slch in den Papieren des gelehrten Jcsuiten

P. Lesley, aus welcher sie der P. Secchi dem Grafen

Borghrsi mitthcilte. Aus dcrselben Quelle stammen fol-

gcnde :

D M 8 DEO* I N V I C T O

FABIE HONOR HEhCVLl ' SACK
ATE FABIVS HON L. AE»ll/ SALVANVS

ORATVS TRIBVN TRli * COH ' 1 * VANGI

COH I VANGION V * 8 * L ' M
ET AVHELIA EGLIC

IANE FECER
VNT F 1 L I B D

VLCISSIM E

Alio drei werdcn angegeben als gefunden zu Walwick-

Chesters, dero altcn Cilurnuro, also ebenfalls an der Linie

des Wallcs, wo zur Zeit der Notitia freilich die zweite

Ala der Asturcr lag. — Unser Diplom bezcichnet sie durch

das hinzugefugtc m als mi Ilia Ha, eine Beslatigung mehr

fur die Veranderung des Valcionum im oben angcfuhr-

ten Diplom, indem die so bezeichnete Cohorte gleichfal's

mi Hi aria 1st.

6. coh. I. Bactasiorum. Auch sie kommt in Card.

XI vor, stand also schon im J. 104 in Britannien. Ein

von P. Lesley herstammendcr Stein , den mir Borghesi

mittheilte, fixirt ihre Station, fur eiue gewisse Zeit wenig-

stens, gleichfalls in Nordcngland, zu Elcnfoot namlich:

3iA/rr mutaji
COH I BAETASI
OHVM C
PRAES
V S T V T O R
praeFECTVS
V . S . L, . M.

Zur Zeit der Notitia stand sie freilich noch in England,
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aber zu Regulbium, und zwar heisst sie daselbst coh. I.

Vetasiorum (c. 25).

7. coh f. Delmatarum, bereits im J. 106 in Bri-

(annien (Card. XII). Zur Zcit des Cararalla finden wir

sic in Cumberland (Maf. M. V. 446
, 4; offenbar genauer

Grut. 114, 1, wo zugleicb das K (fclicis) hinter dem PII

zeigt, dass von Caracalla und nicht ' von Antoninus Pius

die Rede ist) unter einem Prafecten Postum ins Acilianus,

welcher an deraselben Orte auch sonst noch vorkoramt

{Grut. 1005 , 3 = Maff. M. V. 416, 1 - Donat. 55, 4;

bei Grut. 2 , 3 schcint dicsclbc Inschrift vcrstummelt zu

sein). Andre Prafecten dersclben sind M. Nasellius M. f.

Pal. Sabinus (Fabr. 232, 610 = Donat. 234, 1 = Or.

4132), C. Verafiusltalus (Mar. Arv. 159), L. Doroitius L.

f. Quir. Rogalus (id. 775), A. Fabius Proculus {Mur. 812,

8) j
dagegen befehligten sie als Tribunen C. Sacconius

Varro (Gr. 102, 2) und Granius Forlunatus Mur. 455, 1 =
Donat. 218, 1). Letzterc Inschrift wtetlerhole ich hier

nach eincr von Herrn Lanza in Spalato an Eorghtsi roit-

gctheilten Copie:

IMP' CAES' M- AVR- ANTO
NINO AVG PONT MAX TRIB
POT XXIIII- P P- COH I 8 DEL
SVBCVR GRAN! FORTVNATI
TRIB- COH- EIVSD- MVRI- P
DCCC- lNHIS* TVRR VNA

Es lasst sich aus ihr schliessen, dass die erste Delinatische

Cohorte besonders in der Gegend von Salona ausgehoben

ward. Es versteht sich von selbst, dass sie nicht selbst

deu Bau besorgtc, sondem bei Erneuerung der Mancrn

ihrcr Vater- oder Hauptstadt einen Theil der Kostcn bc-

stritt. — Eine zweitc und vierte Cohorte der Dclmater

stand ebcnfalls in England (cf. \olitia und Card. XI);

eine fun fie zur Zeit des Vespasian in Germanieu {Am. II
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= Card. VI), wohin sic audi ein Crw/er'scher Stein

(572, 2) selzt.

8. coh. I. A q ui t an or u in. Sic wird erwahnt bei

Grut. 534, 4 und Mir. 361, 2, dort als equitata. Ob
sic dieselbe ist init der I Aqnitauorum veteran a, die

im J. 74 untcr Cn. Pinarius Clemens in Germanicn stand

{Card, VI — Am. II), wage ich nicht zu enlscheideu

;

sichcr verschieden ist sie dagegen von der neben dieser

genannten c o h. I. Aqnitanorum Biturigum, die als

coh. I. Biturigum auch bei Gruter vorkomnit (382, 9).

Einc zweitc Aquitanischc Coliortc findet sich GruL 480, 6;

die III und IV bei Card. VI (= Am. 1 1 J iu Gcrmanien

untcr Vespasian, und die Ictzlgenannte als coh. 1 1 1 1 Aqui-
tanorum cquitata civium Romanorum auch auf

eiuem Steine bei Frankfurt (GruL 14, 9).

9. Die coh. I. Menapiorum erscheiut hicr zum er-

sten Male im Homischcn Hccre. DasVolk selbst ist bin-

langlich bekanut; vgl. Plin. N. H. IV, 17, 31; Tac. Hist

iv, 2a
10. Die coh. I. Ulpia Traiana Augusta civium

Romanorum ist gleichfalls neu; doch bedarf auch sie

keiner Rrlauterung.

11. Vollig fragroentirt ist der folgcnde Name, von

welchcm nur folgende Reste iibriff shut: II IDAV SDIU.

Dcnnoch ist deren Erganzung mit Ilulfo des Englischen

Diploms Card. XII und andrcr Englischen luschriften sicher.

Wir habcu namlich in demselben einc coh. II. fida Ver-
dulorum, wo schon Curdtnuli (p. 157) richlig Vardu-
lorum corrigirtc , und wir crganzen daher zunachst auch

in unstrm Diplom IIFIDAVARD. VVcr abcr die Militar-

diplome genaucr ansiehi, wird sich leicht ubcrzeugon. dass

in dcnsclbeu die verschiedenen Corps gewdhnlich slreng

nach ihren Nummern aufgefuhrt wcrdeu. In beidcu Di-

plouwu nun folgen nach dicser vermeinllichrn zweitcn Co-
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borle noch mehrerc rait n. I ; da uberdies beide an den

bctreffenden Stellcn schwer lesbar sine]
;
was icli fur das

Cardinalt'sche aus dem Yerdulo ru m statt Yardulorura

abnehme, so wage ich es, statt IIEIOA in beiden IEIDA

zu lesen, und diese Emendation bestatigt sich sowohl durch

das hauh'ge Vorkomraen der ersten Cohorte dieses Volkes

in Nordcnglaud , als j^auz besonders durch eiu Monument

aus Caracallas Zcit (Dona/. 143, 6) ;
auf wclchetn schon

Cardinal* (Diplom. p. 146, n. 129) richtig coh. I. fida

Vardulor. c. H. eq. oo Antoniniana las. Es ist nicht

wahrscheinlich, dass die beiden Cohorten dcnselben Bei-

naraen gefuhrt, der ohuehin selten ist. Als coh. 1 Vard.

c. R. eq. milliaria wird dieselbe beslatigt durch zwei

andre Nordenglischc Inschriflcn , die ich horghests 3Iit-

theiluug verdauke:

^ * i- O- M
GEXIO ET SIGN IS • • ATI- COH
COH* I * FARDVL i VARDYLOR
C • R • E 0 • cxi C R E 0 3D
T- LICIMVS VALER V- S I, L* M
I A N V S T R I B

Die erslc stcht bei Duletts, explication dc quclques
mc'dailles p. 13, und wird uach Northumberland gesctzt;

die zwcite , zu Cannington bcfiiidlich , sfammt aus don

Scheden Lesley's. Nach Anlcihmg dieser Dcnkmiilcr sclirribe

ich deshalb rait Benutziiiig des R am Schlusse: fflDAVa
RDcREqm. odor auch. sollte es an Raum fehlcn, statt

das cq. sotbrt Eti u. s. w. Der cohors I Vardulo-
rura gehort ferner noch folgende Inschrift an. bcfiudlich

zu Richcslcr, publicirt bei Horsley, Britannia Romana
p. 192, I user. p. 94, n. 31, hier ebcufalls nach Lesley's

Papiercn mitgetheilt

:
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DEO INVICTO SOLI SOC
SACR V M- «RO SALVT E- E T

1NCOLVMITAT? IMPCAES
M AYREIi ANTOMNI PI I FELIC
AVG NLCAECILIVS OPTATVS
TRIB • COII- I- URDYLCVM CONSE
CRAISEIS- VOTVM DEO
A SOLO- EXTRVXIT

Zu bemerken ist uhrigcns, dass auch eine zwcite Co-

horte der Vardulcr in England stand, die glcichfalls cq. c.

R. m. genannt wird {Maff. M. V. 445, 9 = Donat. 51, 3

und in zwei von Marini Arv. p. 22 n. 37 citirtcn Beispiclen

ans Pagtiarinf* Journal 1753, p. 19 und 22), deren Pra-

fcct Minicius Natalis z»ir Zcit Vespasians war {Mar.

Arv. p. 5), so dass, wer durch die oben angeffihrten Griinde

nicht ubcrzeugt ist, auch in den Diploroen die II statt der

I beibchalten kann. — Das Spanische Volk der Vardulcr

ist bckannt; vgl. Uckert II, 1, p. 320. Seine Sitze stosseu

an die der Vascouen, mil welchen zusamtnen sie auch auf

einer bei Herrn Campana in Rom befindlichen und im Jahre

1830 aufgegrabenen Base erschcinen {Kellermann vig. n.

252).

12. Dicse Cohorte ist bis auf das R am Schlusse ganz

verschwunden. Ich ziehe cs vor, hier eine Liicke anzu-

nchmcn, statt das R fur *das CR der Varduli zu batten, da

bei der Kurze, mit welchcr in unscrer Tafel die Volker-

schaften angegeben sind, vielleicbt ein zu grosser Raum

fiir jcne da sein wiirde. Soust koiiute man auch das Ft hlen

einer Cohorte zu Anfango der ganzen Aufzahlung snppo-

nircn.

13. coh. I Rata vor urn, corrigire ich mit Borghesi aus

SATQV. Nach der Notitia stand diiselbe in Procolitia;

wir haben zu Anfange dieses Aufsatzes gosehen, dass sio

ciu Inschriftfragment schon zur Zeit des Platorius \cpos

Digitized by Google



der Kaiser Domitian und Hadrian. 91

riaselbst keont. Kino andre Englische Inschrift haben wir

bci Mur. 81, 3. Die Inschrift Cm/. 268, 2 coh. Bactoru
corrig'irt Cardinafi(Mem orie Romane III, p. 233) wohl rnit

Unrecht in B a t a v, weil sie a p u d Batavos gefutiden ; ein-

facher ist es, sie fur eine Ratische Cohorte zu haltcn. —
Bekannt ist, dass Bafaver ganz besonders die Leibwachtcr

der friihereu Kaiser bildeteu. Auch sonst standen sic fruh

in Romischen Kriegsdieasten ; viros tan turn armaque
iinperioministrant, sag* Tacitus ( Hist. IV, 12) von ihnen,

und ihr Ruhm wuchs durch die Britannischen Kriege der

Rdmer, zu welcben ihre Cohorten hinubergeschickt wurden,

nach alter Silte u liter Anfuhrung ihrer cignen Edlen. Bald

nach ihrcm Aufstande utitcr Civilis finden wir ihrer aufs

Neuc in Britlannien gedacht; Agricola hattc bei der Schlacht

am Bcrge Grampius drei Batavische Cohorten unter seiuen

Truppeu.

14. coh. 1 Tu ii gr or u m. Zwei Tungrische Cohorten dien-

ten nebeu den Batavern in der eben genanuten Schlacht.

Wir sind wohl berechtigt, in ihuen die crste und zweite

zu vermulhen, wclehe beide in England Denkmaler hinter-

lasseu habeu. Nach dem Diplom Card, XI stand naiulich

die erstc bereits im J. 104 daselbst. Votivsteine derselbcn

unter deu Prafecten Q. Verius Superstcs
, Q. Julius Ma-

xinius, Q. Florins Alaternus und P. Aehus (?J Modestus

liefern Mur. 12, 2; 3; Maf. M. V. 446, 7; 10, sanimtlich

nach Horsley in Northumberland; in zwcien dcrselbeu wird

sie als m i 1 1 ia ri a bezeichnet. Die Notitia nennt sie zu

Borcovicium, cbenfalls an der Linie des Walles. Die zweite

Tungrische Cohorte kommt in einer Inschrift von Castle-

steads vor iGrui. 1178, 12). Zwei andre Englische In-

schriften nennen eine coh. Tungr., bei der die Numiner

fehlt iGruf. 1179, 4; Maf. 447, 2). — Das Volk selbst

ist genugsam bekannt.

15* coh. II. L i n g o n u m. V
r

ier Lingonische Cohorteu
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standcn zu vcrschiedcncn Zeiten in Brilaiiiiien. Die con.

1 linden wir itn Trajanischen Diplom vom. J. 106 (CV/rrf.

XII), in einer Inschrift bei Muratori (78, 3) um! als equi-

tata bei Fabrelti (486, 161). Yon der zwciten in unscrrn

Diplom erwahnten sind die Prafecten C. Pompejus Satur-

ninus (Grut. 64, 8 = Donat. 35), 7) und Clodius Kronto

(Grut. 89, 1 — 1017, 2) durch Nordcnglischc Sleine be-

kannt ; auf der grossen Basis des Prafecten C. Hcdius

Verus von Foruiu Scmpronii (ibd. 417, 6 = Or. 7039) er-

scheint audi sie als cquilata. — Die drilte, sclion im J.

104 in England {Card. XI), war cbenfalls equ i t a t a (Mttr.

741, 6= 1122, 4). Die inncre Scite des angefiihrten Di-

ploma zeigt nach Cardinali (p. 148) sfatt derZahl III viel-

mchr IHI, und man konnle versucht sein, diese als dio

richligc anzunehmen, weil zur Zeit der Notitia geradc dicsc

zu Segeduuum am grosscn Walle staud. Cs entscheidet

iudess fur die dritte Cohorle eine Grttter&che Inschrift (493,

1) , nach welchvr ein Prafcct der vierten im Jiidischen

Kriege von Hadrian mil dem Vexillum belohnt ward. Wc-
nigstcus ist es nicht wahrscheinlich , dass diese Cohorle

unter Trajan in Britannien, untcr Hadrian in Judaa gestan-

den und dann wieder nach Brilannien zuruckvcrlcgt sei.

Eher konuen wir annehmen, dass sie, vorher in Judaa oder

augrcnzcnden Provinzen, spatcr nach Britannien verlegt sei.

Die wichlige Kollc, die das Volk der Lingoucn im Kriege

des Civilis spielte, braucht kaum erwaltnt zu werden.

16. coh. II. Aslurum. Ueber die Asturer im Verhiilt-

niss zu den Uispaniern 8. bei der 1. Ala Ictzterer. — Die

coh. I Astur.'um, im J. 74 unter Vespasian in Germa-

nien C Am. II — Card. XI), konimt bereilx im J. 106 in

Britannien vor {Card. XII ) wo sie noch zu deu Zeiten der

Notilia la<r. Einen Tribuu dcrselben kennen wir a us Mu>\

1114, 5 (= 2032, 7; vgl. Mar, Arv. 474). — Die 2., in

uuserm Diplom ervvahnle scheiut von Ilerrn Backing mil
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Recht in dem corrupten Namen der naeh der Not itia zu

Busiris in Aegyptcn stehcnden Cohorte gcsucht zu wcrden,

wohin sie demnach in spatcren Zeiten versetzt worden

ware. Ihr Prafect war Cn. Munatius Pal. Aurelius Bassus

CGrui. 436, 5), doch wohl noch in Britannien, wo derselbe

ziiglcich Ccnsitor der Romischen Burger zu Camalodnnum

war. In Gcrmanien befehligte sie ein gewisscr M. Valerius

Propinquus (Gr. 481, 1); zu welcher Zeit, lasst sich hdch-

stcns so weit bestimmen, dass die legio V.Mac, damaIs

in Mosien lag, wohin dieselbe nicht vor der Zeit des Ves-

pasian gekommen ist. (Vgl. Grofefend, fiber die Legionen

in Pautya Encyclopadie, und Borghesi, iscr. del Reno),

und cs muss daher unentschiedcn blcibcn, ob unsre Cohorte

vorhcr oder nachher in England lag. Andre Prafecten gicbt

cin Stein des Archeogrefo Triestino I, 121 ; ferner Grut.

465, 10 und 562, 4, sammtlich ohnc Zeit- und Ortsbcstim-

mung. — Nebcn der 1. und 2. Asturischen Cohorte bestan-

deo andre rait densclben Nummern, zusammcngesetzt aus

Asturern und Gallakcrn.

Die coh. I. Astur. et Gallaccorum lag unter Nero

im J. 60 in lllyricum (Am. I); die coh. II derselben un-

ter Titus und Domitian , so wie noch zu den Zeiten des

M. Aurel und L. Vcrus in Pannonien (vgl. Am. Ill; IV;

Card. XXIII). Dass sie von der unsrigen zu unterschci-

den, ergibt sich schon aus dem Umstandc, dass wir dtese

in der Zwischcnzeit in Britannien finden, wohin sie doch

schwerlich auf einigc Zeit geschickt wurde, um nachher

in ihre alten Standquartiere zuriickzukchren. Auch unter

Antoninus Pius konncn wir sie in Pannonien in dem Frag-

mente II Ast.^(Am. XII) annchmen. — Eine coh. III.

Astur. eq. c. R. findet sich in einera Steinc bei Grtiter

(388, 3 = Donal. 75, T), den Muratori (620, 1) freilich als

aus Ligorio entnommen gibt, den aber doch, scheint es,

Doni (IV, 21) gesehen; eine coh. V und VI bei Donati

•
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(298, 2) und Mttratori (880,6). Noch koramt schliesslich

ein trib. coh. Astur. Gallaec. et Maurit. Tin g it.

zur Zeit Trajans hinzu [Grut. 40*2, 5). — Von Asturischer

Rcitcrci kennen wir zunachst eine Ala ohnc Xummcr {GruL

373, 4). Die erste Ala derselben nnhm an Trajans Daci-

schen Feldzugen Tlieil, bei wclcher Gelegenheit ihr Prafect

T. Prifernius Paetus Mcmmius Apollinaris vom Kaiser mit

den militarischcu Ehrcnzeichen beschenkt wurde [GruL 1028,

6). Einen anderen Prafecten derselben giebt mis Muff. M.

V. 365, 3. Znr Zeit der Notitia stand sic sowohl, als die

2. Ala in England am Grenzwalle zu Condcrcum und Ci-

lurnum. Die 3. Ala kennen wir aus Mur. 1046, 5 {Or.

3507).

17. coh. II. Don go num. Das Volk der Dongonen er-

scheint, so viel ich haben finderi konnen, sowohl in der

Romischen Miliz, als in der alteu Geographic hier zum cr-

sten Male , obwohl es , da cs mindestcns zwei Cohorten

stellle, nicht ganz unbedeutend gcwesen sein kann. — Wir
lesen bei Ptolemaeus II, 6 von eincm Volke der Lungonen

in Spanien, von dem ich ebcnfalls keine weitcro Spur habo

entdecken konnen; ich vcrmulhe, dass diese unsre Don-
gones seicn. Es liegt nahe, eine Verschreibung dcs J in

A anzunehmen , und der Umstand . dass die Armeo von

England mehrcre Spanische Corps zahlt, bestatigt die Con-

jcctur.

18. 19. 20. Die Nervischcn Cohorten II, III und VI Es

kommt zunachst die coh. I Nervior. in Britannien unter

Trajan vor [Card. XII), die wir unter Antoninus Pius bei

den in Aegypten und Cyrene stehenden Trnppen wieder

fiuden [Am. IX = Card, XVIII und dazu Borghesi, Me-

raorie d. I. p. 34), wo sie den Beinamen Augusta fuhrt.

Eine Englische Inschrift aus Caracallas Zeit nennt nach

Muratori (247, 3 = 457, 3) die dritte, nach Gruter (1179,

11) die zweite ihrer Cohorten; ubrigeos stand die dritte
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noch zur Zeit der Notitia in Britannien, und so ist viel-

leicht die Lesung Muratort* vorzuziehcn. Ich nehme sie

auch in unser Diplora auf. Der Haum zwischeu dem E
und M iu dem vorlefzten Namen erlaubt nicht, ctwa an

die Nemeter zu denken. Ich lese dahcr III NE r v. Mi-
liaria) ; obgleich wir sie sonst nicht als milliaria kcn-

nen
,

glaube ich bei dem haufigen Fehlen solcher Bestim-

mungen darauf kein grosses Gewicht legen zu miissen. —
Die coh. VI i\erv. endlicb, auch zur Zeit der Nolitia

noch in Britannien, finden wir unter Severus und Caracalla

gleichfalls daselbst {Grid. 266, 4).

21. coh. III. Bracar. A ugustanor um. Das Spa-

nische Volk der Bracari ist bekannt
;

vgl. Ukert , Alt©

Geogr. 11,1 p. 312 und 435. Zur Zeit Trajans kommt

ein gewisser A. Atinius Paternus als Prafect einer zweiien

Cohorte dcrselben vor CGrut. 367, 6), ein Soldat derselben

in einer />/^oriaiiischen Inschrift {Mur, 78, 1 = Heines. I,

166 = Dent I, 139), in der doch der Name der Cohorte

echt sein konnte. — Prafecten der dritteu Cohorte sind bei

Mur. 526, 3 und GruL 466, 5 (= 562, 2 = Mur. 851, 1)

und ein Soldat derselben bei Maf. M. V. 251, 2, saramt-

lich ohne Angabe des Staudortes. Hire funfte Cohorte

stand unter dem Prafecten Stlaccius Coranus in Germanien

(s. oben bei der coh. I. His p.). Dagegen fehlt die Num-
mer in der Inschrift des nachherigen Praef. Praet. L.

Furius Pal. Victor, welcher mil ihr iu Britannicu stand

{Grut. 414, 8) ; die schlccbte Abschrift lasst die Moglich-

keit eincs Versehens zu.

Es folgen nach dieser Aufzahlung der Truppen die

gewohulichen Formeln, durch welche den nach fuof und

zwanzig oder mehr Dieustjahren entlassenen Soldaten Biir-

gerrecht und Connubiura gegeben werden. — Das Datum

der Ertheilung ist in der Abschrift angegeben AD XVI

PONT. Die Zahl XVI zeigt, dass nur von Kalenden die
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Rede sein kanti, uud es bleibt daher wohl mir ubrig XVI
KOCT zu losen. — Die Consuln sind suffecti uud bis

jctzt unbekaniit.

Das Corps , welchem der Inhabcr unscrs Diploms an-

geliort. ist die coh. I. Sunucorum, wie das corrumpirte

SVNATOR sich rait Hulfe dcs Diploms selbst und des

Namcus der Nation, wclch«r der Maun angehort, suNVCO,
leicht vcrbesscrn lasst. Sie befchligtc damals A u 1 u n t us

Clan di anus; ist nicht dieser Name corrumpirl, so muss

man ilm fur cinen barbariscben hallen. Wir saben , dass

die Bataver wenigstens in fruherer Zeit unter Feldherrn

ihres eigncn Gcschlcchts den Romcrn dienten ; vielleicht

war dies auch der Fall mit den Sunukern. Dor Beiname

Claudia n us wurde etwa andeutcn, dass der Mann das

Romische Burgerrecht besass. — Der Name des Inbabers

ist oflenbar corrupt; er wird genaunt ENTH'ONT, Sobn

des Albanus. Das Original des Decrcts aber war, wie

alle Tafeln dieser Art seit Domitiaus Zeit, angclicftet Ro-
mae in muro post tern pi urn divi Aug. ad Miner-
vara, ilinter dera 1)1VI der mir vorliegenden Abschrifl

erscheint nach einer Lucke die Sylbc RO ; man konnte

an eincn Tempel DIVI aug. ct ROmae denken , waren

nicbt zu viele Beispielo fur den blossen Augustus -Tempel
vorbanden , und wiirden nicbt ubcrdies die zugleich der

Stadt Rom geweibten Tempel ROMAK ET AVGVSTI
genamit, nicbt aber umgekchrL Das RO ist dabcr blosser

Lesefehler.

Der Bericht in Gough , Camden's Britannia III,

p. 28 giebt nach Hcrrn Newton an, dass die Riickscite

unsrer Tafel den leUtcn Theil der Inschrift von uxoribus

an bis Albani in roben Lettern euthielt; es scheint also

die Angabc des Aufstellungsortes ganz gefeblt zu habeu,

was z. B. auch in dem Diplom dcs Trajan Am. V und

des Hadrian id. VII Statt fiudet. — Die zweite zugleich
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grefundene Tafel war schou damals zerbrochen ; sieenthielt

naturlich den ersten Theil der luschrift bis civitatem
dedit. Ihre Ruckseite zeigte etwa ein Dutzend Na-
meo in zwei Reihen

, je seclis in einer Reihe , von denen

aber nur drei zu lesen:

VRBAM
8EVKRI
PARATI

Wir stehen uicht an, mit Kucksicht auf die Ungenauigkeit

der Angabe und nach Allcm, was uns uber diese Zeugen-

naraen bekannt ist, statt 12 dercu 14 anzunehmcn
;
denn,

weuu auch einmal 9 Zeugen vorkommen , so berechiigt

uns das noch nicht, deren auch weniger, als 7, zu sfatuiren.

III.

Es ist von Marhti und zulelzt noch von Barg/test

(Dipl. di Trajano Decio) so ausfuhrlich und griindlich

uber die Militardiploroc , ihre ausscrc Beschaflcnheit , die

Zeugen u. s. w. gehandelt worden, dass ueue Bcmerkuti-

geu uber diese Dinge uuuutz schcincn konnen. EinPunkt

indess ist bis jctzt uoch nicht mit der Aufroerksamkeit er-

wogen woriien , die er verdient ; ich mcine die durch die

Formel der Diplome angedeutete Verschiedenheit dcrselben.

Es ist langst nachgewiesen , wio wenig passeud fur sie

der Name tabulae houestae missionis sei. Die Eut-

lassung der Veleraneu wird nicht einmal immer in ihtien

erwahnt, und die wesentlichen Vergunstigungeii, die sie

ertheilen, sind vielmehr Civitat mid Coiinubium mit Frauen

peregriueu Standee, so wie Legitimation der Nachkomiuen

aus solchcn Eheu. Die honest a missio war ein Recht,

welches schon von selbst den Veteranen zustand, nachdem

7
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sie die vorgeschriebene Zahl von Dienstjahren durchge-

macht , tind Borghesi (I. hat gezeigt , dass , uachdem

die Vorenthaltung desselbcn durch Augustus bei dessen s

Tode crnsthafte Unruhen veranlasst hatte , die spatercn

Kaiser sic auch regelinassiger eintreten liessen, wo nicbt

etwa Kriegc es noting machten, die Veteranen langer bei

den Fahncn zuruckzuhalten. In Friedenszeiten durftcu

alljahrlich an einem bestimraten Tage, viclleicht an den

Kalenden des Marz (vgl. Bull. d. Inst. 1845, p. 195), die

Veteranen ihre Eutlassung erhaltcn haben , so wie ja auch

jahrlich neue Aushebungen Stalt hatten (vgl. die militari-

8chen latercula) , und zu dicsera Acte bedurfte es gewiss

keines eignen kaiscrlichen Decrets. Nur wenn zu unge-

wohnlichcr Zeit die Veteranen eincs Corps ihre Entlassmig

erhielten, wurdc cin solches nothig, wie z. B. der Kaiser

Galba dcr aus Seesoldatcn ncu gebildeten legio prima

ad tutrix, die er nach Pannonien senden wollte, zuvor

die Eutlassung ihrer Veteranen zugestand {Card. II; III).

Unter alien auf uns gekoromencn Diplomen sind die seini-

gen die einzigen, welclie ausdrucklirh die honest a mis-

sio vcrleihen, freilich zuglcich mit den Privilegicn (ve-

teran is qui militaveruut in legio tie I ad iu trice

honestam mission era et civitatera d edit etc.); alio

alio anderen setzen die Eutlassung, wenn sie ihrer erwah-

nen, als bercits gescheheu voraus. Die Veteranen sind

ihrem Rechre gemass ausgctreten, sei es an dem bestimm-

ten Tage, oder zu verspatetcm Termine, und dcr Kaiser

fugt durch scin Decret dicsein Rechtc die Privilegien hinzu.

Daher heisst es alsdann: trier arch is et remigibus,
qui militaveruut in classe, quae est Miseni....

et sunt diroissi honest a mission e im Diplomc des

Claudius {Card. I); veteran is, qui militaveruut in

leg. U. adiutrice pia fidele . . . et sunt dimissi

honesta missione in dem erstcn des Vespasian (Carrf.
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IV); odcriis, qu i mil itaverunt equites et p edi-

tes in alis quattuor et cohortibus decern et

t rib us dimissis ho nest a missione in dera

des Titus (Am. Ill), ahnlich in dem cincn des Domitian

(Am. IV); oder equitibus et peditibus qui milita-

verunt cet. dimissis honcsta missione im Di-

plom des Trajan Am. VI; ahnlich in dcncti des Hadrian

{Card. XV ; Am. VII; Card. XVI; XVII und unserem),

des Antoninus Pius (Card. XVIII = Am. IX; Card.XlX
= Am. VIII; Card. XX = Am. X ; Am. XI), des M.

Aurel und L. Verus (Card. XXIII), des Severus Alexan-

der {Atellino , opusc. Ill, p. 178), des Philippus (Card.

XXVI, wo statt railit antes sunt doch wohl militavc-

runt zu lesen) und endlich des Trajanus Decius. Man
beachte , dass , wie es die Natur dcr Sache erfordert , in

dem Relativsatze slets das Perfectum gebraucht ist.

Aber nicht immer ist, haben wir gesagt, rait der Er-

theilung der Privilegien die ho nest a missio verbunden;

vielmehr werden jeno nicht seltcn als Belohuung fur Kriegs-

thateu oder auch bei sonstigen freudigen Ereignisscn im

Staate oder im Kaiserhausc den Veteranen eiues Hecres

erthcilt , ohne dass die Entlassung zugleich eintritt. Ein

Bcispiel dieser Art liefert unser Diplom des Domitian , in

welchcm es einfach heissl: equitibus et peditibus qui

militant .... qui quina et vicena stipendia me-
r ue rant; fcrner das Diplom des Vespasian (Am. II =
Card. VI), welches den in Germanien unter Cn. Pinarius

Cornelius Clemens slehcnden Truppen die Privilegien der

Veteranen ohne Entlassung erthcilt. Cn. Pinarius erwarb

sich in Germanien die insignia triumph alia (vgl. Card.

p. 84) ; wir konnen also wohl seiuen Sicg als An lass der

Privilegien und den fortdauernden Krieg als Ursache dcr

vorcnthaltenen Entlassung anseheu. Ausserdem gehort hie-

her das Diplom Trajatis vom J. 104, ertheill den iu Bri-
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taunien untcr Neratius Marcellus stehondcn Truppen {Card.

XI), so wio das auf die Ravenuatische Flotte bezugliche

Diplora Hadrians (Card. XIV). Zwar findet dassclbe in

dcu Diplomcn Statt , die sich auf die pratorianischen Co-

horten beziehen , in welchen es rait ganz abweichcnder

Form heisst : nomina militura qui m ilita verunt in

cohortibus Practoriis decern cet. qui fortiter et

pie militia functi sunt, ohuc dass die honesta missio

ausdriicklich erwahnt ware {Card. XXI, XXIV, XXV,
XXVII) ;

allcin, abgesehen davon, dass einer so gescheu-

ten und gechrten Truppe schwerlich die honesta missio

hau fig voreuthallen seiu wird , wcnn auch Falle davon

einzeln vorkomnicn (vgl. Gr. 516, 5; 520, 3; 535, 2;

538, 2; Donat. 269
, 4; 5), deutet schon das Perfecturn

militaverunt und functi sunt zur Genuge an, dass

die Entlassung vorhcrgegangen ist. An die St elie der

Formcl qui honesta missioue dimissi sunt scheint

bei den Pratoriancrn das qui pie et fortiter militia

functi sunt gctrcteu zu sein, wobei die Zahl der Stipen-

dieu als sich von selbst verstehend angenommen wurde.

Sie hattcn 16 Ja lire zu dienen.

Zu diescn bciden Abtheilungcn von Diploraen aber,

dercr, welche sich alleiu auf Entlassene bezieheu, und de-

rcr, welche die Privilegien ohnc letztere verlcihen, gescltt

sich eine dritto, welche bcide Classen in sich vereinigt.

In ihnen heisst es: iis, qui militant in classa Flavia.
Moesica cet. item dimissis honesta missioue cet.

(Card. VIII; vgl. IX; X; XVII; Am. V). Schon Cure-

doni hatte in der Ausgabc seines Militardiploms (p. 12)

uber den Untcrschied des militant und militaverunt

gesprochen, war aber von Cardinati (p. 81) bcstritteu wor-

den. Um so mehr wird eine Erorterutig der Sacbc hier

am Platze sein. Dass namlich in der That zwei Klassen

von alien Kriegern durch solche Diplome bezeichnet wer-
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den, welche beide Civitas und Connubium erhalten, wah-

rend die einc austritt, die andre im Dienste bleibt, bewcist,

sclbst abgesehen von dem Prasens militant, das schlecht

zu dem di miss is passen wurde, ganz klar das Arneitf-

sche Diplom des Titus (III). In diesem heisst es: iis,

qui militaveruut equitos et pedites in alis quat-

tuor et cohortibus decern et tribus oet. quinis

et vicenis pluribusve stipendiis emcritis, di-

missis honesta missione; dann aber folgt: item iis,

qui militant in alis duabus cet. craoritis quinis

et vicenis stipendiis. Es werden also deutlich un-

terschieden qui militaverunt und qui militant, und

nur erstcre zugleich als diraissi honesta missione
bezeichnct Dicselben aber gehoren nicht einmal verschie-

deueu Abtheilungen des Pannonischen Hecres an, soudern

die durch das item eingefuhrten Truppenthcile sind unter

den fruheren schon einmal namhaft gemachf. Wahrend

also ihren ausgetretenen Veteranen durch den ersteu Theil

des Decrets die Privilegieu zugesichert sind, werden die-

selbeu durch den zweiten Theil auch auf diejenigen aus-

gedehnt, welche trotz funfundzwauzigjahriger Dicnstzeit

noch bei den Fahnen blciben, ohne Zweifel eine besondere

Belohnung dieses Corps. — Einen ahulichon Fall giebt das

Diplom des Domitian, das sich auf die Acgyptische Flotte

bezieht (Card. VII): es heisst dariu classicis qui mi-
litant in Aegypto, unil gleich nachher: item dimis-
sis honesta missiono ex eadcrn olasse, wo der

Zusatz »aus dcrselbeo Flotteu vollig ubcrfliissfg ware,

wenn die classici qui militant auch als dimissi gel-

ten sollteu. Es versteht sich, dass das zulctzt folgende

senis et vicenis pluribusve emeritis auf beide

Classen sich bezieht.

Hiernach nun stehe ich nicht an, cine solche Soudc-

rung uberall auzunehmen, wo oin item zwischen das qui
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militant und das dimissis honesta missione tritt,

und es bcstarkt mich dariu auch die Beobachtung , dass

jedcsmal, wo milita verunt steht , dimissis oluie item

folgt
,
dagegen item nie fehlt, wo militant vorhergeht.

Es ist freilich wahr, dass wir in einem Diplom M. Aurels

{Card. XXIFI) militant ohne item findcri ; allein die

Lesart ist gewiss unrichtig, indcm , wenn sie wahr ware,

das Diplom auch darin von den andern abwcichen wurdc,

dass darin statt dcs gewohnlichcn militare in ala, co-

horte, classe der blosse Ablativ stande. Auf der iunern

Seite desselben stcht abcr wirklich in, wobei das Verbum

leider mit blossem M angegeben ist. Indess die gewolin-

liche Uebereinstimmung der inneren und ausseren Seite

berechtigt uns gewiss, auch auf der Ausscnseitc ein IN
vorauszusctzen, wo wahrschcinlich nicht militant, son-

dern MI LIT. IN stand. In dem Diplome des Philipptis

haben wir schon oben das ganz ungewohnliche mil it an-
tes sunt in MILITAVERVNT zu verandern vorgescbla-

gen. Auch Cardinal* halt das Monument fur ungenau

copirt. Derselbc macht ubrigens gegen Cavedoni besonders

das Diplom des Vespasian (Card. V) geltend, in welchcra

es heisst: veteran is qui milita verunt in classe
Ravennate, qui sena et vicena stipendia aut
plura meruerunl et sunt deducti in Pauuoniara,

indem hicr das Perfectum stehc ohne Erwahnung der ho-
nesta missio. Licgt aber nicht diese gcrade in deni

deducti sunt angedeutct, das doch wohl auf einc Co-
lonic zu bcziehen ist, zu der sie abgefuhrt wurden? Mit

Cardinal* Versetzung in eine Legion annchnien
,

geht

schwerlich ; man wurde doch nicht .so altc Soldaten dazu

genotnmen haben ! Aber sclbst dann ist das Perfectum

uncntbehrlilih, da sie den Dicust in der Flotto von Ravenna

verliessen.

Wie aber vcrschiedeue Arten voii Mtlitardiplomcn sicli
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nach den in ihuen enthaltenen Formeln feststellcn lassen,

so scheinen sich audi fur die mehr odcr minder regclmas-

sige Ertheilung der hones ta missio aus ihuen cinige

Bestimmungcn zu ergebcn. Wir haben bereils bemerkt,

dass dieselbe in Kriegszeilen oft ausgesetzt bleiben musste,

eiu Uebelstand, der naturlich beaondeaa die Grcuztruppen

traf. Das bestatigen auch unsre Diplome; denn ausserdera,

dass ja einigo gar nicht die ho nest a missio erwahnen,

andre nur zura Theil auf Enllasscne sich beziehen, sind

sie auch zura grossen Theile fur Veterancn bestimtnt,

welche iiber ihre Dienstzeit hinaus bei den Fahnen gehal-

len waren. In fast alien Diplomcn dieser Art lcsen wir

namlich, dass sie solchcn gegeben wurdeu, qui quina
(sena, octona, wenn vom Flottendienst die Rede) et

vicena stipendia aut PLVKA meruerunt und

gloiclibedeuteiide Formeln. Die einzigen Ausnahmen unter

den auf Provinzialbesatzungcn sich beziehenden Diplomcn

bildcn das Diplom des Titus QArn. Ill), in welchem bei

den wirklich eutlassenen Truppen das plura stcht, bei

der zweitcn Abtheilung abcr fchlt ; ferner unscr neues

Diplom des Domilian und eines des Antoninus Pius {Am.

IX = Card. XVIII). Im ersteu dersclbeii ist es wahr-

schcinlich, dass alle Veteranen von mehr als 25 Dieust-

jahren unter den Eutlassenen sich befandcu , das plura

also durchaus unstatthaft sein wtirdc. In Bezug auf das

Diplom des Domilian haben wir gesehcn, dass eine der

darin genanntcn Cohortcn im vorigen Jahre die honest a

missio erhalten hatte, also keine Soldaten von langcrer

Dienstzeit hatte; fiir die anderen haben wir dasselbe ver-

muthet, und Aehnlichcs muss man wohl fiir das Diplom

des Antoninus Pius voraussetzcn.

Was aber als Ausnahme bei den Heereu der Provin-

zen erscheint , stcllt sich als Rcgel bei den in Italieu sta-

tiouirten Pratoriaucrn und pratorischen Klotten horaus. Wenn

Digitized by Google



104 Zwei MiUtdrdiplome der Kaiser Domitian tt. Hadrian.

audi, wie wir obcn sahen , einzelno Fallc von lingerer

Dienstzeit nicht sellen sind , so ist doch ini AUgemeinen

bei cr8(eren von einern Vorenthaltcn dcr honcsta missio

nach vollendeten 16 Stipendicn so wenig die Rede, dass

ihrer Dienstzeit gar nicht Erwahnuug geschicht Bei letz-

tcren aber findet in dem auf sic bezuglichcn Diplome des

Claudius (Card. I) dassclbe Statt; in sechs anderen {Card.

XIV; XV; XVF; XIX = Am. VIII; XXVI, und dem

dos Trajanus Decius) ist zwar dieZahl sen a et vicena,

spater nach Erhohung der Zalil der Stipendicn, octona
et vicena stipendia angegeben, aber ohne den Zusatz

des aut plura, und nur eines, dos Vespasian (Card. V),

enthalt letzteren. Ich schliessc daraus, dass die Kaiser,

wie den Pratorianern, so den beiden Italischeu Flotten all-

jahrlich die honesta missio crtheilten , urn Truppen,

wclche so Icicht gefahrlich werden konnten, keinen Gruud

zur Unzufriedenheit zu geben. Das Diplom des Decius,

welches uns durch einen glucklichen Zufall statt eines

zwei kaiserliche Decrcte liefert, giebt fur jene Zeit dafur

sogar einrn unumstdsslichcn Beweis, iudem dieselben, beide

auf die Ravcnnatische Flotte sich bezichend , zwei auf

einander folgenden Jahren angchorcn. Die Ausnahrao des

Vespasianischeii Diploms erkl&rt sich leicht; es fa lit in

seine zweite tribunicische Gewalt , und es ist sogar sehr

wahrschcinlich, dass in den Othonisch-Vitelliauischen Zei-

ten jene Flotte keine Entlassung erhalten hatte, wahrend

Vespasian sie sofort fur ihren Abfall belohnen rausste. Sie

werden dnher auch in Fannonicn colouisirt. — Auf dcr

andern Seite ist unter alien Diplomen der pratorischen

FloUen anch nur eines, welches, ohne die honesta mis-

sio zn erwahnen, nur auf die Privilcgien sich bezicht, das

von Hadrian der Ravenna tisrhen Flotte vcrlicheite (Card.

XIV). Es mogen kricgerischc Ereignissc auch daina Is die

Entlassung unthunlich gemacht haben.

Rom. W. Ucmen.
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Micht selten finden sich id unseren Sammlungcn kleine

Thongefasse mit aufgemalten Romischen Inschriften, von

denen Roulez (melanges II, 2) und Lersch ( Centralm us. I

p. 62. f. u. a. a. 0.) raehrere zusammengcstellt haben. Eine

moglichst vollstandige, geordnete Uebersicht derselbeo durfte

an sich nichl ohnc Interesse sein, und in diesen Jahrbiichcrn

passend eincn Platz finden, da diese Gefasse, soweit meine

Nachforschungcn rcichcn, in uberwicgender Anzahl in

Dcutschland
,

eiirige wcnige in Frankreich, gar keinc in

Italicn gcfunden sind. Sie sind alle von derselben Gestalt,

die obwohl enlfernt von der reinen Eleganz Griechischer

Thongefasse, doch nicht unzicrlich gcnannt werdcu kann.

Ein verhaltnissmassig wcitcr Hals , dcr fast die Ilalftc der

ganzen Grosse belragl, gcht in einen stark ausgeschwcif-

ten Baucli fiber, der sich nach unten schncl! wiedcr zu-

sammenzieht; oben und unten befindet sich eiu klciner Rand.

Die Grosse ist verscliieden und bewegt sich zwischen kaura

zwei und reichlich sechs Zoll. Sie sind aus cinem nicht

allzufeinen Thon von braunrother Farbe gemacht, der mit

einem matten, schwarzbraunen Firuiss uberzogeu ist; der

hervorspringende Bauch ist mit zwei mehr oder wenigcr

zierlich ausgefuhrlen Strichen eingefasst, welche mit eiticr

gelblich wcisseu Farbe ziemlich dick aufgctragen sind.

Zwischen diesen befindet sich die Inschrift, deren cinzelne

Buchstaben, fluchtig und in den Ziigcu der spatcren Zeit

aufgctragen, meislens durch runde Fleckcn von derselben

weissen Farbe gelrennt sind; mituntcr finden sich noch
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kleinc Verzierungen , wie Zweige und dgl. fluchtig ange-

pinselt. Die Inscltriftcn sind alle kurz und beziehen sich

auf Gebrauchc beim Trinken; ich werde hie und da Eini-

ges zur Erlautcrung bemerken und dazu verwandte l*om-

pejaaische Inscliriftcn heranziehcu, bei denen ich mich der

Samnilungen T/t. Mommsetis bedicueu konnte.

Ich beginue mil der einfachen und verstandlicken Acus-

seruug

S1TI0 Begerthes. Brand. Ill p. 461. Montfaucon aut. expl.

Ill, 81. Lewtzuiv, Verz. d. Vaseu im Jierl. Mus. 14G9.

So hat cine durstige Secle in Pouipeji augeschricbeu

{Guarini fasti duutnv. p. 179J:

svavis * VINAMA

sitit . noGO • vos

VALUE * 81T1T

worauf nach Mommseris Mittheilung in derselbcn Zeile

noch folgt:

CALPVIINIA • TIVI * DICIT ' VALE

111 der ersten Inschrift ist v in aria sitit gesagt wic

bei Juvenalis Vl
;

425 f. totum oeuophorum sitieus,

wie denu audi die Glossen erklarcn viuarium, o/Vor/o-

Qtiov, oivoqooov. Fiir dicsen gewaltigcn Durst hatte Calpur-

nia ihreu Trinkspruch hinzugeschrieben : nvalo, wo hi be-

komin es!u der auch auf unsereu Gcfasscn vorkomtnt.

Was der Ausdruck sitio audeutct, wird unumwuudeu

ausgedriickt durch

HEl'LE cxplic. de plus, antiq. rec. par P. Petau (Anist. 1757)

Taf. 15, gefuudeu in chateau d'Amboise.

Lersch Ceutralmus. II, 73, in Bonn.

Ruulez, mul. II, 2 p. 2, gefunden bei Cobleox, jetzt

in Gent.

oder
KEl'LETE Dorow Deukm. 12, 5 gefunden am Wichelshof

bei Bonn.

das leerc Gcfass zu fulleu und denselbcii Sinn hat der

Zuruf:
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MISCE Cannegieter moo. Dodewerd. c. H. Hassett actt, soc.

Traiect. I. p. 258, gefunden in Xanten.

Dorow Opfcrstatten I, Taf. 21, a p. 58, gcfunden
bei Wiesbaden.

Lersch Ceotralmus. I, 6$. \

I, 72. ( in Coin.

I, 73. J

II, 72. in Bonn.

Ill, 175. in Dormagen.
im Museum der Universitit Leipzig.

Auch bezweiflc ich kaum, dass das angeblichc:

SEMIS Graeff Antiquar. in Mannheim 11 p. 43, 384.

ein verlesencs oder verschriebenes MISCE sei, welches

8ich rait einem auderen Zuruf verbunrien findet:

MISCE VIVAS Lersch Centralmus. I, 67 in Coin,

und noch dcutlicher druckt den Wunsch des Inhabcrs aus

:

MISCEM1 Arneth, das KK. Miinz- und Ant. Kab. p. 11, ioi.

Aehnlich ist die AuflTordcrung:

DA VINVM Lersch Centralmus HI, 139 in Coin,

was sich ebenso bei Plautus (Asin. V, 2, 39 ff.) findet:

AR. Pater

iube dare vinum, iamduduro factum est cum priiuura bibi.

DE. Da pucre ab summo.

oder abgckiirzt:

V1NVM Lersch Centralmus. Ill, 107 in Coin.

vielleicht auch:

VI. Wallher Museum zu Darmstadt p. 34, 102. Rh. Jbb.

VIII. p. 102, 43.

obgleich dies auch eine Abkurzung fur vivas ahnt. seiu

kann, dagegen ist unzweideutig:

MKRVMV. Walther Museum zu Darmstadt p. 34, 103. Rh.

Jbb. VIII. p. 102, 45.

MITE MERVM Cannegieter mon. Dodewerd. c. 6. Husselt

aclt. soc. Trai. I. p. 258. tffu Suppcllectilu Woc-
kerana.*

Aehuliche Wuuschc tindeu sich in eiuer Bude in l'oin-

d b^ooglG.
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peji angeschrieben, welche von Avellino entdeekt und mit-

getheilt sind (Bull. 1831 p. 12 f.):

DA FR1DVM . PVSILLVM

wo fridura fur frig id urn ganz dera hcutigen Ncapoli-

tanischen frtddo entspricht, und

ADDE ' CALICEM • SETINVM
wahrscheinlich von einem, dem die Miscbung nicht stark

gcnug war.

Dasselbc druckt in andror Wendung aus:

DA BIRKRE Cannegieter mon Dodewerd. c. H. UasseU actt.

8oc. Trai I. p. 358 «apud comitem Bandvicum.it

und nicht anders wird:

DA MI Lersch Centralmus. I, 76. In Colo.

Ill, 177. io Dormagen.

Walther Mus. z. Darmst. p. 34, 104. Rti. Jbb. VIII.

p. 168, 142. im Museum der Unfversitat Leipzig.

zu vcrstehen sein. Anders ist es wohl in eincr mcrkwiir-

digen, oft herausgegebenen Inschrift QBurmann anth. Lat.

IV. 197. Meyer 1312. Orelli 4781) aufzufasscu, welche

schon von Hassell und Lersch mit unsern Aufschriften ver-

glicheu ist. Sie ist jctzt im Vaticanischcn Museum und

ich thcile sie nach KeUermann's Abschrift mit:

Dls manibvs

IVLIAE FELICVLJE

CONIVGI * BENE

MERENTi • E1VSDEM

FILIO * MEPTVMALI ' PATER

FECIT ' EVARISTVS ' PVBLIC

IVLIANVS • SIBI ' ET ' SVIS

POTERISQVK * EORVM

IIUSPES * AD * UVNC * TVMVLVM

ME MEIAS OSSA * PRECANTVR

TECTA H0AIIMSSIT SI ' GRATVS

HOMO ES'MISCE BIBB" DA Ml

Das SIT in der vorletzten Zeile, das die Ilerausgcbcr
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Aufsehriften Ramitchpr Tri/iknpftixsfi 109

der Authologie ganz weggclassen haben, ist bei Gruter,

p. 792, t in SET geanriert, uud der Stcinmetz, der wet-

ter oben POTCRIS fur POSTEKIS eingehauen hat, kaim

sich auch hier vcrsehen haben. Jmmer bleibt die gauze

Sammluug wunderbar und unklar, vicllcicht sind hier, wie

oft auf Lcicheusteinen, Bruchstucke ernes langeren Ge-

dichtes, ungeschickt zusammengesetzt. Jedcufalls beziehea

sich die letzten Worte: mi see, bibe, da mi auf die

Libation, welche dera Todten dargebracht werden soli, der

dem Ueberlebenden zuruft : Mis die und tr ink und dann
gieb aucb mir. Auf unseren Gefasseu aber druckt da
mi den Wuusch des Zecheudcu gegeu den Scheukcn aus,

wie aite diesc Imperative an den gerichtet sind, dem das

Gefass dargereicht wird. Dasselbe gilt von den eigent-

lichen Trinkspruchen , welche sich auf die urspruuglich

Gricchische Sitte des Zutrinkeus mqotoiveiv
9 propinare

bezog ( Welcker z. Theogn. p. 100 f.). Mau bot den Bechcr,

aus dem man selbst getrunken, einem Anderen, dem man
dabei eiuen Gruss zurief, worauf dieser mit Trunk und

Gruss Bescheid thun musste, Juven. V, 187 : quaudo propiuat

Virro tibi, sumitve tuis conlacta labellis

pocula?

Lucian. de mere. coud. nqovujie 001 t<£ diduoxdky 77 ozidij-

none nQoaeiuHjjv, ov de keepwv oxi fiiv ii ae xul uvtov

v/teiwtiv edei
y

tjyvotjOag* Der eiiifachste Zuruf der Art ist:

BIBE Beger thes. Brand. HI p. 4tH3. Montfaucon ant. expl.

Ill, 81. Quednow Beschrbg. der AUerlli. in Trier 11 p.

ltfS Taf. 1», 5. Waither Museum z. Darmstadt p. 34,

105. Kb. Jbb. VIII p. 102, 44.

wie cs bei Juvcnalis V, 130heisst: ut dicat regi: bibe,

oder auch

B1BATI.S Graff Aniiq. in Mannheim II p. 43, 323.

BIBAMVS PIE Arneth, KK. Muoz u. Ant. Kab. p. 1 1, 169.

Der hier uoch hiuzugefugte Gricchische Zuruf findct

sich sonst allein
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110 Aufschriften Romischer Tiinkgefasse.

PIE Beger thes. Brand. Ill , p. 462. Montfaucon ant. expl.

Ill, 81. Mus. SchoepfJini p. 101 vgl. p. 91.

Zu dicsen kommcu danu YViiusche biozu wie

VIVE Lersch Ceutralmus. I, 75 in Coin

VIVAS Catalogue du cabinet de M. 1'abhe Campion de Tersan

Par. p. p. 10 erwakul vou Osann, Autaltli. U p. 270.

Lersch Centraluius. I, 67.

I, 74.

Ill 17u in Donuagen.

Dies war der gewohulichste Trinkspruch, wie im Grie-

chischen ^ijoeias, Dio Cass. LXX, 18: auvitg toirio dr to

iv tols avf-tmooiotg dioOog Uyea&ui ii=£
t
l6rjOav £>]<Jeias. Es

wurde aber als Zuruf, wie jetzt evviva, bci alien Ge-

legeuheiten gem gebraucht und liudet sich daher auf Gein-

men und Siegeln {Gori iuscrr. Elr. 111. p. 22), ja sogar

auf Grabsteinen {Gerear/. Etectt. Ill, 8) nicht sclten au-

gebracht, so dass es , wie uuser: Wohl bekoram es!

auch ironisch gebraucht wird, wie bei Juveu. VIII, 46. In

demsclbcu Sinnc, und nicht als Abschiedsgruss ist auch

VALE Lersch Centralmus. I, 71

VALIAMUS Lewezuw Verzeichn. 1471.

zu fasscn, wie wir es schou auf einer Ponipejauischen In-

schrift sahen, uud als allgeinciner VVunsch f lir das Wohl-

seiu fiuden wir es auf einer andern Inschrift in Pompeji

VALE ' MEA * SAVA
FAC ' ME • AMES

wo Wordsworth inscriptt. Pompcianac p. 23 uicht richtig

MESALA gelesen hat. Densclbeu Sinn hat

AVE Gerhard neu erw. ant. Denkm. 1687.

das sich auch auf einer Gemme ftndet {Ficoroni gemra.

litt. I, 10), so wie AVE VITA auf eineui Hinge iOretli

iuscrr. Helv. 316), oder AVE VITAE auf einem anderu

Hinge in Coin {Lersch Centralmus. I, 66.), und mit dem

Naiucn der augercdeten Person AVE COPO auf einem

Gefass in Bonn CHh. Jbb. 11 p. 84, 11), das ich nicht mit

j
in Coin
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Aufschriften Romischer Trinkgefasse.

iu die Reihe stelle , weil es eine andere Form hat, als die

ubrigen. Nicht anders auch

FELIX Route* mel. II, 2 p 4 In Gent

ebend. erwalint, chcmals in der Sammlung des Grafen

Hrnessf- Brttidbach.

Lersch Centraliuus. I, 70 in Coin.

oder wic es auf einer Gemmc bei Spon Misc. p. 297, 3

vollstaudig heisst: I10SIMTA FELIX VIVAS. Der Zuruf

Feiiciter war eiuer der allcrgcwohnlichsten, beim Maid

(Pelron. 50. 60. 61. Muralori III, 3. lab. fr. Arv. XCI a,

23J, bei Hochzeileu CJuven. II, 119. Eckhel D. N. VIII.

p. 191 f.), im Theater und sonst (Alarini Ft. Arv. p. 581

f. Stieglitz arch. Uuterhalt. II p. 153 ff.) wie es sich denu

auch in Pompeji unzahlige Mai au die Wand gemalt On-

del, s. dissert, isag. Taf. IX, 3. 4. 5. XIII, 3. Guarini fasti

duumv. p. 66. 127. 177. Mus. Borb. 11, p. 11. Massmann
lib. aur. p. 64. Avelltno iscr. graff. p. 16. 17. Bull. Napol. I

p. 10. 125. IV p. 7. 95. Uugewohulich, aber nicht minder

verslandlich ist die Schrift

GAVDIO Schupflin Alsatia ill. I p. 609. Mus. Schopfl. p. 102.

Merkwiirdig ist es, dass der Zuruf bene te oder bene
tibi auf kciucm dieser Gefassc sich findet, der bei deu

alten Schriftslellern sich am hauiigsten lindet, Plaut. Pers.

V, 1, 20. Stich. V, 4, 27. Ovid. a. a. I, 601. Fast. II,

637 f. Tib. II, 1, 31.

Auf ein uahe verwaudtes Gebiet fuhrt uns die Iuschrift

LVDE Lewezow Veraeichn. 1470.

Lersch Ceotralmus. U, 74 in Bonn.

Denn es ist kein Zweifel, dass Rouiez ganz richtig lu-

dere vora Liebesspiel genommen hat, wie das Griechische

oal^eiv, hei Amphis (fr. 8 Athen. VIII p. 336 C):

cjue, wat±€. Ovr/iog 6 fiiog, dUyog ovusl yfj xqovos

und in der bekannten Grabschrift des Sardanapalios : i'oOte

wive taal^e (Strab. XIV
7

, p. 672. Athen. XII, 530. Arrian. II, 5>

5). So Livius Andronicus (b. Fest. s. v. adfatim): Adfa-
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112 Aufschriften Rormscher Trinkgefdsse.

tim edi bidi lusi, und Horattus (epp. II, 2, 214): lu-

sisti satis edisti satis atque bibisti. Achnlicho

Gefuhlc linden ilircn Ausdruck audi sonst, dcr sich grade-

zu an cinen gcliebten Gegeuslaud wcndet

AMO TE Lersch Ceniralmus. 1, 77 in Coin.

Ill, 191 in Neuss.

AMOTECONDITK Arneth KK Muuz- und Ant Kab. p. II, 166,

Ebenso auf Geraraen bei Ficoroni gemra. litt. VII, 4: TE
EGO AMO; III, 28: DVLC1S AMO TE; I, 5: AMO TE
AMA ME. Etwas verschiedcn ist der Zuruf

:

AMAS Lersch Centralmus. I, 69 in Coin,

den man sich durch eine Situatiou erklaren kaun, wie sie

dem Horaziscbeu (c. I, 27, 10 If,):

dicat Opuntiae

Frater Mcgillae, quo beatus

vuluere, qua pereat sagitta.

zu Grunde liegt. Auch glaube ich, dass die offenbar un-

richtige Inschrift:

AMV>FE Lersch Centralwus. I, 78 in Coin

zu erklaren ist durch Am as f e 1 i x. Daher sich denn auch

z&rtliche Liebko3ungeu finden, wie
VITA Lersch Ontraliuus. Ill, 176 in Donimgcu

und auf einer Gemme {Ficoroni gemm. litU VII, 2): DVLC1S
VITA, obgleich zwci andere Gemmen mil der Inschrift:

VITA TIB1 (VII, 16) und MAXIM AE VITA (Mil, 29)

eine andere Erklarung in dcm Siune von vivas moglich

machen. Zweifelhaft ist auch die Inschrift

CALO Arneth KK. Munz- und Ant. Kab. p. 11, 167

indcssen ist es mir am wahrscheinlichslen , dass es das

Griechische xcclqi sci, wie eine von Momtnsen (N. K1k

Mus. V. p. 462) mitgctheilte Poiupejanischc luschrift lautet:

SABIN11 CALOS HKRMI1R0S Til AMAT.

Eudlich fuhre ich noch ein Gefass von rother Farbo

und einer von den bisher belrachteteu verschiedeucn Form
an, das die mil weisser Farbo aufgcmalte luschrift hat
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BELLVS SVA Mus. Scbopflinf p. 103 vgl. p. 91.

die ich nicht zu erklaren wciss*). Oberlin's Dcutung, der

bell u 8 sua vis liest uud es fur eiu Lob des Gefasses

halt, ist nicht annehmbar.

Inschriflen, die mit den obigen verwandt sind, finden

sich audi auf Geiasscn andcrer Art. So ist auf eiuer reich

nod geschraackvoll verzicrteu Schaale aus gebranntera Thon
am obercn Rande mit erhabenen Buchstabeu die Inschrift

angebracht

:

BIBE AMICE DE MEO Mas. Borb. VII, 29

wo es dahiugestellt bleiben muss, ob der Wirth diese Worte
aa scincn Gast richtet, oder ob cs eiu Spruch bcim Zu-
Iriaken ist.

Aehnlicho Inschriflen finden sich auch auf Glasge-

fassen von durchbrochener Arbeit, fiber die Urlichs (Rh.

Jbb. V. VI p. 377 ff.) gesprochen hat, in Buchstaben, die

reliefartig erhdht sind. Ein ganz allgemeiner Zuruf ist:

KAVENT1BVS Arneth KK. Munz- uad Ant. Kab. p. 70, 58

odcr die gricchischen Trinkspruche

:

ZHCAIC €N ArA&OIC Severae Mart, epit, Taf. SO.

p. 193: «crater chrystallinus litteris exstanticus.»

niE ZHCAIC KAuiuC Rh. Jbb. V. VI. Taf. 1 1. 12, 2.

Anderc druckcu vielmehr aus, dass sie zum Geschenk

bestimint gewesen sind, wie

BIBE MVLTIS ANNUS Rh. Jbb. V. VI Taf. II. 12, 1.

BIBE VIVAS MVLTIS ANNIS Hinckelmann Storta I p.

43 vgl. p. 85 f. Werke 1U Taf. 1.

wo der Zusatz mult is annis, der sich auch sonst an

Gcratken wiederfindet (Lersch Rh. Jbb. II p. 89), diese

Absicht deutlich genug ausdruckt. Diese ist auch da zu

crkeimen, wo ein bestimmter Name genannt ist, wie

POLYCARPE BIBE FELIX Brunati mus. Kirch, iascrr. p.

49, 8: ncircum vas vitrenm.*

•) Ist vielleicbt BELLVS SVM zu lesen ? L. L
8
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114 Aufschriften Romischer Trinkgefd$se.

Verwandter Art, obglcich freilich nicht ganz ent-

sprechend, siud die fnsrhriften ciucr Classe von bemalten

Thongefassen, durch malic Farbc und Firniss wie die un-

beholfene Zcichniing merklich ausgezeichnet, von dcncn

man bis jctzt funf Exemplare kennt

:

VOLCANI POCOLOM Gerhard Triokschalen 8, 1.

KKHI POCOLOM Mus. Greg. II. 88, I.

LAVIIRNAI POCOLOM Mus. Greg, II, 88, 2.

SALVTKS POCOLOM Bull. 1837 p. 130.

AECKTIAI POCOLOM Cab. Btugnot 129. Arch. Ztg. N. F. I

p. 154. f.

Die Gotteruamen Volcanus, Lavcrna, Salus
sind bekannt, Keri ist von Secchi (Mus. Anton, p. 47.

Bull. 1843 p. 72) durch Puull. p. 122 M.: »iu carmine
Saliari cerus man us intcllegitur creator bo-

nus" erlautcrt worden; derselbe crklart AECETIA fur

Aegedia, Egeria (a. a. 0. Bull. 1837 p. 127), wahrend

Gerhard (ub. d. Golth. d. Etrusk. p. 25 f.) einc Essig-

gottin darin erkennt. Der Genitiv wird sich nicht audcrs

deuteu lassen, als dass dicse Gefasse den gcnannten Gott-

heiten als Eigeuthum gcweiht sind, deun in dem Sinne,

wie man J102 auf einen Bccher schrieb (Athen.

XI p. 465 F.), zum Zeichen, dass man den dritten Trunk

daraus (hun solle (Osann Beitr. I p. 102 ff.), konneu diese

Namen nicht verstanden werden. So ist auch auf Grie-

chischen Vascn, obwohl seltcn, der Xarae dcs Eigenthumers

ira Genitiv genannt, wie in den von R. Rochette (notice

du catalogo del princ. di Canino, Journ. dcs Sav. 1830 Fe'vr.

p. 5) angeftihrten Beispielen:

TPEM10 EMI in der Sauimlung Dlacas

KAPOWOZ EM in der Sainmluog Carelli

AIONY£lO YAA'AXY&OZ TO Y MATAAOY Ann. Ill tv. D.

oder noch ausfuhrlicher:

KH<M20<fr£l,\T0£ U KYAIS BAN JE TI; KATASlit

APAXM1I.V AHOTEIZIu AZIPON ON HAPA SENoY
Bbckh. C. I. 489.
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TATA1HZ EMI AE§ \&OZ HOZ A AN ME KAE<bZEl
&Y4>AO£ EZTAI. AveHino Bull. Nap. II, Tuf. 1 p. 20 ff.

Dagcgen glaube ich, dass die Inschrift eines Glas-

gefasses

APBAKTI PIE *Brunati mus. Kirch. Inscrr. p. 49, 2 : »fn

vitreo vasU

keineo Namen enthalt, sondern zu lesen und erklaren ist:

iujQanl 7iie
,
tjriiikc in Musse. Uebrigens gehort die-

selbe vielleicht schon den Zahlreicheti Glasgcfassen chrisl-

Hchen Ursprungs an, dercn Boden mit Bildern und Spruchen

verziert sind, auf deren Betrachtung ich fur jetzt so wenig

eingchen will, als dcr Trinkspruche Griechischer Vasen.

Leipzig.
Otto JAhtt.
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Taf. I, 2. 3.

Bei dem niedrigen Wasserstando des Rheinstromes

werdon jetzt aus scinem Bctte hin und wieder roanche

Romische Anticaglien zu Tage gefordert. Unter diesen

verdient eine kteine Bronze-Lampe, ihrer Form und Con-

struction wegcn, besondere Beachtung. Sie wurde ira ver-

flossenon Munate October zu Mainz an einer scichten

Stelle dcs Slromes nahe dem Ufer gefunden , uud kam in

meinen Besitz. Ihre Hohe betragt 4s/4 Zoll rh. Maass;

sie ist in der Art einer Vase gebildet, welchc ein fest

aufgeldthcter Deckel schliesst, und tragt an ihrer Vorder-

seite, dort wo der Bauch der Vase sich nach unten hin

verengt, eine Lowenmaske, deren weit vergeschobeno und

schmal verlangerte Unterlippe das brennende Ende des

Dochtes zu tragen und stutzen bestimmt war. Die kleine

Vase ist durchweg hohl, uud dicnte als Behalter dcsOeles,

welches durch die Oeffnung des Lowenrachens abfliessend

den Docht befeuchtete. Da der Oclvorrath in Folge dieser

Einrichtung nun aber bedeutend hdher stand als das bren-

nende Ende des Dochtes, so ist anzunehmen, dass ein ei-

gens dazu gefertigtes, leider verloren gegangencs Stuck-

cheu Bronze die Oeffhmig in der Weise schloss, dass nur

ein kleiuer Durchgang von der Durchmesser - Wcite dcs

Dochtes den Oelzufltiss gestattete ; dieses wurde dann

durch den Gegendruck der Luft verhindert, ganzlich aus-

zustrdmen.

Man hat neuerer Zeit in einer bedeutenden Blech-

waaren - Fabrik der Rheinprovinz fihnliche Lampchen ge-
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fertigt, uod in Aufuahme gebracht: uusere kleine Bronze

liefert den Bcweis, dass man den Vortheil ihrcr einfachen

und sinnreichen Construction schon zur Zeit der alien Ho-

mer kannte und benutztc.

Die Zeichnung Taf. I, 2. 3. giebt cin treuea Abbild

des zierlieben und wohlerhalteuen kleinen llausgerathes.

Boon, December 1847.

8. IVIerteiiM-gehaafriiAUtteii.
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4. Hebrr rtn fcaUifdK* $M von Xvonht.

Taf. I, 1.

Das Monument von Bronze, von welchem Taf. I, 1.

eine genaoc Abbildung in seiner wirklichcn Grosse gicbt,

ist auf dem linken Rheinufer, in der Gegend zwischen

Mainz und Worms, gefunden worden — eine nahere Aus-

kunft fiber den Fundort zu crhalten war nichl moglich —
und ist gegenwartig iro Besitz dcs Geh. Mcdicinalraths

Dr. Nebel zu Giessen, mit dcssen Erlaubuiss ich es hier-

roit zur Kenntniss eines grosseren Publicums vornehmlich

in der Absicht bringe , eine Erklarung desselben vielleicht

durch vergleichende Berficksichtigung der Dareteilung nach

verwandter, roir aber utibekannter Idole von anderer Seite

her zu crraitteln. Denn mir, was ich von vornherein gleich

zu bemerken habo, ist es nicht gelungen, meine Untersu-

chung fiber scbwache Vermuthungen hinauszufuhren. Je-

doch kann es als ausgemacht angesehen werden, dass das

Monument derjenigen Zcit augehore, in welcher in Folgc

schon vieljahriger Occupation Gallischen und Germanischen

Landes durch dieRdmer, nicht nur riicksichtlich des Volks-

glaubens, der Silten und Religion eine Mischung stattge-

funden, wie diess gerade in den westlichen Provinzen des

Romischen Reichs weit mehr uud frfiher als in den ostli-

chen der Fall gewesen, sondern auch Romische Sprache,

Schrift und Kunstfertigkeit allgemein verbreitet war, so

dass eine strenge Uuterschcidung dessen, was rein Romisch

sei, oder nicht, nicht uberall mehr moglich ist.

Die Genauigkeit der Abbilduug von geubter Hand

ubcrhebt uns, eine Beschreibung des Idols zu geben, und

es ist zur Kenutniss der ausserlichen Beschaffenheit des-

selben nur Folgcndes hinzuzuffigen. Die hiutere Seite ist

glatt gcarbeitet, ohne irgend eine Verzicrung oder Bild,

Digitized by Google



Ueher tin Galthches hid von Bronze. 119

so dass angenommeo wcrden muss, es habe die Bestira-

rating gehabt, nur von einer Seite gesehen zu wcrden.

Wenn nun aus einer Aushdhlung, welchc sich in dem In—

nern der Bronze von dem Boden fast bis in das Haupt

erstreckt, sicb aber oben verengt, gescblosseu werdeu diirfte,

dass cs auf einem Speer oder Stab aufgesleckt zu werdeu

beslimmt gewesen sei, und zur weiteren Bcslimmung des-

sclbcn cine kurz uber dem Fusse an der Ruckseite befiud-

liche, fast einen Zoll laugc Oeffiiuug uacli Aussen gedeu-

tet werden konnle, so wird diesc Verinulliutig durch den

oben benierkten Umstand zuruckgew iesen, dass das Wcrk
nur von Einer Seite cin Bild zeigt.

Wenu nun bei nahercr Belrachtung des Gegenstandcs

selbst zuerst die allgemeine Frage nacb dem Ursprung des

Denkmals entsleht, so kann nach Bescbaffenbeit der Auf-

schrifl und des Werks selbst es keiuem Zweifel untcrlie-

gen, dass es aus einer Romischen Officio hervorgegaugen

sci,was aber keineswegs zu demSchlusse bcrechtigt, dass

auch der Darstellung der Name einer Romischen zukomme.

Die Aufschrift ATIVSA (Atiusa), welche uber das Idol

einigen Ausschluss zu gebeu versprechen kotintc, gewahrt

diesen leidcr urn so weniger, als dieselbe, und zwar unter

demselben Gebrauch desZeichens eines Lambda statt eines

A , der sich iibrigens scbou auf Pompejanischen Mauer-

schriften in fast regelmassiger Wiederkehr vorfiudet 1
), und

spater imMiltelalter ganz allgeraeiu wird, auf einer angeblich

Romischen Lampe gefunden wird, 2
J und von dem Heraus-

geber wohl um so richtiger auf den Nameu des Fabrican-

ten bezogen werden diirfte, als sich auf raehrereu antiken

Thongeschirren, welche Smetius Antiquit. Neomag. S. 104

und 164 sah und beschreibt, Attusa F(ecit) tindeo soil,

1) Auch in der Aufschrift einer jetzt erst bekannt gewordenen Ro-

mfcch-Gallischen Mtinze, Jahrb. d. Ver. XI. Taf. I, 3.

S5) Emele Heschr. romischcr AlterthUmer in Kheinhesseo, Taf. 31.
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120 Ueber ein Galliaches Idol von Bronze.

wo die Vermuthung, dass Attusa nur eine falscho Lesart

stattAtiusa sei, vollkoramen gerechtfertigt erscheint, und

vielleiclit auch atif die Aufschrift einer Lampe ATRVSA
bei Lerech Centralm. III. S. 108 Anwendung findet. Aus

Vergleichting dieser Inschriften ergiebt sich nur eine weitere

Bcstatigung der obigen Behauptung, dass das Werk an

sich Romischen Ursprungs war. Dagegen ist mir aus dera

Romischen Cultus keine Darstellung bekannt, welche sich

rait unserm Idol zusammen stellen liesse, so dass wir in die-

ser Gottin, als welche nach Diadem und sonstigen Attributen

das Bild anerkannt werdeii muss, zunachst ein Idol Cel-

tischen, oder lieber Gallisclien Cultus zu sucheu haben wer-

den. Wenn sich letzteres nun auch als die wahrschcio-

lichste Ansicht untcn herausstelleii wird, so lasst sich doch

aus Mangel aller historischen Nachrichten und sonstiger

artistisclicu Verglcichungspunktc das Wesen oder der Name
dieser Gallisclien Gottheit jetzt nicht mchr mil Sicherheit

ermitteln. Deu eiuzigen Auhaltpunkt, welcheu ich aufzu-

finden vermag, bictet eine Bezichung auf deu durch das

gauze udrdlichc Gallien verbreitcten, ganz allueineinen Cul-

tus der ho g. Al utter (Mat res, Matronae, auch Ilerac, lu-

nones geiiannt), deren Wesen, wenn man bei dem allgo-

meinen, allerdings nicht abzuweisenden Begriff von nahren-

den , schiilzenden , wohlwollenden Frauen stehen blci-

ben will, im Allgemeineu als bestimmt angesehcn werden

kann, seiueu eigcnthumlichen Beziehungen aber nach bis

jetzt noch nicht ermittelt werden kounte. Charakteris-

tisch, abcr noch uuerklart, ist die Drcizahl , in welcher

dieselbeu durchaus gcdacht und abgebildct werden, uud

zwar in der Gestalt von sitzenden, mit faltigen Gcwandern
bekleideten, altcren Frauen, von dencn die in der Neben-

eiuandcrstellung beiden ausscrsteu einen wulst- oder tur-

banforraigeu Kopfputz tragcn, a lie drei aber auf dera Schoosse

Fullhorncr, Fruchtschaalen , Patercn und dgl. als Symbol
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der Fruchtbarkeit und des Segens, in sowett er sich aus

dem Ertrage des Feldes ergicbt, haltend. Sie erscfaeincn

nicht etnzetn, und stehen ausserdero, wie die auf den dabei

gewdhnlich befindlichen Inschriften vorkommenden Beiwor*

ter besagen, in Beziehung auf besoodere Localitaten, so

dass sie den Begriff von Ortsgenien in Anspruch nehmeu,

eine Erklarung, uber welcbe man, wenn man sicheru Bo-

deu nicht verlassen will, nicbt hiuausgehen kann 1
).

Vergletcht man uun mil der Vorstcllung der Mutter

unser Btld, so wirdmanim Ganzen genommen cinegewisse

Aehnlichkeit zwischeu beiden nicht verkennen konnen, die

Yielleicht die Annahme eiuer geraeiuschafllichen Beziehung

gestattet. Der allgemeine Eindruck, welcben die ganze

Figur macht, ist derselbe, welchcu such die Mutterbilder

muchen, nur dass in der Bronze alio einzelneu Theile so-

wohl in der Gewandung als in den sonstigeu Attributen

genauer und Aeissiger augegeben sind. Der Umstaud, dass

die Mutter immer zu dreien erscheineu, wurde rucksicht-

lich unserer Einzeifigur nur dann eine entscheidende Ab-

wcichung abgeben, wenn sich diesclbe nicht als ein Thcil

einer aus dreien bcslchcnden Gruppe denken liesse, wel-

chcr Annahme an sich uichts entgegen stent. Ob die Kopf*

bedeckung der Mutter vielmehr aus einem auf der Bronze

deutlich erkennbaren Diadem bestehe, vertnag ich aus der

Abbildung eines Mutterdcnkmals bei Lersch a. a. 0., dcrcn

Unbestimmlheit wohl auf Koaten der schlechten Erbaltuug

an diesem Theile des Monuments kommcn mag, nicht zu

erkenuen. Allein die Bekleiduug des iibrigen Korpers ist

bei den Mutiern cine durchaus vcrschiedene , indem diese

nicht nur utn den Hals cin Band mit einem darau hangcu-

1) Vgl. Schopflini Alsatia illstr. I. 1. 8. 80. flg. und 478. SaUler

allg. Gesch. Wurtcmbcrgs S. 210. Lersch Ceutralmus. Hheiui. lu-

schriften I. S. 23 flg. Jahrb. d. Ver. II. S. 124 flg. uod IV. S.

182 flg. und uun aucb XI. S. 143. flg.
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122 Ueber tin Gallisches Idol von Bronze.

den, nach Art einer Romischen Balle gestalteten Ringe

tragen, statt dessen auf der Bronze nur die Spur von einer

in den Busen hcrabhangenden Halskcttc erscheint, sondcrn

matronenartig durch faltige Gewandung den Korpcr ver-

hullen, wallrend auf der Bronze die rechte Brtist von dem
diinn anschlicssenden Gewande entbldsst in ihrer vollen

Gcstalt gcwiss nicht ohne charakteristische Beziehung her-

vortritt. Wenn endlich noch die Stelle eines Fullhorns,

Oder cines ahnlichen Attribute, auf dem Schosse cin llahu

cinnimmt, so ist dieses mit dem BegrifF, welchen die Mut-

ter in Anspruch nehmen, cin so schwer in Uebereinstim-

mung zu bringendes Symbol, dass, trotz einer gewissen

zuzugestehenden Verwaudtschaftlichkeit beider Darstel-

lungsweisen, schon dieses von dem Gedanken an die An-
nahme eines Mutterbildes ablenkcn muss. Diese Ansicht

wird durch die oben erhobencn Abweichungen noch so

inachtig verstarkt, dass eine Erklarung des in Rede stehen-

den Denkmals, wenn eine solche iiberhaupt moglich', von

jeder andern Seite elier als von dem Cultus der Mutter

hergeholt werdcn zu miissen scheint.

Verlassen wir hiernach diesen Weg, so bleibt es im-

merhin uuzweifelhafl , dass wir ein Gallisches Gottcridol

vor uns haben, das man, wenn man sich bloss an den all-

gemeinen Charakter desselben halt, nach Romischer Dar-

stellungswcise mit dem Namen einer Juno, selbst mit dem

einer Griechischcn Here, wenn man sich an alterlhumliche

Darstellungen diescr Gottin, z. B. in Gerhard's unedirten

Dcnkmalern Ccntur. I. erinnern will, zu bezeichuen geueigt

scin mochte. 1m Vorbcigcheu soil nur darauf aufmerksam

gemacht werden, dass wie auf unserer Bronze, so auch auf

der Statuette einer von Gallischem Bodcn hcrstammcnden

Cybele in Schopflitis Museum >) sich der Kopfschmuck

1) Vgl. Lersck Jahrb. d. V. II. S. 126. fig.
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Ueber ein Gallisches Idol von Bronze. IfS

eines ahnlichen Diadems befindet Bei unscrer durftigen

Bekauntschaft aber mit den gewiss zahllosen Localgott-

heiten iu der Religion der verschiedenen Gallischen, oder

auch Germanischen Volkerschaftcn , zumal nachdem eine

Vermischung rait Romischem Cult us stall gefunden, scheiut

es eine Uumoglichkeit zu seiu, bei der Deutung des vor-

liegenden Idols uber den allgemeinen Begriff eiuer gott-

lichen Schutzpatronin hinauszukomraen , nnd es wird ge-

nugen niusseu, wenn es uns gelingen sollte, diescn wenig-

steus noch etwos gcuauer bestimmen zu kotinen. Und hierzu

verhilfl uns vielleicht das charakleristischo Symbol des

Hahns , das jetzt naher in Betrachtung gczogcu werden muss.

Wo es sich urn Gallisehe Zustande handelt, wird je-

der schon bei der blossen Erwahnung des Hahns sich des

Symbols erinnern, das sehou friiher fur das Wehrzeicheu

des moderneu Galliens gall, und nachdem es einem sanf-

Icrn Cultus angeblicher Lilien hatte weichen mussen, in

denen freilich scharfere Augen auch nur verkleidete Lan-

zenspitzen, gleich den einst in Thyrsusstaben maskirten

Schwerdlern, erblicken wolllen, in uuserer Zeit nach einem

langen Schlafe wicder Geltung und Leben erhalten hat.

Allein so laut auch dieser Vogel seinen Morgeuruf, selbst

bis uber den Rhein heruber verkundcn mag, so kann der

der Politik des Tages fern steheude Archaolog in seinem

Krcise doch nicht eher von diesem neu erweckten Sym-
bole Gebrauch machen, als bis sein kritisches Gewisseu

es ohnc Zweifcl zu empfinden betrachten kann, uud zwar

dieses um so weuiger, als dasselbe iu seiner eigncn Het-

math neuerdiugs verdacutigt worden ist 1m Jahre 1840

getraute man sich im Widerspruch mit dem Volksglauben

zu verkundigen 0 : "Quant au coq Gaulois, il ne se ren-

contre jamais sur les medailles de la Gaule, et c'est uu

fait prodigieux, qu' au XIX siecle, les descendants des

1) L. de la Saussaye, Revue ouroismatique 1840. S. 844. flg.
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124 Ueber eirt Gallisches Idol von Bronze.

Celtcs aicnt doun£ une consecration politique a un Symbole

dont la valeur ne meVite mSroe pas d'etre discuteea.

Kaum radchte es sich fur den unbethciligten Auslander

ziemcn, eiitcr rait solcher Bestimmtheit ausgesprochenen

Behauptung Widerspnich entgegen zu setzen , wcnti er

sich nicht auf das Urtheil anderer gleirhwichtiger franzo-

sischcr Forscher, wie z. B. auf das, was Grivaud de U
Vincelle dagegen bemerkt hat 1

), stutzen durfte, welche

dieses Nationalsymbol als aus alten Zeiten her wohl be-

grundct jetzt wieder in Schutz nehmen. Es kann unseres

Aratcs nicht sein, diesen Streitpuokt, dessen auch cin deut-

scher Forscher ueuerdings wieder gedacht hat*}, mit der

Zuvcrlassigkeit cntscheiden zu wolleu, dass jeglicher Zwei-

fe! gehoben wurde : es scheint aber fast an Frivolitat zu

granzcn, einera so allgemein verbreiteten , mid aus alter

Zeit traditionc!l vorhandenen Volksglauben , wie die Sym-
bolik des Hahns bei unsern Nachbaru jenseits des Rheins

aflenliiigs ist, die ohne historischen Grund nimraer so ein-

gewurzelt sein wurde, skeptisch entgegentretcn zu wollen,

zumal da sich wirklich aus dem Gallischen Alterthume

Spuren erhalten haben, die auf einen Kriegscultus des

Hahns hindeutcn. Ich bin ubcrzeugt, dass diejenigen, die

in dem Mittclpunkt dieser Untcrsuchung sitzen, vie! trif-

tigere Bclege zur Untcrstutzung ihrer Behauptung beige-

bracht haben werden, als ich bei der mir unmdglichen Ein-

sichtsnahme der auf dicsera Gebietc erwachsenen Litlera-

tur hcrbei zu schaffen vermag: es geniigen mir zur Unter-

stutzung meiner Ansicht die wenigen Momeutc , die sich

eignem Forschcn dargebotcu haben. Ausser dem vergol-

delcn, zu Uzes im Jahre 1840 entdeckten Hahn, dcsseu

1) Itecucil de monument antiques daot rancieone 6aule /
zu Taf.

XI, G.

2). Schreiber die Marcellus-Schlacht bei Clastidium. Mosaikgemalde..

zu Ponipeji. (Akad. l»rogr. Freiburg 1843) S, 55*
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Ueber ein Gnllischea Idol ton Bronze.

Grivaud a. a. O. gedcnkt i)
y
gehort hierher, und zwar ohn-

streitig mil bedeutender Beweiskraft, das auf einem zu

Strasburg ausgcgrabeuen und von Schopftin*) bckannt

genoachten Grabdenkmal befiodliche Bild eines unzweifel-

haft Galliachen Kricgers in voller, durch hinlauglicbe Zeug-

nisse beglanbigter Galliachen Kustung, welchcm zur Seite

ein Heerzeichen, ein Hahn auf einor sonst noch verzierten

Stange stent. Ich will, ohne gerade darauf viel GewichC

zu legen, aucli noch eines brouzenen, in Langrcs ausge-

grabenen und jetzt daselbat ira Museum bcftndlichen Ilahna

gedenken 3
). Wcnn nun hiernach der Hahn, wicich glaube, als

Wchr- und Heerzeichen Galliens gesichcrt erscheincu mag,

wozu unsere Bronze, auf die wir jetzt zuruckkommen, in

so wcit wenigstens eiuige Unterstulzung gewahrt, als sie

eineti Beicg fiir die symbolische Benutzung dieses Vogels

unzweifelhaft abgiebt: so durfte uber dieses allgenacine

Ergeboiss hinaus dodi eigentlicb znr Deutung unsercs Idola

aar wenig gewonncn sein, da das Symbol eines lleerzei-

chens auf die dargestellte Gottheit, ebeu weil das YVesen

dorselben an sich dunkel ist, keine eiuleuchtende Beziehung

gestatiet. Es liegt zwar der Gedanke an die Pcrsonifica*

13 «Coq en brooce do cinq pouces lignes do hauteur. On appercoit

encore, sur differences parties de son plumage, de traces de la do-

rure dont il etoit orne; il fut decouvertau mois de Janvier 1840

par un laboureur a peu de distance de la ville d'Uzes, pres des

mines d'un anclen edifice appele Temple des Druides . . . Utetia,

Uses, terminoit Ja Narbeonoise premiere, selon la notice des pro-

vinces de la Gaule etc.

8) Alsatia illustr. T. I. Tab. 1, 4. Vgl. 8. 520 flg.

8) Memoires de la societe hist, et archeologique de Lnngres, 1847.

No. I. S. XVII. L'eber die besondere fieschaflenheit des Monu-
ments wird nichts weiter angegeben. Das Bild einer Henne nebst

ibren Kiichelchen auf einer Lampe bei Smetius Antiq. Neomag.

Tab. inter 8. 100 und 101 gehort schon wegen des aweiielkaften

trsprungs des Monuments nicht hicher.
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Hod einer dea Gallia nahe, nach Analogic so vieler andern

deificirten Lander, und in der That fiuden wir cine Per-

sonilication Galliens auf romischcn Miinzen, z. B. des

Galba, wo GALLIA durch einen weiblichen, unbcdeckteu

Kopf nebst den Emblemen von zwci Aehren, sammt zwei

Wurfspie8scn und einem rundcn Schild, symbolisirt wird 1
).

Dcr8elbe Kopf wiederholt sich in den drei Kopfen dcr drei

Provinzen Galliens (TRES GALLIAE) auf einer andem

Muuze 3) dcsselben Kaisers, nur dass votijencu Emblemen

nichts vorhanden ist als vorjedem Kopf ein Aehrensteugel.

Nach einer dritten Auffassmig auf Munzen desselben Kai-

sers crschcinen Gallia und Hispauia in der Geslalt zweier

mannlicher, bcwaffhcler Genien, welche sich die Hande

reichen 3
). Ferner auf Munzen des Gal lieuus und des Po-

stumus erscheint Gallia knieend zu denFusscn des Kaisers,

der sie mil der Hand aufrichtct, zuweilen mit einem Full-

horn versehen, theils halbnackt 4), theils decore vestita,

turrilo vel coronato capite , wie es bei Sme/ius hetsst*).

Weun letzlere Darstelluugswcise nicht nur an die Galli-

schen Mutter, sondcrn einigermassen selbst an unser Idol

erinnern kounte, so ist doch die Auffassuug im ubrigen wic-

der so verschieden, das an eiue Zusainmeustclluug mit

unserra Bilde nicht gcdacht werden kann, und hiernach

also, wenn jene Romische Persoui6cation als Maasstab

angenommen werden muss, jede Deutung des Idols auf

eiue dea Gallia ohne Weitcres aufgegebeu werden muss.

Trotz dem aber glauben wir letztere Deutung so lange,

bis jemaud eine geuiigeudere zu geben im Staude sein wird,

1) Eckhel Doctr. T. VI. S. 293. Rasche Lex, num. T. II. S. 1292.

2) Ebeudaselbst. Abbilduog bei Patin. ad Sueton. Galb. S. 54 (ed.

Suetonii Ultrajecti 1708).

3) Eckhel h. a. 0. S. 294. Patin. a. a. O, Rasche S. 1293.

4) Eckhel T. VII. S. 404. Smetwe Antiq. Neomag. S. 223 und 846.

a) A. a. O. 8. 240.

Digitized by



Ueber ein Galiisches Idol von Bronze. 127

fcsthalteu zu diirfcn, und weisen den von der Romischcn

Auffassungswcise zu entnehmenden Einwurf aus dcm

Grunde zuruck, weil diese eben nur eine rein Romische

Vorstellnng ist, und schon desswegen nicht fur eine lypi-

sche oder gar nationalgallischc angesehen werden kann,

weil sic sich selbst auf den Monuroenlen nicht gleich bleibt.

Wenn ich nun geneigt bin, das Idol, vornehmlich unter

Bcziehung auf das Symbol des Hahns, als eine Personifi-

catiou der Gallia zu erklaren, so wird diese Ansicht ge-

rade durch die nicht abzuweisende Antiahme, dass die Vor-

stellnng rein Gallisch sei , und wir es also mit eincm rein

Gallischeu Motiumente zu thuu haben, nicht nur uiitersliilzt,

sondern es werden durch dieselben geradc etwaigc Ein-

reden von romischer Seite her abgewiesen. Der Annahme,

dass es als Hecrzcichcn, als eigentiich mililarisches Panicr

im Kricg gebraucht worden sei, scheint die verhaltniss-

massige Kleinhcit der Bronze, auch der Umstaud zu wi-

dersprechen, dass man fur einen Zweck dieser Art wohl

eher das Symbol eines Hahns allein auf enter Stange be-

nutzt habcu werde. Vielmchr scheint das Idol deu Cha-

rakter eines friedlichcn Symbols an sich zu trageu, und

wenn man in dcm jetzt auf der Bronze wcuigcr als in

der Abbildung erkeunbaren Gegenstand, auf welchem der

Hahi] steht, das Bild eines Ei's aunehmeu dorf, wofur es

mehrcre Bcschauer aufgefassl haben, so ist oflenbar hicr-

mit der Ursprung des dariiber belindlichen Hahns ange-

deutet, der als Symbol des Gallischeu Yolks an der Brust,

welche ihm die Gallia rcicht. genahrt werden soil. Diese

Deutuug des ganzen Idols, dereu Angeraesseuheit niemand

verkeunen wird, findet ihrc Rechtferligung lediglich in der

Darstellung selbst, macht aber nur auf denjeuigen Grad der

Wahrscheinlichkeit Auspruch, welcher iiberhaupt einer Vcr-

muthung zugestauden werden kann.

G iessen. Osauii.
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5. Jlrr acftrinijjtf Vcnuo fyotfo ju $t. </llattiH<i0 bci ifcrifr.

Scliicksale elne.s Gotterbildes.

Taf. II.

WOI.T IRR WTSSKN WAS ICH BIN M »»»»•« tn»iiii colvit
ICII BIN GRWKSSKN KIN AHCOTTIN » i fc » • Vr'i i im o » *«a »

*

DA St KVCHAR1VS ZV TKIRlt RAM
BR MICH ZKRUACH 51KIN KHR ABNAM "•**»•» 1 g a t evcbarivm
ICH WAS GRKI1RT A !• S BIN OOTT li^Z^V.W^^ u .Y.oV
IBT7. STKHKN It'H HIR DKR WRLT ZV SPOT.

So lautel dcr zweifach ungcschlachte Text eincr mit-

telalterlichen, im sicbzehnten Jahrhundert renovirtcn f
) In—

schrift, wclche in dcr wcstlichen Ringmaucr des Kirchhofs

zu Set. Matthias eingemauert ist.

Dcr Gegcnstaiid dieser frommen Sfrafschrift ist nicht

mchr an jencm Orte zu schaucn; cr wird jetzt in den

Raumen der Porta Martis zu Trier mit andern Ueberresten

antiker Plastik aufbewahrt.

1J Eiue Abscbrifl des niitlelalterlichen Originals ist bci Bertels (Deor.

Sacrif. gent. Descr., pag. 34) mitgetheilt. Sie wrlcht von der

ofeigeu , renovirten Fassung nur durch alterthtiiiilicfae Schreibart

des deuuehen und eine reranderte Wortstellung des lateiniscbeo

Textes ab, welcber letztre in eine Art von hexametrtschem Rbvth-

mus eiugezwangt ist. Die Inscbrift war ursprunglich an der

Basis, auf welcber der Torso aufgepflanzt war, angebracbt. Auf -

der neuern , in der Kirchbofmauer eingeftigten Schrift platte sfnd

noch die Figuren der Heiligeo, Set. Kucharius, Set. Valerius uad

Set. Maternus (mit den bischofltchen Insignien) elngemeicselt. Der

Erstre bait den Iting einer Kette , worau ein zu seineo Fusseo

licgendes, nacktes weiblicbes Gotzeobild gefesselt ist.
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Der gesteinigte Venmt - Torto. 129

Es ist der vielbesprochene Marmor-Tor«o einer weib*

lichen Gotlheit — angcblich einer Diana — welchcr ehe-

mals neben der Klosfcrkirche zu Set. Matthias auf einer

rohen Steinbasis aufgepflanzt war, und zur Zicfscheibe

jugeudlichen Muthwillens und wallfahrtlichen Glaubenscifers

dieute l
), spater auf dem angranzenden Kirchhofe in Kettcn

aufgehangt war 2
), dann in eiue ausgemauerte Vertiefung

gesturzt, abcr auch dort von den Steimvurfen der zu Set.

Matthias wallfahreudon Pilgcr, wclcho in herkommlicher

VVeisc ihren Abscheu gegen das Ilcidenthuin bethaiigen

wollten, uberschuttet ward, bis ihn im J. 1811 der lelzte

Franzdsische Prafect zu Trier aus der mit Steinen gcfull-

ten Grubo hervorziehen und in das Museum der Gesell-

schafl fur nutzliche Forschungen versetzen liess*J. In der

That war dem gcplagten Idol, nach so langwieriger Straf-

bussung und Verspottung, cin endlichcs Ruhcplatzchen zu

gdnuen

!

Sehon der Echtcrnachsche Abt Johann BerteU hat

(in der im J. 16()6 gedruckten Abhandlung iDeorum sa-

crificiorumque gentiliuin description) diesen Bildrest als

einen schr beschadiglen, weiblichen trunens bezeichnet und

dabci berocrkt, dass derselbe, nach der Versicherung der

Orlsbewohner, den Ueberrcst einer Diana-Statue darstelle,

welche, nach der Legeude, von den Heiden zu Trier als

Orakelspenderin verehrt, bei der Ankunft des h. Eucharius

aber verstummt und von dem Letztern umgesturzt wordeu

sei 4
). Die nachfolgendeu Schriftsteller haben jene Local-

1> Brower (Annal. Trcv. I, 166).

2) Al. WUtheim (Lucilib., p. 43 : aVisUur id rslmulacrura Dianae]

norto Treverls In Coemeterio Monasterii D. Matthiae, ferrea

auMpensuoi catena, Ita lapi«lantiuni ictibus undique contusum, ut vix

ulla membris sic upeciea. Marmor est iusigni duritie ....»)

3} Hetzrodt, Ntu.hr. u. d. alien Trcv., S. 64— 65.

4) Bertttls in ier angef. Abb., 8. 33— 84. Die Stelle lautet: »Non

ita procal ab ipsa Civ it ale Treverensi velut in eiut suburbto mag-
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130 Der geateinigte Venus-Torso.

Tradition ohne nahere Pnifung wiedcrholt und indent sie

nificum Divi Benedict! ordiois exstat monaslerlum Divo Malthiae

Apostolo sacratum, ad cuius dextruin latus pro Ecclesiam [sic!]

io quodam muro magna statua lapidea ex alabastro fabrefacta,

adeo duro ut simile reperiri non possit, ad ali cuius for inam
m u 1 ie ri s erecta videtur, quam IMaoue Idolum fuisse el us

loci Incolae certo affirmant. Etdeeapariter 1 e g 1 1 u r*),

quod cum Eucharius Christi quondam Disciputus Treverim ad an-

nuntiandum et praedic tndum Gentihus Christi Dei Evangelium a

Divo Petro missus venisset, Diabolus qui in hoc Idolo praedoml-

nahatur Sancti illius viri adventum persentiscens obmutescere coe-

perit et oracula respuens nullum amplius responsum dare vola-

erit. Cumque admirabundi Uianae ministri interrogarent, cur nam

ad interrrogata solito more non responderet? Daemonium coac-

tum dixisse, quendam illo die illuc Graecum Christianum Eucha-

rium nomine advenisse, qui omnem potestatcm sibi ademisset. (Juod

responsum ut in vulgus sparsurn fuit, omnes virum Graecum quae-

runt, atque opera et benedictione ipsius ad Christ! veri Dei dog-

mata tandem coovertuntur. A quibus annis Idolum praetactum

eodem in loco ad illius nefarii olim cultus memoriam remansit,

atque in cuuetarum (idem talem scripturam ab utroque latere

meruit: .... (hier folgt der Text deroben mitgeth. Inschrift, mil

einigen unwesentlichen Abweichungen) . . . »quae omnia adhuc

ab unoquoque citra magnam difficultatem ibidem legi possunt.«

•) Das „legitur" deutet auf eine schliesslich aufgexeichnete Tradition;

die nahere Nachweisung hat Bertels nicht beigefugt. — In den

Gestis Trevirorum (I, cap. SO, ss.) wird die Senduug der HH.

Eucharius, Valerius und Maternus nach den Rdeioianden (aogeb-

lich im J. 50. n. Chr.) und die von ihnen bewirkte Abstellung des

Gotzendienstes zu Trier erzahlt; von einem durch den h.

Eucharius zu Trier umgestursten Dianabilde a b or
1st nicht s erwabnt. fiben so wenig in derChronik des Hari-

bertus (De Gest. Tuogr. Pont., Cap. 4 — s. die be*. Stelie be!

Berthulet, Hist, du Luxemb., I, pag. 21 und 81). Ob sich jene

Sage bei Qilles {fOrvat oder einem andcrn der spatern Hagiogra-

phen, welcbe der Mission des h. Eucharius gedenken, findet, haben

wir nicht ermitteln konnen.

Andrerseits wird von Greg. Turon. (Hist. Francor., VIII, cap. 15)

In glaubhafter Welse die Zertrummerung eines colossalen , well
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den verstiimmelten Zustand des Bildcs bcsfattgten, das-

selbe unbedenklich fur ein Diana-Idol erkl&rt ')•

AusrOhrlichcr hat Rich fur dicsc Meinung Hrtzrodt aus-

gesprochen, wetcher, nach der Ueberweisung des Torso

an das Triersche Museum, eine Beschreibung desselbcn

mitgetheilt hat, und in den, noch tlteilweise erkennbarcn

Formen — freilich mit irriger Auffassung dersclben und

roissverstandlichcr Anwendung eiuer Winckelmann'achcn

Definition — die zweifelhaften Merkmale einer Diana-

Statue zu finden glaubt 9
). Dieses mit grosser Bestimmtheit

und breit verehrteo , Diana-Idols berichtet, welches im Trierscben

Gcbiet (»in territorio Trevericae urbisa), auf einein Berge r.wlschen

Ivoix und Virton, stand und dessen endlicher Imsturz dem frommeo

Wolfiliacus (cinem Zeifgenossen Gregors) durch die Kraft des

Gcbetes gelang. Vielleicht ist diese letztre Thatsache, mil Ver-

auderung des Oris und der Person, in die Tradition des h. Eucha-

rius ubergetragen worden.

Leber den Mangel historischer Beweisc fQr die Mission des h.

Kucharius und dessen Wirken als Trierscher Bischof iiberhaupt,

s. Steininger, Gesch. der Trev.

1) So At. Wiltkeim (1. 1.); Hontheim (Prodrom., pag. 185); J?rr-

tholet (Hist, du Luxemb., I, pag. 21); etc. — Sur Bruwer ausserte

die Vermuth u ng , dass der Torso eher von einer Venus- als von

einer Diana-Statue herriihren rooge — ohne jedoch fur diese Muth-

massung cinen Grund anzufiihren. {Brow. Propar. ad Ann. Trev.

1, pag. 160: »Victoriae vero a B. Euchario contra idolatriae in-

saoiain reportatae monumentum ostendunt Treviri apud ficclesiani

S. Matlhiae, quae ab ipso quondam tituluin noraenque tulit. Hie

statua rudi basi imposita, sive Dianae, sive, quod malim,
Veneris, ex candido marmore visitur et lapidalionibus puerorum

usque vexatur, quam ad Daemoourn et idolorum cultus detestati-

onem maiores ceu probrum ludibriumque ,
posteris superstitem

manere voluisse, versiculi docent parieti inscripli . . . .«

8) Hetxrodt, Nachr. ii. d. alten Trierer, s. 64-65: »Neben der Kir-

che der Abtei St. Matthias bei Trier sieht man eine in der Gestalt

eines Ziehbrunnnens nusgemauerte Vertiefung, in welcher, xufolge

einer uralten Tradition, bei Einftibrung des Christenthuras das
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132 Der geeteinigte Venue- Torso.

ausgesprochene Urtheil elites soost besonoenen Forscuera

ist ungepruft in antire, neuere Schrifteu ubergegangen 0»

die Grundlosigkoit desselben, und der den Torso als Diana-

bild bezeichoenden Meinung uberhaupt, wird aus der nach-

folgenden Beschreibung dieses Bildrestes (von welchem wir

eine genaue Zeichnung beifugen) erhollon.

Der Torso (vergl. die Abbildung, Taf. II) besteht aus

weissem, grobkornigem Marm or, und misst in seiner der-

maligen Ildhe etwas liber drei Fuss. Er begreifl deu Ruropf

eiuer weiblichen Figur, mit Einschluss der Oberschonkel;

das linke (eroporgestclllc) Bein ist fast bis zur Milte dcs

Schienbeins vorhanden. Das Ganze bietet, bei manchen

Spuren einer grossarligcn Plastik, ein Bild gewaltsamer

Verwustung dar. Die Arrne, Schultern und Bruste sind

abgeschlagen und daneben nocb weitre Splitter des Ober-

leibcs abgetreunt, so dass derselbe als ein nach oben

Bild der Diana soil gesturzt worden seln. Die Vertiefung war

imrner mit SUinen gefullt, welche die jahrlich die Kirche besuchen-

den Wallfahrer, nach einem von jeher bestehenden Gebrauche hio-

eumarfen. — lot J. 1811 wurde diese Statue durch Verfugung

des letzten Franzosischen Prefects herausgesogeo und in d«e ofent-

liche Sammlung zu Trier gebrncht. Sie ist von weissem Marmor,

durchaus versturamelt, doch ist es unverkennbar. dass sie ein

Bild der Diana war; ihr linkes Knie ist vorwarts gebogen, und

ein unter deai linken Anne noch sichi bares Gewand reicht bis an

die Schenkel (!); genau so wie Wittckeimann diese Gdttin be-

schreibt <t

1) So hat v. Uaupt (in deal ^Panorama von Trier**, S. SB), mit

fast wortlicher Wiedcrholung der HetzrodVschen Angaben, die

Behuuptung ausgesprocheu, dass der Torso nach alien Wittckel-

fNrtnw'schen Kriterien, sich unverkennbar als Diana.- Bild

darstellen. — Auch in der neuesten, von Dr. Schneider ungear-

beiteten Ausgabe des v. Haupt'ichea Panorama's ist dieser Bild-

rest (S. 89) als Diana-Idol angefiihrt. — Jf. F. J. Mitier CDe

religione Trevirorum aute-christiana ; pag. 16) bezweifcls dass

einc Bestiminung des Biidea noch moglich aeu

Digitized by Google
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gcschmalerter Stumpf erscheinl; obgleich der Gesammt-
eindruck einer kraftig schlanken Formenbildung sich noch,

trotz allcr Entstcllung, in gcwissem Grade gelteud macht
An der Ruckseite sind, mil Ausnahme einiger Hauptum-

risse, fast alle Sculpturformen geschwunden; uberhaupi

scheint die, vermuthlich als Tempelbild aufgestcllte, Figur

hinten nicht vollig ausgcarbeitct gewesen zu scin 1
)*

Weniger hat die Vorderseite des Torso (vergl. die Ab-

bildung) in ihreu untern Theilcn gclitteu, obgleich auch

hier die Spuren der Steinigung in zahlreichen Narben be-

mcrklich sind; doch sind hier die plastischen Formen noch

in den Hauptzugen, und sclbst mit manchen Resten des

Details crhalten
;
wodurch, da in diesen von der Zerstorung

minder bctroffeneu Particn sich charakteristische Momente

herausstellen, eine nahere Bestiratnung des Bildes moglich

wird.

Schon bei dem ersten Ueberblicke lasst sich nicht be-

ewcif'cln, dass die Figur in ihrem Obertheile unbekleidet

war. (Vergl. die Abbildung). Wie Hel%rodt das Gegeu-

theil hat behaupten kdnuen, wird bei dem unbefangenen

Beschauer Krslauncn errcgen mussen. Die nacktcn For-

men des Gotterlcibcs geben , an alien von der Axt ver-

schouteu StcJlen, selbst unter den Narben der Steinigung

sich kund, und der entblosste Oberkorper ist von dem be-

kleidelen Unterthcile augenfallig abgegranzt. Unter den

Hufteu beginnt die Gewanduug, welche in riugsumschlies-

sender, bauschiger (jeizt freilich fast wulstartig crschei-

nender) Hullo die tiefern Thcile des Uuterlcibes bedeckt,

sodann in laugfaltiger Drapirung fiber die Oberschenkel und

den (noch theilweise erhaltenen) Uutcrschenkel des liuken

1) Die Ruckseite des Torso erscheint In der MUte als eine fast form-

lose Masse; in den Aussern Piirthien zeigen sich Spuren sorgfal-

tiger Ausfuhrung. Am besten ist auch hier das linke (emporgt-

stellle) Bein erhahen.
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134 Der gesteinigte Venus- Torso.

BeinB sich herabzieht, und weiterhin — wie wir aos der

Anlage dcs Faltenwurfes schliessen durfen — bis auf die

Fiisse der Figur niedertiel.

Wir crsehen hieraus dass unscr Bildrest zu den (ira

engern Sinne so beiianntcu) halbbckleideten F i g u-

ren gehdrt. deren cinzige IIQIIe cin Obergewaud (i^catov
y

q^ctqog
,
pallium, palla) bildet , welches von dem Obcrkor-

per herabgesunken und denselben ganz(oder fast ganzlich)

entblosst lasscnd , den Unterthcil der Figur in voller Dra-

pirung umgiebt. Diese in der alien Kunst beliebte Darstel-

lungsweise, welchc, als eine Vermittlung des nackten und

des (vollig) bcklcidctcii Typus, dio freie Auspragung schd-

uer Korperformcn mit ciner andeuteudcu Behaudlung der-

selben unter der Hulle kiinstlicher Gewandung vereint,

wurde schon von den Meistern der altern Ilellenischen

Plastik vielfaltig bei Bildung mannlichcr Goiter- und Hel-

dengestalten. zunachst in sitzender, daun audi in aufrechter

Stellung angeuandt; selbst der Ilerrscher des Olymps ward
vorzugsweise in solcher halbeu Umhullung gebildet. Wenu
spater die mehr dem Ausdruck des sinnlich lieizenden zu-

strebende Plastik sich dieses halbnacktem Costums auch
bei Darslellung weiblicher Gottheilen und lleroinen haufig

als einos begunstigendeii Schema's bedicnlc. so blieb doch

hier seine Anwendung, unter dem Einfluss der Schicklich-

keit und Silte auf einen cngern Kreis symbolischcr und

mythischer Geslalteu beschrankt *); und unter den holiern

t) So werden besonders die Nereiden, Najaden und andre dem Na-
turculttis angehorige weibliche Gottcrwcsen in halber ttekleiduog

(oder in noch freierer Enthulliing) gebildet. Kben so die unpigen

Geslalten e ner Leda, Danae, Herse und andrer GoUergeli«btcn, bei

deoen der lockre Mythus dem Kiinstler voile Freiheit gab.

Pngegen schloss sich bei den Darstellung ju der niatronalen und
jungfraulicheu Gottheiten — sowobl der eigcutlicheo Olympischen

(mit Ausnahrae der Venus) als andrer Ihnen gleichgestclltcr
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Der ges/cinigte Venn*- Torso.

(Olympischcn) Goltinnen, die a Is Gegenstaude eines go-

regeltcrn, rait ethischen Beziehungen vcrknupften, Cultus

verebrt wurdeu, lies* our das bevorrechte Gotterwesen der

Aphrodite, des personiucirten Symbols weiblichen Liebreizes,

(welche, wie die ihr als Begleiterinnen gesellten Charitcu,

sogar iu vdlliger Nacktheit zu bilden, der ktihne Kunstgeist

der jungern Altischen Plastik uiiternahm) einc solche freiere

Emhulluug zu. Vorherrschend aber unter den mannich-

facheu Modificationcnleichtbckleidcter Venus-Gebilde, finden

wir das bezcichnete Costura in charakteristischer Auspra-

gung bei einer besondern Gattung von Venus-Statuen an-

gewandt, in denen die Goltin (in aufrechter Slelluug) als

siegrcichc Herschcrio (Venus Victrix) erscbeint. Bei

diesen Bildern — die recht eigentlich ahalbeuikleidetu zu

nenuen — tritt in dera volligentbldsstcn Ober- und dem

reichumhullten Untertheile der Figur ein plastischer Gegen-

salz hervor, wie soldier sich auchau dera entstellten Bild-

rest uusers Torso, trotz aller AJissh auditing, geltend roach

U

Kbeu so weuig als uber die Art der Beklcidung dieses

verstummelten Marmorbildcs konueii wir uber die Stellung

desselben , der Hauplsache uach im Zweifel sein. Auch

hieriiber bietet die unbefangue Betrachtung dos vorliegen-

deu Ueberrests erfreulicbeu Aufschluss dar. Die Figur war

in stehender (nicht , wie Hetzrodt und die ihra nach-

schrieben behauptet haben, iu schreitender) Stelluug ge-

GoMinnen , z. B. der Proserpina — eine sulche Entblossung von

selbst aus. Die Dsirstellung einer halbentkleideten Judo,

Vesta, Pallas oder Diana ware ein plumper Versloss gegen das

in diesen Gottbekeu person ificirtc Symbol und zuraal bei dem

ofTeatlichen Cultus gewidtneten Bildern, frevelbaft gewesen. (Aus-

oahmsweise Gestaltungen besondrer mjthischer Moineutc, z. B.

der von AkUon im Bade belauschten Diana, und einzelne Pban-

tasicspiele in den untergeordneten GaUuogen des Basreliefs uud

der Gljptik kommeo nicht in Betracbt).
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136 Der geateinigte renus-Torso.

bildet. CWir mussen auch hier, als Ersatz der Anschau-

ung des Originals, auf die beigefugto Abbilduug verwieseu.)

Das reclite Bein war (wie aus der Anlage des vorhaudueu

Obertheils und der umkleidenden Drapirung sich ergibt) in

geradcr Haltung dcm korpor als Hauptstiitze diencnd auf

deuBodea gestellt; das linke Bein aber sehen wir in auf-

steigeoder Kichtuug, mil etwas vorgeueigtem Knie, empor-

gezogen; was eine Aufslutzuug dcsselbcn auf eine beson-

dre, erhohto Unlcrlage bedingt. Wir linden in dieser, an

dera Torso unzweideutig bezeichneten, Position eine bc-

kannte Form statuarischcr und sonstiger plastischer Dar-

stellung dio sogen. emporgeslufte odcr aufstcigende Stel*

lung) wiedcrgegeben, dcren sich die alien Kuustler hauGg

bei Ausfuhruug siegreichcr llerrscher- uud ileldeugcstaltcn

mil Absicht bedieuleu. Die EmporstclJung des einen Beins

ist bei dieseti Figurcn als ein Zeichen sieghafter Erhebung

uud be \vussier Ueberlegenheit motivirt ; wobei in der Re-
gel der als Slufe dieueude Gegeustaiid zu einera nahur be-

zeichnetcu Altribut ausgebildet, zuweileu aber auch nur in

der Form eiues Felsstiicks oder als blosser erhdhter Un-

tersatz angebracht ist. So sehen wir die nackte Figur

Alexanders des Gr. (in der Statue der Rondaniuisclien

Sammlung, jetzt zu Munchen x

) mit dem rechten Fuss auf

einen uiachtigen Helm aufschreitend , den Demetrius Poli-

orkctcs *) uud andre Helden auf Felsenstufen gestiitzt s
)

;

so uuter den Gdttcrfigureu den flavors 4
J und die als Maou-

1) 8 die Abbild. bei Otfr. Midler , Denkm. d. a. K. ,
I, Taf. 40,

Fig. 109.

2) S. die Abbild. im vorang. W., i, Taf. SO, Fig. 821, a.

3) Vergl. die Bern, bei Miilin, G. M., I, p. 16 und 189. — Auch die

SAhlrcicheo monetarischen Darstellungen Roioischer Imperamreo,

welche den Fuss auf den Nacken eiues bezwuoguen Feludes scUen,

gehorcD hieher.

4) Z B. auf eittem Denar dus C. Mussidtus Longus, etc.
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welb pereonificirte Tapferkcit (Virtus) ebenfalls auf eincn

Helen, einen fechiW odor eineu Todtenschadel auftretend »);

60 insbeaondre, in vielfach nuancirter Darstelltuig, den Po*

aeidon, wie er in gebietrischer Haltmig, das eraporgest elite

Bein entweder anf einen Delphin, ein ScbifFsvordcrlheil,

Oder eine Felsklippe stutzend und in der Rechten den Drei-

zack oder eine Schiffazierde (aplustre) haltend, die nnter-

worfene Mccrflutli, gleichwio ein Feldhcrr die Wahlatatt,

uberschaut 9
)

!

Auch bei den plastischen Gestaltungen weiblicher

Gottheiten finden wir diese emporgestellte Position nicht

aelten in gleicher charaktcristiNchcr Bedeutnng angewandt;

wie z. B. bei der colossalen Figur der mii dem rechten

Fuss auf einem Felsen gestutzten Melpomene im Vatican »)

— beaonders aber bei den vorgenannten Statuen der

1) Die Virtus (Manneskraft) wird haufig auf Rornischen MUnzen als

cine krlegrische Figur in it Helm, Schwert und Speer in aufge-

stufter Stellung dargestellt, wobei die Merkmnfe weiblicher Bil-

dung nor sebwach angedcutet slnd. {So auf Miiozen des Nero \

Eckhel, D. N. V., VI, p. 2rt4 und 2«5j und auf deo Muozen Do-

inilians mit der L mschrifl „Virtus Augusti •«.) Bei mauchen dieser

Dar*tellungen scheint der niannliche Character vorzuherrschen. So

scheinen auf eioer Grosserzruuuze des Gulba mit der Umschrift

,.Honor et Virtus" die beiden gegenflbcr stehenden Genfen das

Gesr hlecht gewerhselt zu haben , indent der erstre als ein halb-

nacktes Weib mit Fullhorn und Scepter, die Virtus dagegen als

bebelmter Krieger erscheint. Vergl. die Abbild. bei Millin, G.

M. I, Taf. 79, Fig. 357, und die Erkl., ebendas., S. 89.) Eckhel

(D. N. V., V, p. 83) macht hiezu die witzige Bemerkung: con-
stat etiam Romanorum g en I o s, ut olitnTircslam, variasse
sexum."

2) Ueber die Darstellongen des felsbesehreltenden nod (aufdasMeer)

hinausschauenden Neptuns s. Otfr. Muller, Handb. d. Arch. d.

K., S. 355, 5 und 6. — Auch van neucrn Meistern ist die em-

porgestellte Position bei horoischen Statuen mit Gluck angewandt

worden ; z. B von Rrtuch bei der Erzstatue Bliicher's zu Berlin.

9) 3. die Abbild., MiUin, G. M., 1, Taf. 81, Kig. 69.
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138 Der gestetmgie Venus- Torso,

siegreichcn Aphrodite, bei denen die aufsteigende

Stellung — mag nun der zu Stufe dicnende Gcgeustand

cinen;.Hclro (wie bci der Statue aus dera Amphitheater

von Capua; 8. die Abbild. bei Olfr. Mailer , Dcnkm. d. a.

K
,

If, Taf. 25, Fig. 268), oder eiue Weltkugci (s. das

Gemmenbild, ebcndas. Taf. 27, Fig. 291), odcr (wie bei der

Venus von Milo und der rait Mars gruppirteu Venus dcs

Florentinischen Museums; s. die Abbildung im ang. W.
Taf. 25, Fig. 270 mid Taf. 27, Fig. 290) als blosscr er-

hdhter Untersatz sich durstellen — in Verbindung mit der

ubrigen Ausstaltung und Bildung die Gottin als sicgreiche

Hcrrscherin charakterisirt, und so auch von Otfried Muller

bei Bcschreibuug der verschiedencn Kategorieu von Ve-
nusbildern (Handb. der Arch. d. K., $ 376 if.) gewiirdigt

worden ist. Wir glauben die Worte des gcistreichen

Kunstforschers zu weiterer An wendung auf den Gegeu-

stand der vorliegendcn Prufung hier mittheileu zu miissen

„Sehr bestiramt unterscheidct sich vou dieseu [den

bekleidcten Darsteliungen der Venusj eine zweite Classe

von Vctiusbildern, wclche, ohne Chiton, nur ein Ober-
gewand urn den un tern Th ci I d es K d r pers g e~

sch la gen habeu und sich zugleich durch dasEmpor-
s tell en und Aufstutzen des eincn Fusses aup
eine kleine Er hohung auszeichnen. In diesen stent

die Gottin an Bildung ciuer Heroine nahe; die Korpcr-
formen sind besonders fest und kraftig schlauk,

der Busen von weniger Kundung als bei anderu, das rail

starker vortrctenden Zugen ausgestattete Autlitz zcigt eincn

Ausdruck vou Stolz und Selbstbewusstsein. Wie schou

alie llolzbilder in Sparta die Aphrodite geharnischt als eine

fiber alio Mncht und Starke triumphireudc Gottin vorstclllcu,

so muss man iu diescr Bilderclasse eine sicgreiche Aphro-

dite scheu, es sei uun dass sie den Ares selbst uinfasste,

oder Ares Helm uud Schild , oder eiue Palme, oder auch
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Der gesteinigte Venus -Torso. 139

das Sicgszeichen des Apfels in Jen Haudeu halt".

Wcnn wir iu diescr treflcnden ( harakteristik als Haupt-

merktnale der bezeichneien Gattung vou Veuusbildern (ira

Gegensatz zu den Darstelkingen der matronalen Venus — V.

Genetrix — und andern Normaltypen der Gotlin) neben

dera eigenthumlichen Gesichtsausdruck und den in den

1 landed getragenen Spccialattributen, besonders das halb-

tiacktc Cos turn, die aufgestuflc St el lung und eine

schlaukre, mehr heroinenartige Formcnb ildung

hevorgehoben finden, so musscn wir in der YVahruehmung

ebeu dieser Darstellungsmomcntcan unserm Torso

(8. die obige Besehreibung desselben) eiue urn so aufi'al-

ligere Beziehung zu den Gebildcn der vorbezeichnetcn Ka-

tegorie erkennen , als derselbc auch uach dem sousligen

Befund ) die Zeichcn cines , dem offcntlichen Cultus ge-

widmeten Gotterbildes an sich tragi.

Wie misslich es audi scheiuen mag , uber cinen so

beschadigten Rest , aus welchem der kunstlerischerc Le-
benshauch fast gauzlich cntwichen und der eiuera iin

Schlachtgewuhl verstumtuelteu Leichnam zu vcrgleichen

ist, uach blossen Eiuzclindicien ein Urtlieil zu fallen, so ist

docb hier das Zusaniinentreffeu der bezeichneien Merkmalc

von urn so giosscrm Belang, als dieselbcu verciut nur

bei der vorbeuauuleu specielleu Classe von Veuus-Bildcrn

gefunden werden.

Wir glaubeu daher, mit Bezuguahine auf dio in der

obigcu Besehreibung enthaltuen Ausfuhrungen, mil Grund

die Ansicht aussprechen zu durfen, dass der zu Set. Mat-

thias ffesteiuifftc Torso fur die Trumtner eincs Stand-

bildes der Venus Vietrix zu halten ist. — Einer

weiteru Widerlcgung der eutgegeustehendcu, seither ver-

breiteteu, Meitiung glaubeu wir uns urn so mehr eutheben

1) Vcrgl. die Be$chreibuo« der Kiickseite des Torso, 3. 133, und die

bez. Aomerkuug 1.
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Der gesteittigte Venus-Torso.

zu durfen, als deren Nichtigkeit aus dem Gesagten (9. o.

a. S. 134 Anm. 1., bei Vergleichung der beigefugtcn Ab-

bildung des Torso, sich von selbst ergiebt.

Nicht also dem Dienst der walderfrohcn Diana, sondcrn

der Feier der sicggekronten Dionc war dieses entthronte

Tempelbild gcwciht, welches in seiner gewaltsamen Zer-

stiickung die sprcohendcn Male urchristlichen Glaubetiscifcrs

an sich tragt utid wenn auch nicht von der Hand des h.

Eucharius, doch unter den Streichen Treverischcr Neo-

phytcn des vicrfcu oder funflcn Jahrhundcrts gefallt mid

zcrspliltert, spater neben der Wallfahrlkirche zu Set. Mat-

thias, als ein seltsamcs Tropaum wiedcrerrichtct ward.

Haltcu die Bencdictiner zu Set. Matthias, alssiejeneu

aus dem Schutt der Vorzeit hervorgegangenen Slumpf zu

nachtraglicher Strafausstcllung verurtheillen, die wahre Be-

deutung dcssclbcn erkaunt, so wiirde sich ihnen in dem
Venus-Idol ein um so bczeichncndercs Sinnbild des suml-

haflen Hcidcnthiims dargeslelll haben. Demi mehr als in

der, vergleichungsweise harmloscn, Feier der jungfraulichen

Diana, gab sich in dem von uppigcr Sage umraukten, von

jeder edlcrn Bcziehung mehr uud mehr abgcldstcn, Cult

der Aphrodite die sitlliche Nichtigkeit heidnischer Goiter-

verehrung und ein tlauptkcim des tiefen Verderbeus kund,

welches die Komische Kaiserzeit durchdrang wogegen

sich der ernste Slrafruf christlicher Ascetik init Sieges-

macht erhob!

Trier. w * v. Floreneourt.

1) Fecund* culpae saecula nuptias

Primum inquiuavere, et genus el dotnoa.

Hoc fonte derivata clades

In patriam populuiuque fluxil.
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6. £lt4rifUtdK* Belief

it* ItTuseum rheinischer Alterthumer zu Bonn.

Taf. V. VI.

Das altohristliche Relief, welches atif der fuoften und

sechsten Tafel zu diesem Hefte abgebildet ist, hat der

Adjunkt des Museums rheinischer Alterthumer zu Bono,

Herr Dr. Lersch, in dero genannten Museum aufgefunden.

Wie dieses Relief in dasselbe gekommen und welche Bestim-

mung es gehabt, darubcr ist aus aussern Nachrichten nichts

sn ermitteln gewesen ; wir sind daher in dieser Beziehung

einzig auf die vorliegenden Bruchtheile selbst angewicsen.

Was die Deutung der einzelnen Bilder betrifft, so ist

diese leicht zu finden. Das erste Bild, auf dem Bruchstucke

No. 1., stellt das blutflussigc Weib aus der evangelischen

Geschichte dar, das zweite Moses, der Wasser aus

dem Felseu schlagt , und das dritte Abraham , der den

Jsaak zu opfern im Begriffe ist. Auf dem zweiteu Bruch-

stucke erblicken wir zuerst einc mil Sicherhoit nicht zu

ermittelnde biblischbildliche Darslelluug, dann die Aufer**

weckuijaf des Lazarus und zuletzt die drei Manner im Feu*

erofen. Auf dem dritten Fragmente kehren die schon be-

kannten Darstelluogen von dem Opfer Abrahams und deu

drei Mannern im Feuerofen wieder; auf dem viertcu hiu-

gcgen erblicken wir Daniel in der Lowengrube, und auf

dem funften den geheilten Gichtbruchigen, welcher am See

Bethestha oder dem sogenannten Schaafteiche lag, der auf

das Wort des Heilandes gesuud wird und sein Bett fort-

tragt

Alle diese Bilder gehdren ihrer Erfindung und Aua-

fuhrung nach dem hochsten christlichen AUerthumo an,
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und vermehren die bildlichcnDarstellungen, welchc von den

Verfassern der Roma sotteranea, Bnsio, Severam, Armghi,

von Boldetti nnd Anderen ans Licht gestellt worden sind.

Mit riiesen reinchristlichen Abbildungen stehcn die Kopfe

in den Medaillons 6. 7. 8. auf imserer Tafel im Gegensatzc,

indem diesclben dem Krcisc christlicher Darstellungen fremd

sind und den antiken Bildwerken angehdren.

Nachdcm wir die Idee der einzelnen Bildcr im Allge-

meinen bezeichnet haben/ wollen wir dieselbcn durch fol-

gende archaologische Bemcrkungen in ein grosscrcs Licht

zu setzen vcrsuchen.

Nro. 1. Die Geschichtc, welchc hier dargcstellt wor-

den, wird von den drei ersten Evangclisten erzahlt; der

Kiinstler hat sich an die Erzahlung des Evangclisten Mat-

tliaus gehalten . und deu Moment der Handlung gewahlt,

wo der Heiland sich umwendet und zu dem Weibe spricht:

^,801' getrost meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen."

Extimura vestis sacratac furlim mulier attigit,

Protinus salus secuta est; ora pallor deserit,

Sistitur rivus, cruore qui flucbat perpeti. *).

Christus tragt auf uuserm Bilde das Pallium.

Das Pallium, TQtfton', war die eigeuthiimlicbe Kleidung

der gricchischen Philosophcn, es stand, so lange die Phi-

losophic selbst nicht ausgeartct war, beim Volke in hohera

Ansehen, und es fehlte nicht an furstlichen Knabcn, wel-

che dasselbe anlegten 3
). Gelehrtc Christen trugen das-

selbe, urn darin den Hciden leichter nahctrcten zu kotinen

und der christlichen Lehre eine willfahrigere Aufnahme bei

den Heidcn vorzubcrciten. Zu jenen Gelehrten gehdren

1) Matth. 9, 20. »Und siehe, ein Wcib, da* /.wolf Jahre am Blut-

flusse litt, trat von hi nten hinzu und beriihrte den Saum seines

KleMes. Jesus aber wandte sich urn und sprach."

2) Prudent. Cathem. 9, 40.

3) Jul. Capitol, in Marco, c 2.
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onter Andern Justin der Philosoph und Martyror in Grie-

chenland, und Tertullian in Carthago. Der letstere wurde

von scinen Landsleuten deshalb verspottet und verfasste

zu seiner Rechtfertigung seine mcrkwurdige Schrift de

pallio. Ausscrdem gab es aber noch einen andern Urn-

stand, welcher jene gelehrten Christen bestiramte, sich

mit dem Pallium zu bcklcideu; cs war n&mlich bequemer

als die Toga, und vor A Hero war es weit beschcidener *).

Ein sehr schwieriges Kapitel in der Geschichte der

alten Kunst ist das Kapitel von der Bekleidung der Figu-

ren. Man uberzeugt sich hiervon, wenn man crwagt, dass

selbst Winckelmann rait allem seinem Scharfsinn und bei

seincn aufmerksarocn Betrachtungcn antiker Kunstwerke,

dennoch vieles in diesem Puukte dunkel gelassen und

selbst falseh gedeutet hat 8). Es kaon daher weniger

auffallen, wenn man in der Bekleidung der Figur desHei-

landes auf Bildern, wie das unsrige, das iqifitov hat er-

kennen wollen, wahrend es in der That der bei den Grie-

cben ubliche Mantel ist. Dass die alteste christliche Kunst

in Rom den Heiland in dem griechischen Mantel und nicht

in der Toga darstellte, das hat eines Thcils seinen Grund

ohne Zweifel dariu, dass die griechischen Ktinstlcr ihn

1) Tertullian schreibt daruber also:

Pallio nihil expeditius, etiamsi duplex, quod Cratetis ; mora nus-

quam vestiendo cum ponitur, quippe tota molitio cius operire est

solutira. Id ex uno circumiectu licet, equidem nusquam inhumano;

ita omnia bominis simul contegit. Humerum velans exponit vel ex-

cludit, ceteroquin bumerum adhaeret, nihil circuinfulcit, nihil clr-

cumstringit, nihil dc tab ularum fido laborat, facile sese regit,

facile reficit; etiam cum exponitar, null! cruci in posterum de-

mandatur. Si quid iaterulae subter est, vacat zonae torraentum

;

si quid calceatus inducitur mundlssimum opus est, aut pedes audi

magis, certe virlles magis quam in calceis. D e pallio $. d.

2) 8. Winckelmann* Werke. 3. Bd. 6. Bach und die Noten dazu.
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friiher schon so abgebildet hatten *), und dass die Kiinstler

in Rom, die meistens Griechen warcn, bei dem Herkom-

men bliebcn. In Horn, wo die Klasse unserer Bilder ge-

fertigt wordeo, den Hciland in der Toga, d. i. in der Lan-

destracbt darzustelleu , das wurde man fur cine Art Pro-

fanation gchalten haben.

Die allesten christlichen K tinstier bildeten daher den

Heiland, wie wir auf unserin Bilde sehen, und ebeuso die

Apostel durchgaugig init dem Pallium ab.

Wenn das griechischc Pallium auch eigenllich eiue Kiel-

dung fur die Manner war , so fehlte es in 1 lalien nicht aa

ehrisllichen Frauen, welche dasselbe aus Bescheidenheit

Irugen. Es war dieses um so weniger auffallend, da iiber-

haupt, uud besonders im Oriente, der Unterschied zwischeu

der mannlichen und weiblicben Kleidung sebr gering war.

Voraebmlich waren es solche Jungfrauen , die sich Gott

opferten und das Gclubte ablcgten, sich dem jungfraulichen

Stande zu widraen *), welche das Pallium trugen, dann aber

auch andere, und nicht selten reiche und angesehene Frauen.

Auch die Demetrias, an welche das bekaunte Sohreiben

Julians in den Werken des b. Hieronynius gerichtet ist,

und ihre Mutter trugeu ein solcbes Pallium 3
).

Wir begrcifen hieraus urn so mehr, warum der Kunst-

ler das VVeib auf unserer Tafcl , in seiner traurigen Lage,

in wclcher sie als Biltendc erscheint, rait dem Pallium

dargesiellt hat, als dicser VVahl auch in kiiustlcnscher

Beziehung gar nichts im Wege stand.

1) 8. nntea die Stelle aus Eusebius.

2) Solent quaedam cum futuram virginitatem spoponderint pulla tu-

nica earn iuduere el furvo operire pallio. Hieronym. ep. 12.

S) Avlae matrisque sluu et palliis legebarU - vili tunica iaduitur,

viliori tcgitur pallio J. c. Astabat virao pulla vwte, et pallio^

philosophic professa. Asterius in martjri© a. Kuphcmiae.

Digitized by Google



Alfchritttiehe* Relief.

Zur Zcit der steigenden Reichthoraer und des zuneh-

menden Luxus verwandten die Rdmerinnen grosse Sorg-

falt aaf ihreu Kopfputz. Nur sehr sittsame Fraucn roach -

teu davon eine seltene Ausnahme, indem sic statt alles

Kopfschmuckes nur einfarhe sclilichte Kopfbinden trugeu.

Der Apostel Paulus hatte in dcro erst en Briefe an die Ko-

rinther den christlichen Frauen vorgeschrieben , sic sollfen

beim Gotlesdienste verschleiert erscheincii. Abcr es gelang

ihm so wenig als den spatern Kirchenvatern und christli-

chcu Schriftsteliern dicse Sitte allgemcin einzufuhren.

Die Jungfraiten waren gleich vou Anfang an schon von

dieser Regel ausgenommcn worden, und es gelang auch

der beredtcn Schrift des Tertullian, de virginibus vclandis,

nicht , sie zu einer andern Ansicht und anderm Verhalleu

zu bewegen. Man ist geneigt anzunchmen, die christlirhen

Schriftsleller hatten durchweg gefordert, die Fraucn sollten

sich das Angesicht verschleiern, in der Weise, wie es

im Oriente geschieht; ich giaube aber, dass ein aufinerk-

sanies Lcsen der Quellen die Ansicht lierausstellen werde,

man habe oft nur verlangt, dass sie deu Kopf bedecken

sollten , und zu dicsem Ansinncn hatte man um so inchr

Grund , als der Kopfputz der Frauen des erstcu Jahrlitin-

derts des Christeutbums in eiuem hoheu Grade abenthcuer-

lich war

Das Pallium, mit welchcm das Weib auf unscrer Ta-

fcl bekleidet ist, verhullt zuglcich den Kopf dessclbcn und

entspricht somit audi den Forderungen der christlichen

Disziplin und der Bescheidenhcit. Wir findcu fast auf

1) Selbst Tertullian sagt de virginibus vclandis am Ende: ludicabunt

vos (die christlichcn Jungfrauen) Arabiae feminae ethnicae, quae

non caput, sed faciem quoque ita totarn tegunt, ut lino oculo li-

berato contentae sint dimidiam frui lucero , quam totam faciem

prostituere.

10
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alleu bildlichen Darstellungen das gedachte Weib in der-

selben Gewandnnor

Eusebius erzahlt in seiner Kirchengeschichte im sieben-

ten Buche, achtzehnten Kapitel, das gedachte Weib habe

aus Dankbarkeit dem Heilande zu Paneas, ihrer Vater-

stadt, eine bronzcne Statue errichtet, vor wclcher sie mit

gebogenem Knie und in bitteuder $tcllung, mit ausgestreck-

ten Armen dargestelll war. Tn derselben Stellung erscheint

das gcnanntc Weib, auf den Abbildnngeti bei Aringhi u.

A. Die Figur des Heilande* war mit der dmlots, d. i.

dem Pallium bekleidet. Eusebius versichert, er habe diese

Statue selbst gescheu M-

Die Darstellung des Bildes, von welchcm wir bis jetzt

gesprochen haben, fnidet sich sehr oft auf den a It esten

Kuustdeukmalen des Christentbums wiederhohlt. Die Kir-

chenvater stimmcn in der Deutuug desselben nicht uberein}

mehre unter ihnen sagen, das gedachte Weib, welches

eine Heidin war, reprasentire das Heidenthum, insofern es

sich in die Kirche habe aufnehmen lassen; wie das Weib
durch die Beruhruug des Saumes an dem Gewande des

Hedandes gesund geworden, so hatten die Heiden durch

den Eintritt in die Kirche, das Leben des Glaubens er-

langt.

Auf dem zweiten Felde ist Moses dargestellt, wie er

mit seinem Stabe an den Felsen schlagt, aus dem Wasser

quillt, damit das Volk triukc.

Cui iciuna eremi saxa madentibus

Exeunt scatebris, et latices uovos

Fmidit scissa silex, quae silicntibus

Dat potum. •)

1) ruvatro; ixrvntoua xnlxtov hit yoVu xfxltuivov mat T9T*u/r*t9 hti to

nQoaVev rat; xtQtitVi Ixertvovaij <oi*o*.

2) 2 Mosc 17, 6.

3) Prudcntius Cathem. Hjino. 5, v. 69.
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Moses ist in dem Pallium dargestellt, und die kleine

Figur am Fussc des Fclsen, wclche man fur einen Kna-

beo halteu mochte, repraseutirt das israelitische Volk. Auf
den altcsten bildlichen Darstellungeu der Christen werden

aehr haufig die Pcrsonen , wic die Figur , die wir hier

erblicken , in sehr kleinem Maassstabc dargestellt. So
erscheinen die Blindcn, die Lahmen, uberhaupt die sammt-

lifhen evangelischen Persoiten , welche vom lleilande ge-

heilt worden, raeisteus , was ihrc (jestalt betrifft , im

Verhaltnisse von Kindern und Knaben. Diesclben Bemer-

kungen bielen auch antike Kunstwerke dar. So erscheint

•uf einer Gemme, vor dem weit grossern Apollo, ein Wcib
io Miniaturgestalt. Ebeu so erscheinen zwei Figuren io

ganz kleinem Massstabe auf einer Munzc des Gordian i
).

Die christlichen Kunstler wollteu durch dieses Verhaltniss

der Grosse die Bescheidenheit und Demuth der Biiteinleii

und Geheilten aussprechen, wahrend sic zugleich den Ge-

slalten des Ileilandcs, der Apostel u. s. w. ein hehres An-
sehen und eine hdhcre Stellung verleihen wollteu. Dic-

selbc Idee ist auch spater wirksam geblieben; denn auf den

Musivwerken treten die genannten heiligen Gestallen in

einer Stellung und mit Gcbehrden hervor, welche Ehr- -

furcht bci dem Beschauenden erwecken sollcn Unser

Bild komrat auf den alteslen chrisllichen Denkii.alcn sehr

hating vor; der Grund hiervon ist vornchmlich die Dcu-

tuug , die roan dieser Begebeuheit gab. Paulus in dem

ersten Briefe an die Corinlher 10, 4. erblickt in dem Fel-

sen, Christus: „Sio tranken aus dem geisligen Fels, der

1) Mus. Floreot. torn. 1. Tab. LXVI num. IX.

2) Italienische Forscbungen toii Rumuhr 8. 17SJ. 4 Th.

8) Bunoratti. Osserv. Medagl. Tavola XIV. num. 1.

4) Non est pax itnpiis et qui Don meruerunt bibere <ie petra, cuius

at aove loquar, latus laocea vulneratum aquis fluxit et sanguioe

baptismuoi nobU d marij-rium designant. In Jes. c. 48.
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ihnen folgte, der Fels abcr war Chriatus." Der h. Hiero-

nymus fuhrt diese Deutung noch weiter aus, iudem er in

dero Felseo ein Vorbild der Seite Christi crblickt, aus

welehcr Blut und Wasscr floss. Bei Boldetti wird auf

ciuem antikcn Glasc uuscr Bild eiriroal rail dor Ueb«rschrift

Petrus dargestellt, so dass man dassclbo auch zuin Vor-

bitde Petri gcroacht hat Die Veranlassung gab offenbar

der Name Petri, TtirQog, H5'5, Fels.

Auf dem Bilde, welches die Opforung Abrahams

darstellt, erblicketi wir den Erzvatcr, das Gcsiclit nach

oben goriehlet; er ist in dera Augenblicke dargestellt,

in wclchem ihm der Bcfehl gcgeben wird , das Schwerdt

Euriickzuziehen. Die Figur oben in der Ecke des Bildes,

auf welrhe sein Blick hingcrichtet ist, stellt eine Wolke

und eine Hand vor, welche aus derselben hervorragt.

In der h. Schrift wird gesagl, der Engcl Jchova's habc voro

Himmel Abraham zugerufen und befohlcn, seine Hand nicht

an den Knabeu zu legen. Der Kunstler ist hier von der

h. Schrift abgewichen. Auf den altesteu christlichen Bild-

werken sowohl in Skulpturen als Malereien kouimt fast nip

die Figur eiucs Engels vor, und auch Gott wird nur aus-

serst sellen in dem hochsten christlichen Alterthume bild-

lich dargestellt. Stall dicser Darstellung wurde die Wolke
und die Hand, welche aus derselben hervorragt, als das

Symbol der unmittclbarcn und persdiilichen gotllichen Ge-

genwart und Einwirkung dargestellt. Wir crblicken dahcr

diese Hand sehr ha u fig auf den Kunstdeukmalcu, welche

in der Roma sottcrrana abgebildet sind, auf den altcstcn

JMusivgemalden in Horn , in Ravenna und auf Alunzen,

welche nach den Ztiicu Constanlins geschlagen worden.

Zuwcilen halt diese Hand cine Tafel, zuweilen eine Rolle

oder ein Buch
;
jene bedentet Gott, welcher die zehn Gebole,

1) Boldetti osservazioni sopra i Ceoieteri p. 200.
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dieses Gott, welcher das Evangelium verleihel. Die Juden,

stetszum Gotzendiensle geneigt, brachteu, weuusiozu dem

Cbristenthurae ubergitigeu , den Geist ihrer gesetzlichen

Bcstimtnungen gegen alio bildliche Darstellungen Gottcs in

das Christenthtim mit hinuber, und den Heidenchristen, wel-

che an die Verehrung dcr Gotzen gewohnt waren, mussten

alle bildliche Darstellungen Gottes und der Eugel fern ge-

halten werden, um ibnen keiue Veranlassung zu geben, in

einen neticn Golzendienst zu verfallen. Spater inachten

die Anthropomorphiten selbst, welche in den letzten Jahren

der Rcgieruug Constantins des Grosscu entstanden, solche

Rucksichten doppelt ndthig und wir begreifen daher die

entschiedene Sprachc des Augustinus uud anderer Kircheu-

lehrer gegen Missverstaridnisse solcher Art

Die h. Schrift sagt, Abraham habe einen Altar ge-

baut, habe das Holz gcordnet, habe seinen Sohn gebunden

and ihn auf den Altar fiber das Holz hingelegt. Viele

unter den alleslen christlichcn Kiiiistlern sind in ihrer Dar-

stellung von der biblischen Erzahluug abgewichen; einige

lassen Isaak auf freier Erdc, andere auf ciiiera Holzstosso,

wieder Andere auf einem Altare knieen; unser Kunstler

hat sirh ebenfalls der kunstlerischen Freiheit uud mit Gluck

bedient, indem cr den Isaak stehend und das Feuer auf

dem Altare bcreits angczundet darstellle. Der Widder,

deti Abraham im Dornstrauche verwickelt fand , ist hier

mit Hornern abgcbildet; auf andern alten Abbildungen ist

er ohne Horner dargestellt. Die Kirchcnvater fiiiden in dem-
sclbeu ein Bild Christi mil der Dornenkrone 2

) , andere ein

Bild der Kreuzigung und Opferung Christi 3
).

1) Quidquid quum ista cogitas
,

corporeae similitudinis occurrerit,

abige, abnue, nega, res

p

up, fuge. August. Ep. 120. n. 13.

2) Aries enroibus in vepre d*»tentus, spinis christum coronalum

ostendens pro Isaac tmmolaadus apparuit. Prosper de promise.

Dei para I, c. 17.

9) August, in Ps. 50. serrao 19. Baarrat. 3 in Pa. 80.
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Ich gfaube hicr einer Stella aus einer Rede des heil.

Gregor8, seit 372 Bischof von Nyssa in Kappadocien,

erwahncn zu musscn, in welclier er ein (<emaide beschreibt,

das er, wie er sagt, oft geschcn mid welches von solcher

Wahrheit und von solchem Ausdruckc war, dass er das-

selbc nic ohue Thrauen ansehen konnte. Anf demselbeu war

Isaak vor stinem Valer und an dcm Altare kniecnd, die

Hande auf dem Rucken zusammciigcbuudcn . dargestcllt.

Abraham stand hinter dem Isaak, er hatlc denselben mil

dcr Jinken Hand beim Haare gefasst, zog den Kopf seines

Sohnes zu sich bin und blickte ihm ins Angcsicht, wah-
rcud das Auge des Isaak mil leiderregendem *) Blicke auf

seinen Yater gerichtet war. In diescr Stellung fuhrte

Abraham mil der Rechten den Streich, und erst als die

Spitze des Schwerdtes deu Isaak erreicht hatte, erseholl

die Stimme vom Himmel, welche Abraham belaid, scin

Schwerdt zuriickzuziehen 8
). Auf den Bilderu bei Aringhi

wird Isaak meisteus vor dem Altare knieend und Abraham

dessen Kopf, urn dem Streichc einen Widerhalt zu gebcn,

mit der linken Hand fassend, dargestellt. Aber Abrahams

Blick ist von Isaak abgewendet und auf die Hand gerich-

tet, welche in der Wolke erscheint.

Die droi Manner im Feuerofeu auf dem dritten Frag-

raente haben die Arme erhoben und ausgestreckt, zum
Zeicheu, dass sie beten. Auch der Heide erhob seiue

Hande zum Himmel, wenn er betete 3
). Unter deu Christen

wurde dieses cbenfalls Sitte, jedoch mit dem l uterschicdc,

dass sie die erhobencn Arme zugleich ausslrcckten «).

1) *E).*trw.

2) Oratio de Deitate Filit et Sptritus sancti. Oper. t. HI, p. 476.

edit Paris Hi38.

83 Tcodoque supinas, Ad caelum cuin voce aiaous. 8 Aeoeid. v. 1 77.

Sup in us, ruckwarts gebogeo, gleicluatn urn die erbeleoe Gabe

io Euipfang zu nehmeo.

4) No* vero odd aliollitnus Caatum sed etiaai expaodiiuu* (manua
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Wir fugen hieruber folgende Bemerkung hinsu. Die

Christ lichen Apologeten suchten io ihrem Kampfe mit den

Hetdeu uberall, in der Natur, in dcr Wissenschaft und in

der Geschichto, sejbst in der Poesie und Mythologie An-
kiiupfuiigftptinkte fur ihrc Lehrcn und Einrichtungen zu

finden. So fanden sie das Kreuz in den Kahnen und Sie-

geszeichen der Homer, in dcm Vogel, der mil ausgestreck-

ten Plugeln durch die L'lfte fliegt, in dem Schifle, welches

rait ausgespannten Scgclu (lurch die Fluthen zieht, sie

fanden es in dem Menschen , dcr in stchendcr Stellung

seine Arme betend ausgestrcckt halt *).

Nach der Anweisung des h. Faidus betcten die Christen

mit enlbtosstem Haupte *). Die drei Manner im Feuerofen

haben das Ifaupt bcdeckt und schlicssen sich in dieser

Beziehung an die Sitte der Juden und sammtticher Orien-

talen an , wclche mit bedecktera Haupte zu brten pflcgeu.

Als Grund zu dieser Sittc der Christen gibt Tcrttillian an,

sie batteu sich nicht zu schameu 3
). Die altesten Kiinstlcr

kommcn in der Darstellung unseres Gegcnstandes nicht

ubercin, mehre haben den drei Maunern romische Kleidung

gegeben; unser Bild schliesst sich an das Geschichtliche und

die alteste Anschaiwngsweise an. "Wie, sagt Terlullian,

Gott solltc uns, wenn wir mit der poemila bekleidct, beteu,

nicht erhdren, da er doch die drei Heiligen in dcm Feuer-

ofen des Kouigs von Babylon, in ihrcn laugen weifsen Bein-

T e r t u 1 1 1 a n de oratione. c. 12. — Ex paos is ad caelum ma-

il ibus (Mootanu* Cipriani discipulus) exoravit. Acta *. Mootaot

ap. Ruinart p 294.

1) Si siafoeris hominem manlbus expansfs, imagtnem cruets feceris

Teriull. lib. 1. ad uationes. Crocis signurn esl qtitim homo por-

rectis man-bus Deuro pura meote venerator. Mioutius Felix VS. c.

«) I. Corinth. 11, 4.

8) Sursum suspicientes Christian! mantbus expansis quia innocuis,

capile uudo, quia non erubescimus. Term 11 Apologet. 80.
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kfeidcrn und rait ihren Tiaren erhdrt hat« »). Sarabara,

richtiger Saraballa, lange weite Beinkleidcr, von dcm Chal-

daischen Snir, bedentcn die roenschlichen Beine und dann

die Bciiihekleidung; Symmachus hat dieses Wort mit «)«-

gt nldag ubersetzt 2
), HieGrieehen neimen diese Hosen von

ihrer Gestalt auch Svlaxoi, Sacke. Mit solchen Saraballis

bekleidel crblickcn wir die drei Manner auf unserer Darstel-

lung. Ihre Kopfbedcckung ist die TtccQce, die iibliche Kopf-

bedeckung der Perser und Chaldaer, oder die sogcuannte

phrygische Miitze. Audi die drei Konige werden mit dic-

ser phrygischen Miitze auf den altcsten Dciikmalcn ofter

dargestellt, wcil sie a us dcm Morgcnlandc oder aus Per-

sien uach Jerusalem kamcn.

In derselben bctenden Stcllung erblicken wir auch

(Nr. 4) Dauiel in der Grube zwischen zwei Lowen , die

er, trj ron> yuqtov txtuan. wie Gregor von Nazianz 3
) sagt,

ubcrwuiiden hat und die nun zahm wie llunde zu seinen

Fiissen sitzeu. In der Figur, wclche zu Daniel hintritt,

erkeuncn wir den Kouig Darius, der nach der h. Schrift

sich der Grubc naherte urn zu crfahrcn, ob Daniel noch

lebc 4
). Diese Figur fehlt auf al en Bildern, welche sich

bei Aringht fin den, iudem dorl Dauiel allein, ohue diese dritte

Person, zwischen zwei Lowcn dargestellt ist. Wahrend

die drei Manner ira Feuerofen immcr, mit einer eiuzigen

Ausnahmc, in jenen altesten IHldwerken bekleidet darge-

stellt werden . wird Daniel wie auf unserm Bildc meistcus

ohue allc Bekleidung und eiuigcmal mit einem schmaleu

Uebcrwurfe zur Bedeckung der Leudcn abgebildct.

1) Deus scilicet noo andiat paenulatos, qui trea sanctos in fornace

Babylouis regis orantes cum saraharis et tiaris suis exaudivit?

Tertull. de oratione c. IS. p. 134. ed Rigalt.

2) Vgl. Uieronyuius Comment, in Daniel, c. III.

3) Gregor Naslans. Oraf. «8.
'

4) Daniel ti, 21.
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Daniel sowohl als die drei Manner im Feuerofen sind

in bctender Stellung, aber nicht kniend, sondern aufrecht-

stehend dargestellt. Die altesten Christen liessen sich sehr

haufig auf ihren Grabdenkmalcrn betend darslellen , weil

Betcn die vornehmste Beschaftigung des Christen scin

sollte. Wir tinden sie raeistens in aufrechter Stellung

abgebildct , wie Daniel und die drei babylonischen Man-
ner auf unserti Bildern. Aber die Christen betelen nicht

iminer aufrechtstehend , sondem auch kniend. Lucas 22,

4. Apostelgcschichtc 21 , 5. und viele Zetignisse der

Kirehenvater beiveisen dies. Man machte einen Unter-

schied in diescr Stellung beim Betcn, indem man der Na-
tur der GemuthsafFckte entsprechend, bei traurigen Anlas-

scn und Erinnerungen kniete, bei frcudigen aber aufrecht

stehen blieb. Frudentius singt

Te voce, te cantu pio,

Rogare curvalo genu,

Flendo ct cauendo discimus

Der Sonntag dem Andenken an die Aufcrstehung

Christi gewidmet, ist, wie jeder Fcsttag, dem Christen ein

Freudcntag; so die Ostcrtagc, die Pfmgsttage u. s. w.

Man hiell es dem Charakler der Freude widersprcchend,

an solchen Tagen in kniender, in uufreier , sklavischcr

Slellung zu betcn, man stand und steht noch an diesen

Tage.n beim Gebete aufrecht.

Dass auch die Alten, und selbst wenn sie von hohem

Stande waren , sich auf die Knie warfen , wenn sic eine

1) Catheni. hymn. 2, v. 50. Tertullian do corona roil it. c. 3. Per-

transit autem (Paulus) Ephesi usque ad pentecosten tempus lae-

titiae atque victoriae, quo noo fleet im us genua n«c curvamur in

terrain, sed cum domino resurgences ad coeiorum alta sustollimur.

Hleronyro. Prooem. in Kpist. ad Ephes. Vgl. Quaest. ad Orthodox,

in den Werlccn Justin's des Martyrers Resp. 115.
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Gnade oder eine Gunst von einem Andern erflehten, hat

Fea in seiuen Anmorkungen zu Winckelmann'* Geschichte

der Kunst in mehren Bcispielcu nachgcwiesen

Daniel sowohl ala die drei Manner im Pcuerofen wa-
ren in einem glorreicheu Ztistande, in dem Ziistande des

Sieves uber die Natur und die Elcmcute , dnhcr sind aie

betend, aber in slehcnder Stclluug dargeslcllt.

Ea iai eine bekaunte Mcinuiig, die christliche Bild-

haucrei gcstatlc das \acktc nicht, und da man zu dor

irrigeu Annahme gencigt ist, ohne das Nacktc gebe es

kcinc Bildhauerei, so ist man folgereeht ao weit gegaugcu

audi die Bchatiptung aufzustcllen , es gefee kcinc clmsl-

lichc Bildhauerei. Andere, Gclchrte uud Schrifisteller von

Gcist, Schelting, Borne z. B. fl
) habcu vornehmlich durch

ilire geistrcichen Spekulationeu heransgcbracht, der Gegeu-

satz zwiscben dem Christenthum uud dem Heideulhurae

bediuge uothwendtg das Vorherrschcn der Plastik im Al-

terthuruc, der Malerei in der neuereu Welt. Es ist uusere

Absicht diese Mcinungeu zu priifeu.

Falsch ist es erslens, dass die christliche Bildhauerei

schlcchlhiu das Nackte verwerfe. Die Darstelluug des

Daniel auf unserro Relief, die Darstelluug der drei Manner

im Feuerofeu und mehre ahuliche Bilder der altesteu christ-

licheu Kunstgeschichte liefera deu Beweis des Gegen-

theils. Hierzu kommcn die Daratcllungen der Kreuziguug,

der Grablegung und die Abbildung einzeluer Heiligeu, wie

die des Sebasiiauus. Wie wenig Austoss die alteu Chrisleu

an dem JVackteu iiberhaupt nahmen, das beweiset alleiu,

um Andercs uicht zu erwahiicn, der Umstand, dass die er-

wachsencn Katcchumcnen , mauulictieu wie weibliciieu Gc-

1) WtHCkelmann'a Werke voa Fernow. 4 Bd. 8. 374.

8) Schelling'* Rede uhcr das Verhaltoiss der bildenden KuaMe mi

der Naiur. Munchco 1807. e». 49. Borne'* gesanimelta Schnfleo.

3 Th. S. 351.
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sohlechles, nnbekleidet die Taufe empAngen «). Bs ist fiber-

dies durcliaus falscli, das* die Bildhauerci den Krcis ihrer

kiinatlerischen Darstelluiigcu auf das Nacktc beschranken

musse.

Was die Behauptung von dero nothwendigen Vor-

hcrrsrhcn der Plaatik ira Alterihum , der Malerci iin Chri-

etenthurae betrifft, so hat diesclbe weder in der Geschtclite

noch im Bcgriffb und iin Wesen der Kuusl eincn hinlang-

llchen Slfitzpuokt. VVir wollcn zuerst nachweiscn, dass

jene Behauptung keinen Stutzputikt in der Geschichte habe

oder dass sie geschichtlich falsch sci. Die Antwort, wel-

che aas dero Wesen der Ktuist zu fuhren ist, wird

hierdurch erleicbtert oder gar iiberflussig.

Ueber das Vorherrschcn der Bildhauerei , fiber die

Malerei im klassischeu Alterthume wurden wir mit Sicher-

beit ein Urtheil fallen kdnnen, wenn die Werkc der Ma-
lerei in derselbon Zahl und Beschaffenheit auf die Nach-

welt gekoromen waren, wie die Werke der Skulptur. Was
wir von den Kuiistdcnkmalen lefztcrer Art besiizen, ist

nicht in den llauplsladteii des Reichthuros und des Luxus,

souderu in verhaltnissniassig unbedeutenden Provinzial-

stadteti aufgefuiideu worden. Ueberdies gehdren die pom-

pejanischen Wandgemalde einer spatercn Zeit an und sind

nicht geeignet eine Anschauuiig von der Btfithezeit der

griechischeu Ma lerei zu geben. Und dennoch wie Vor-

treffliches, wie Vollendetcs enthalt das bourbonische Museum
in Neapel! Ein Urfheil, welches unbedingl den V

7
orrang

der Skulptur vor der Malerei untcr den Altcn aussprechen

wollte, ware somit, da die Malerei ausser Stande ist. ihre

Anspruche durch ihre Werke geltcnd zu machen, ein nicht

hiulanglich begrfiudetes. Was aber das Verhaliniss der

1) Ciampini Vetera monument*. Romae. 1H99. torn. II. p. IS. —
li'iuckttlmann'* Werke von Fernotv. I Bd. 15 u. 146.
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156 AltchrUiliche* Relief,

Malerei zur Bildhauerei in der christlichen Zeit betrifft , so

ist es ausgemacht, dass die Skulptur bis zum Knde dcs

funfzehnten Jahrhunderts und in einzelnen Zeiten, wie unter

Nicola Pisano !
), auf cine glanzende Weise den Vorrang

fiber die Malerci bchauptet hat. Und dennoch batten die

Nachtheile, welche die Bildersturmerei den hildenden Kiin-

sten gebracht hatte, vornebmlich die Skulptur, weit wcni-

ger die M alerei betroffen. Wcnn aber seit dem Anfange

des sechszehutcn Jahrhunderts das Verhaltniss ein umgc-
kehrtes gcwordcn, so wurde es jedenfalls eine Uebcreilung

scin, die Ursache dieser Erscheimmg nicht zuvdrdcrst in

zufalligen Umstandcn , sondern sogleich iin Wcsen dieser

Kunstc selbst linden zu wollen. Dieser Ansicht, die durch

die spekulativen Sentenzen eines Philosophen von dem
Ansehen Schelling's ein grosses Gewicht gewonnen, \vi-

derspricht ein Maun von Fach , der grdsste Mcistcr der

Bildhauerei der ncueru Zeit. „Dic Patriarcheu , Christus,

Maria, Johannes, die Apostel, so behauptete Thorwaldsen,

gaben die trcfflichsten Gegenstande fiir die Skulptur, wcnn

es nur nicht an Beslcllem uud Abnehmern fehlte, und er

hoffe an Christi Rinzug in Jerusalem zu zciarcn, dass cr

eben so gut ein chrtslliches Basrelief zu machen vcrstehe,

als an dem Zugc Alexanders ein heidnisches." „Freilich,

setzte Thorwaldsen hinzu, solche abgemagerte Fratzen als

Manche unter dem Namen von Christus einschmuggeln

wollteu, konnc die Bitdliauerei nicht braucheu noch bil-

den." *) Dassclbc lasst sich auch auf die Malcrei anwen-

den, und wenn wir trotz der skeletartigen Darstellung al-

tere Bilder bewuudern, so licgt der Grund andcrswo als

in dicsen abgemagerteu und verzerrten Gliedmasseu. Jene

1) Vgl. Anfange der italien. Kunst, von Fr. A. Im RunstblaU tod

Schorn 1886. Nro. 73.

9) Soger's Schriften. 1 Bd. S. 547.
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Altchristliches Relief.

Kunstler wolltcn in angstlicher Gewtssenhaftigkeit uud mit

juugfraulichcr Schamhaftigkeit Alles von ihren Bilderu fern

halten, was irgendwie einen lusternen Gedanken in dem

Beschauer halte hervorrufen konnen. Wenti jene alleren,

vornehmlich deutschen Kunstler , das Sittliche auf Komien

des asthetischen Gefuhles zu pflegen suchten , so sind die

Neuern nicht selten in das andere Ex Irem verfallen, iiidem

sie auf christlichen Gcmalden Manner, Junglingeund Krauen

darstcllcn, welche ihre korperlichen Reize untcr retigiosen

Verzuckungcn uud unter erkunstelten Thraneti der Busse

zur Schau legen, uud eiuen Eiudruck auf den Bcschauen-

den machen, welcher keinesvvcgs den Anforderungcn christ-

Hcher Kunst entspricht.

Die Schelling*sche Spekulation sowohl wie die nach-

sprcchende Ansicht Borne* beruhen zurn Theil auf einem

falschen Begriffe vom Wcsen des Christenthums, indem

sie dasselbe in einen leidcnden Pietismus setzen, wahrend

es in der hochsten Frciheit und in der Eutfaltung des

grosstmoglichen Grades der sittlicheu Kraft besteht. Dicse

Kraft bewahrt sich aber auch im Leiden und im Dulden,

ond sie kanu hier dieselbe Grosse und Bcwunderung wie

in der freicn That erweckcn und dem Kunstler, sowohl dem

Maler als dem Bildhauer, die grossten Gegenst&nde fur

seiue kunstlerischc Darstellung bietcn. Was aber das We-
sen der beiden Kunste selbsl bet riff

t
, so ist jencr Satz in

sich selbst falsch, „weil die Bildnerei der Malerkunsl kei-

neswegs so entschieden entgegensteht, dass man annehroen

duxfte, bestimmte Rtchtungen des Geistes wiirden bald

nnr in der einen , bald wicdcrum nur in der andern sich

ausdrucken konnen. In beiden Kuustcn bcruht die Dar-

stellung an und fur sich auf dcrsclbeu Bedingung einer

innern, gegebenen, nothwendigcu Bedeutsamkcit von For-

men, deren Beziehung zur menschlichen Secle durch die

korperlicho Nachbilduug der einen, durch die schciubare
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der andern nicht weseotlich verandert wird; dcmt jenc

Verbreitung uber don Reiz des Erscheinens an sich pelbst,

welcher der Malerei gewahrt ist, jenes vielseitige, erscho-

pfende Eingehen in die mannigfaltigsten Verschmelzungen

und Theilungen der Form, welches die Bilducrei zulisst,

gchort, wie es eiuleuchten mussto, durchhin zu den unter-

geordncten Evolutionen dieser einzelnen Kunstarteo. Es

wird dahcr jedes Geistige, so uberall durch Formen aus-

zudrucken ist, eben so wohl in dieseti Formen selbst, als

durch deren Anschciu , also eben so wohl malerisch, als

bildnerisch auszudrucken sein, mithin auch eine antike Ma-
lerei, eine moderne Bildnerei gebeu, weun andcrs die klas-

sische und die moderne Zeit, oder eine von beideu, jemals

fur die bildende Kuust ernstlichen Beruf und achte Anlage

gezeigt habeu." 1

)

Nro. 5. Auf diesera Bilde erscheint der Heiland wie

gewdhnlich mit dera Pallium bekleidet; der Gichtbru-

cbige <) aber in der tunica. Seine tuuica ist aufgeschurzt

(cincta), wie dieses bei denSklaven zu sein pflegte. An-

dere schurzten sie auf, wenn sie eine Arbeit verrichteten,

weun sie verrcisteu a
). Diese Sitte uud Sprarhe ist auch

den altesten Christen bekannt, wie folgende Ansdrucke aus

der h. Schrift bewcisen: Siut lumbi vestri praeciucti 4
).

Praecinget se et faciet eos discumbere 5
). Der Gicht-

bruchigc wird mit aufgcschiirzler tunica dargesfellt, weil

er damit beschaftigt isl, sein Bett (xnapfiuvov) fortzutra-

gen. Die Darstellung der Ileilung des Gichtbruchigen ist

eiues der Bilder, welche auf den altesten cbrisllichen

I) Italieoische Forschungen von C. F, vonRumohr. 2 Th. 8. 40d.

8) Ev. S. Job. 5, 5.

8) Puer alte ductus; pueri praecincti. Horat. Serm. lib. 2. Sat. 8.

v. 10. u. v. 70.

4) Luca* 12, 34.

a) Ibid.JI7.
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Denkmalen am haufigsten vorkoromen. Unsere Darstcllung

weicht von den meisten ubrigen darin ab, dass das

Bild des Gichtbruchigen hier eben so gross ist als das des

Heilaudes, wahrend auf jenem, aus den bercits atigegebe-

oen Gruuden der Bcscheideuheit und Elirfurcht, der er-

stere imroer schr klein, fast wie ein Knabe, ahgebildet

wird. In Ansehung der Gcstalt des Bettes, welches der

Geheilte nacli Hause tragt , ist zu eriiuierti , dass die alte-

steu Kunstler in der Darstellung dessclben selir oft vou-

eiuauder abweichen. Auf ciiiigen Basreliefs hat dassclbe

zwei Fusse , auf andcrn vier , auf eiuigen gar kciue , wie

es auf uiiserni Bilde der Kali zu sein scheint, und wieder

auf andcrn ist dassclbe in der Form eines Ruhebettes, rait

einer erhdhten Ruckseite an dera einen Ende abgebildet.

Unscr Bild stellt bloss das Bettgestell dar, in dessen Mitte

das ubiiche Gurtwerk, anf welches das Bettseug (culci(ra)

aufgclegt wurde, zu sehen ist »)•

Die Auferweckung des Lazarus bot der Erfinduugs-

gabe der iltesten chrisllichen Kunstler eine schwierigere

Aufgabe dar, als alio andern Bilder uuseres Basreliefs*

Die Form dessclben ist auf dera unsrigen, wie uberhaupt

auf den iltesten Versucheu bildnerischer Darstellung christ-

licher Ideen, ubcrall die antike, sowohl in der Technik als

im Stile, und selbst die Erfindung konnte sich in viclen

Stucken uachahraend an autike Bildwerke auschliessen.

Wenu man aber in der neucslen Zeit die Ansicht geltcnd

rnacht, die christliche Kunst habe in ihrera Ursprunge rait

der Form auch die Idee der Autike hcrubcrgeuomrneu, so

hat roau die VVahrheit so weuig auf seiner Seite, als wenn

man bchaupten wollte, die christliche Religion habe, mit

den klassischeu Sprachen, welcher sie sich bediente, auch

1) 8. Bonmrotti osservuz. vetr. Tav. IX. aum. 1 et ft. Boldeiti

osservazioai sopra 1 Clmiteri p. 197.
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ihre Idcen und Dogroen der klassischen Welt enllchnt.

Die Auferweckung eines Todten, eincs Todlcu , der nicht

nach romischer Silte verbraniit, sondern desscn Lei-

che nach judischem und christlichem Gebrauche in einer

Grabhohle war beigcsetzt worden, fand in der antiken

Plastik kein geeignetes Vorbild, und der Kunstler war

hier lediglich auf seiti eigcnes Talent der Erfiudung ange-

wiescn. Wenn daher die Auferweckung dcs Lazarus auf

den allesten Sarkophagcn nach verschicdenen AufTassungcn

dargestellt worden, so hade dies in der relativen Scbwierig-

keit der Aufgabe seinen Gruud. Unsere Darslel lungsweise

hat aber iiber alle andem denSieg davon getragen, indent

sie bci Weitem am Haufigsten auf den altchristlichen Denk-

malen wiederkehrt. Christus, was auf unscrm Bilde nicht

mehr zu erkennen ist, halt in der rechten Hand cincu Stab,

mil welchem cr auf das Grab schlagt, wahrcnd er in der

liukcu Hand cine Rulle oder cin Buch tragt. Der Stab ist

das Symbol fur die Wunder seiner Macht, das Buch fur

die Wunder seiner Lehre und Weisbeit. Der Stab (virga)

war audi im klassischen Alterlhume das Zeicheu der

Macht l
) und eiu eigcnes Attribut des Merkur 2

) und der

Sonue 3
J. Ersterer ruft durch die Macht desselbeu die

blassen Secleu aus dem Qrkus zuriick.

Das Grabmal des Lazarus bihiet eiu rundes Tempel-

chen, zu welchem eiue Sticge hinauffuhrl. Hier zahlt sie

nur cinige, auf andern Darstellungeu viele Slufeu. Die

Stufen sollen entwedcr andcuteu, dass das Grab des La-

zarus iu einem Berge erhoht gclcgeu hat, oder es crinuert

1) Virga iosigoe potestatis est. Servius ad Aeneirt. 4. 242.

2) Turn virgam capit, hac animas tile evocat orco pal Ientes : alias

sub tristia tartara tnittit. 4. Aeneid. v. 242.

3) Virga solis polestatem asserit qui cuueta inoderaMir. Macrob.

Saturn, lib. 1. 21.
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an die alien Tempel, zu welchen gewfthnlich mehre Stufen

hinauffuhrten »).

Lazarus ist auf unserm Bilde grosser als gewdhnlich

dargestellt, gemeinhtn sieht sern Bild mehr eiuem Kiode

in den Windeln, ate efner Mumie ahnlfch. Die Kunstler

haben sich aber in diesem Stucke an die judische Sitte

gehalten, nach welcher die Lciehe an alien Gliedern roit

Bindcn umwunden warde. Daher spricht der Heiland, Joh.

9, 44.: »16set ibm die Binden, dam it er gchen konne.ic

Nachdcm dcr Stein vom lirabe hinwcggenommen war

(V. 41), sprach der Holland: wLazarus, komrae hervor,

und der Todte trat herausu *). In diesem Momente ist

unser Bild aufgefasst und dargestellt.

Nachdem wir dasjenige, was zum Vcrstandniss der

etnzelnen Bilder udlhig zu sein schciut, mitgethcilt haben,

konnen wir die Frage erbeben, ob diese einzelnen Bilder

in keinem iunern Zusammenhangc stehcn , oder ob ihnen

eine getneinsame Idee zu Grunde liege. Die Annahrae,

dass dieselbe ohne WahL und ohne einen allgemeinen Ge-

danken, nur wie der Zufall es gewollt
y
zusammengestellt

worden, ist eine solche, zu welcher wir uns ohne hin-

reichende Grunde nicht bekennen durfen. In dcr That

glauben wir auch eine solche Idee aufgefunden zu haben,

welche die Bilder, obgleich getrennt, zu einem grosseu

Ganzen verbindet. Die allgemeine Idee dersclbeu ist nam*

lich: die Verherrlichung des Glauben 8. Man ver-

herrlichet etwas, wenn man die grossen und gutcn Ei-

genschaften einer Person oder Sachc ans Licht stellt.

»Im Glauben, sagt der Apostel Paulus, opferte Abraham

1) Templa nmnenl hodfe vaitis ionixa eolumnis,

Perqoe quaterdenos Itur in ilia gradus.

Ovid, de Pont. lib. 8. tp. t. v. AO.

2) Km$ }%qX99v • 7»5ry»Mv'.

11
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den Isaak« *), Glauben habcn sie die AIundo der

Lowen (Daniel) verschlossen, die Gewnlt des Feuers ge-

Idscht (die drei Marnier im Feuerofea) *). »Tochter, sprach

der Heiland zu dero Wcibe, deiu Glaube hat dir gehoj-

fen«»). »Wenn du glaubst, so wirst du die Herrliehkeit

Gottes aehenj sprach der Heiland zu der Schwester des

verstorbenen Lazarusu 4
). Nehmen wir on, daas uaoer Re-

lief zur aussern Verzieruag eioes Reliquienkastchens ge-

dienl habc, welches die Ueberbleibsel eines Martyrcrs ©nl-

haltcn, in welchcm dor Glaube durch den Martyrertod vor-

herrlichet worden, so springt das Entsprechende dieser Idee

ujid Deutung in die Augcn.

Wir flnden ausser den Bildern unseres Reliefs mehro

andere, welcbe unzahligemal auf den aliesten chrisllichen

Denkmaleu, insbcsondcre auf den Sarkophageu vorkommen;

hieher gehort die Heilung des Blindgebornen , die Go-
schichte des Propheten Jonas, die Himmelfahrt des Etias

u. s. w. Es ist nicbt uuwalirecheinlich , dass die vcrlore-

nen Theite unseres Reliefs diese Abbilduageu trugeu. flier

entstehl nun aber die Frage: welcbe Deutung halteu diese

Bilder auf den Sarkophageu und Grabdenkmalen ¥ KugUr
in seiuer Kunstgcschicble S. 371, &Auflage, hat folgeude

Autwort auf unsere Frage gegebeu:

»Mau hatte sich gewohnt., die Begcbenlieiten, von

denen das alte Testament Kunde giebt, als Vordeutuugcn

auf das Lebcn des Mcssias zu betrachteu; man reikis

Sceneu aus den Erzahltingen der ersteren aneinander und

wusste durch sie, mil cigeuthutulich poetischem Siune, dio

Wunder des letztcreu zur Anschauung zu bringen, J)er

Wasserquell , den Moses aus dein Felseu schlug, deutete

1) Brief an die Homer v. 84. Mace. II, 39. ruartuaarru louSyiar in

(fXoyo;.

») Malik. 9, 10.

S) Joh. If, 40.

4) Brief ao die Hebracr II. 17.
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•of die wunderbare Ocburt des Hcilandes, der solbst der

Brunnen des Heiles war; die Darstcllung des Lazarus

deutet auf sein Leiden , die Opferung des Isaak auf sein

Opfer, Daniel in der Lowengrube auf seinen Tod, die Him-

melfahrt des Elias auf seine Ruckkohr znm Valer, u. dergl.

m. Vornehmlich beliebt war die Darstellung der Geschichto

des Prophcten Jonas in Bezug auf den Tod und die Auf-

erst ehling des Erlosers.ci

Wir konneu diese Ansicht nirht als die richtige pollen

laasen. Wir lengnen nicht, dass man in den bczeichneten

Bildern ofter die Typen des Lebens und Leidens des Hei-

la tides erkannt und als solcho dargestellt habe, aber man

darf das Besondere nicht ohue Noth vcrailgemeiiieren, und

wenn solche Deuttingcn anch oft bei den Kircheuvatern

vorkomroen, die aber nicht selten darin von einander abwei-

cben, so darf man nicht ausser Acht lassen, dass sie mei-

attens als Homileten sprechen, dcuen in diesem Gebietc der

Deutungen cin weites Feld offen stand, und die sich hicr-

bci von ihrem jedesmaligen Zwecke leiten liessen Die

gcdachtcn Bilder kommen meistens auf Sarkophagcn und

Grabsteiuen vor, und die Berucksichtigung dieses Umstan-

des ist geeignet uns weiter zu fuhreu, urn die rechte Deu-

tung derselben zu findeu.

Es ist bekanut, dass der Gedanke an den Tod und die

Vernichtung durch alle Frcuden und Genusse der alten

Welt eiuen schwarzen Faden zog, dass durch inn "die un-

crmesslichc Bltithe des Lebens in duukle Worte, wie in

Staub tiud Liifte zcrfielu, und dass er, cin entsetzliclies

Traumbild

— Furchtbar zu den frohen Tischeu Irat,

Und das Gemiith in wilde Sehrecken hullte;

Hier wus*ten sclbst die Gutter keiuen Rath,

Der die beklommnr Brust mil Trost erfullte )•

1 ) Mutatis Schriflen. «. B.i. 8. 7.
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Aber was die Gotter nicht wusstcn , das wusste dcr

christliche Glaubc; er lehrte personlichc Fortdauer nach

dem Tode, und damit dicsc persdnliche Fortdauer vor

jeder Missdeutung bcwahrt wurde, trat die Lehre von der

Auferslehuug des Fleischcs hinzu. Der Glaube entfaltete

daher seiue ganze Macht an dem Grabc, er sammelte alio

seine Strahlcn auf diescu Eineu Punkt, urn die Nacht

des Todea aufzuhellen und seine Schrecken zu verscheu-

ehen. Hatte der Glaube die Macht »die Mauler der L6-

wen zu verschliesseuu , »die Gewalt des Feuers zu Id*

scben « , » dem Schwerdte seiue Schneide zu nehmen« v

hatte der Glaube in alien diesen Beispielen die Macht die

Natur zu besiegen, dann stand der Annahrae seiner Ge-

walt und seines Sieges ubcr den Tod nichts mehr entge-

gen. Dicse seine Macht wurde am vorzuglichsten durch

das Wunder des Jonas, ganz besonders aber durch dio

Wiedcrauferweckung des Lazarus in das hellste Licht

gestellt , und deswegen gerade haben diese Bilder hau-

figer als alle andre auf den Sarkophagen eine Stelle go-

funden.

Unter den bezeichneten biblischen Darstelltingen fin-

det sich nicht selten die Figur des Heilandes selbst so

abgcbildct, dass die Fliissc des Para dieses unter seinou

Fussen nach den verschicdencn Weltgegenden hin ausstrd-

men; sie symbolisiren alle Gnaden und Gaben, dio vom
Heilande, dem Anfange und dem Vollender des Glaubens

ausfliossen , und welche sich in den dargestelltcn Bc-

gcbeuheiten offcnbarlen. Dass aber jene alttesiamentlichen

Bilder, die audi auf uusorm Relief vorkommen , so haufig

wicderhohlt wurden, das hat einen besondern Grund in

dem zehuteu Kapitcl des Hebraerbricfes , welches , wie fur

den christlichen Theologen, so auch fur den christlichen

Kunstler von besonderer Wichtigkeit war, und in der alte-

Sten christlichen Kunstgeschichte ubcrhaupt eine Beruck-
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sicbtigung verdient, welch© deroselben blsher nlcht su Thetl

geworden ist

Die Bcrucksichtigung des genannten Briefer an did

Hebraer bat indessen neucrdings den Schlusscl gegeben zu

der firklaruug der Deckengemaldc der Abtci zu Bra u wei-
Icr, welche der Landgerichtsralh Ilerr Reichenaperger in

einer scharfsinnigen und gelehrlen Abhandluiig verdffent-

licht hat Herr Reichensperger hat mil Hecht der ober-

flachlichen Meinung widcrsprochcn, als seien in jenen Ge-
malden vereiuzelte Sceneu im bunteu Ancinander darge-

stellt. Wenn er aber die Ansicht aufstcllt, es aei der

Brief des heiligcn Paulua an die Hebraer, insbeaondere daa

cilfte Kapitel dieses Briefes, welches allein dicsen Bildero

zu Grundc liege, mid ihnen die Einheit des Gedankens

gewahre, so konnen wir ihm nicht ganz beipflichten.

Herr Reichenaperger fugt hinzu : »jener Brief habe be-

kaontlich die Verherrlichnng des unwandelbaren Reichce

ChriMi, gegeniiber dera wandelbaren Gesetze Mosia zum
Gcgeustande, so wie die Xothwendigkcit der Bnsse und

'dcs Gebetcs, vor Allem aber des unerschutterlichslen Glau-

bcos, welcher zugleich durch die Gnade des got I lichen Hei-

landes ein Band um die Gerechtcn des alten und des neuen

Testamcntes schlinge. <( Man muss bei jedem Kunstwerke,

welches dieseu Namen verdient, nach der Einheit des Ge-

dankens fragen, welcher dasselbe tragt. Wir mussen aber

gestehen, dass in der Rede des Hrn. Reichenaperger diese

Einheit nicht zu finden, dass vielmehr darin Maucherlet

nebeneiuandergestellt ist, wovon sich in deu Dcckciigcmal-

den sclbst kcine Spur findet. Hatte der K tinstier die Idee

des Hebraerbriefes darstellen wollen , so hatte cr ein gana

auderes Bild liefcrn miissen, ja wir zweifeln, ob cine pole-

mische Schrift wie der Hebraerbrief , sich ubcrhaupt sur

1) 8. diwe Jnarbucher, Bd. XI. 0. ••.
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bildlichen Darstcllung geeignet haben wtirde , und wenn
dieses dcr Fall war, ob ein Kunstler wie der unscrige und

aus jencr Zeit, dieser Aufgabe gewachsen gewesen ware.

Der Brief an die Hebraer ist nicht das zehnte Kapitel, uud

das zehnte Kapitel dieses Briefes ist uicht der ganze Brief

an die Hebraer. Wir glauben, dass der einfache Gedanke,

der in den genannten Deckeugemalden einen kuustlcrischeu

Ausdruck gefunden, kein anderer ist, als der Si eg, die

Verherrlichung des Glaubens. Dor Kunstler ent-

lehnte aus dein zehnten Kapitel des Hebraerbricfes Anrc<ru»g

und Mittel, diesen Gedanken zur bildlichen Darstcllung zu

bringen. Die Macht des Glaubens ist hier nicht durch die

Verschiedenheit der Testamcnte get remit , er wahlte daher

seine Bilder ebensowohl aus dem alien al« aus dent ucuen

Testaraente, und selbst, mit besonderer Berticksichtigitug

der Lokalverhaltnisse , aus der Geschichte und dem Le-

ben spaterer Heiligen. Christus sleht als das Einlieils-

prinzip zwischen beiden Testamenten, als dcr Anfang und

Vollender des Glaubens da, und die zwei Engel . welche

ihm auf Schriftbandern die Spriiche cntgegcii halten: Hi

omnes te*limonio fidei probati inventi sunt, und der An-
dere: Saucti per fidera vincunt 1

) ,
bestatigen die aufge-

stelllo Ansicht »).

1) S. diese Jahrbtlcher, Bd. X. S. 149.

2) „Alleiiorischc Vnrstellungeu, wie die vom juiig«ien Gcricht, Tom

Sundenfall und dem Siege des Ulauheux, an bedeutenden

Mtll»:n der alteu Kirchcn , wie Eingang und Kanzcl in der Miuc

des Schiffs , sind nicht fiir blouse Zierrathen zu batten. Die Be-

deutung war das vnrnehmste Ziel jener alten Kiinsiler, und man

kit tin nicht y.wcifeln, da«s *ie oftinttls die hpstiinnite und bewusste

Absicht batten, in den «k*hfharm Uebaudeu der Kirche, die Kircbe

selbst im geisligen Sinne iiainlicli, deu Bcgriff dcr^elbcn, nach

den verschiedenen Wrhaltnivsen darzustellen und auszudtuteo,

da sie bald als streiteud, bald als triumphirend gedacbU wird."

Fried, ton Schlegel s Werke 0. Bd. ». 3140. alt. Ausg.
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Wir kehreo uach dieser Abschweifuug su anserm

Hdief zuriick.

Die allesten chri.stlichen Kunstler, dcnen die hcilijren

Schriften alien und neuen TesCamentes die Quelle waren,
aus dencn sie, wie die griechischen Kunstler aus dera

Homer , ihre Bilder enllehntcn, verschmihten es nicht,

gewisse Symbole and Pcrsonificationen des klassischen

Alterthum8, insofern dieselben dem christfichen Sittenge-

sctzc nicht widerstrebten, in reinchristliche Darstellungen

atifzunehmen. Wir finden dieselben indessen ihrer Natur

gcm&ss nur in den Beiwerken, in welchen sie sich bis ins

IHittelalter hiuein erhalten haben.

Auf den altestcn christlichcn Sarkophagen finden sich

Kopfc, welche in die bezeichnete Kategorie gehoren, durch

welche die Sonne und der Mond gesinnbildet werden, uin

dadurch die Fluchtigkeit der Zeit, den Wechsel und die

Verganglichkcit des Irdischcn zu bezctchnen. *Dieser Art

von Ornamentik gehoren such die Kopfe 6, 7 und 8 auf

uuscrcr Tafel an.

Boon.
Brmin.
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II.

Scitdem ich den im X. Hefte dcr Jahrbucher enlhal-

tenen Aufsatz zur chronologischeu Bcstimmung dcr alteren

Gcbaudc Coins niedcrachrieb , habe ich vor weuigen Wo-
chen dicso Stadt wieder besuchen und einige der Ilaupt-

kirchen noch grundlicher untersuchen konnen, als es mir

fruher gestattet war. Wenn hiedurch cinige wenige Be*

richtigungen uothwendig wcrden, so isl es mir zuglcich

erfreulich, auch einige neue Thatsacben hiuzufugeu zu

konnen, welche nicht minder fur die coiner, wic auch

ubcrhaupt fur die deutsche Baugeschichte von Iutercsse

sind. Sie betreffeu namentlich die boiden Hauplkirchen

von S. Gereon und S. Maria in Capitolio.

Gtxton.
»

Wenn ich fruher schon annahm , das Polygon mit

seinen Kapelleu umher zeige wohl im Wesentlichen die-

selbe Grundaulage wie dcr altcrc Kuppclbau, che derselbe

im XIII. Jahrhuudert in der jetzigeu Weise ucugebaut

wurde, so habe ich mich nun von der Thatsache uber-

zeugt, dass ein nicht unbctraehtlicher Theil dcr alterea

Rundkirche noch iro Mouerwerke des gegenwartigeu Po-

lygons erhaltcn blieb. Eiue jede dcr vicr nordlichen aus-

sern Polygonseilen, welche innerhalb eines wenig zugang-

lichen Gartens liegen und dahcr einer geuaucrcn Untersu-

chung bishcr entgingen, zeigt nam Iich im untcren, mchr

vortrelenden Geschosse die Anordnung, welche auf beilie-

gender Taf. III. Fig. 1. nach der am besten erhalteuen Seite,

der sweiten von Osten, genau bezeichnet ist. Diese Soi-
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ten seichnen sich vor denen der Siidscite, welche ihnen

sonst vollig entsprechen, dadurch aus, dass letztere cine

vollig gleichmassige Tufsteinmaucr zeigen , welche our

durch die betreffenden Fenster durchbrochen ist; auf der

Nordscitc aber ist in der uuteren Halfte ein grosser Blend-

bogen angeordtiet, unter welchem jedesmal ein Segment

der Aussenseitc einer der kleinercn, die Kuppel umge-

benden Nischen sichtbar wird. Dass letztere mil der

obrigen Umgebmig nicht von glcichzcitiger Anlage sind,

ergiebt schon der Umstand, dass diese Nischenfragmente

keiuesweges uberall gleichmassig in die Milte unter jeder

der runden oder auch spitzigen Blendbogen eingeordtiet

sind, sondern auch wohl mehr oder weniger nach der Seite

zu geschoben stchen ; der Rest ist jedesmal durch glades

Mauerwerk ausgcfullt. Wahreud nun aber let ztores, so

wie das der ubrigen Architcktur umher aus gleichmassigen

Tufstcinschichten der spatcren ausgebildeten Art besteht

(Strebcpfeiler , Gcsimse und dergl. jedoch aus Trachyt),

so zeigt dagegen das Mauerwerk der Nischen, wenigstens

dort, wo es nicht von modemem Mortcl uberdeckt ist,

eine sehr alterthumliche Technik. Es besteht uamlich aus

sehr uuregelmassigen Schichten unrcgclmassiger Tufsteine

von ziemlicher G rosso, und zwischeninne , in der auf der

Beilage angegebeuen Weise, einzclne Ziegelschichteu.

Diese sind auf beiden Seiten des spateren Spitzbogenfen-

sters, das aber um eben dieser Ursache willen ein alteres

Rundbogenfcnster an gleicher Stelle errathen lasst,~ nicht

gleichmassig angeordoet, indem ein, zwei und auch drei

Ziegelschichten geraeinschaftlich mit eiuzelncn Steinschich-

teu abwechseln. Die Ziegel sind nur dunn, aber auch nicht

Jang, und deshalb doch von den eigenllich romischen noch

verschieden. Die Ziegelschichten beginnen nicht gleich am

Fussboden, sondern erst etwas uber der jetzigen Fenster-

brustung und horeu etwa uber der Mitte der Fenster auf.
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worauf zuoberst an der Spilze dos Fensters nocb eiue

veretnzelte Schicht zura Vorschein kommt. Das Mauer-

werk daruber zeigt eiue regelrechtere Technik aus viel-

leicht spaterer Zeit ; auch miter dem Feuster , hart uber

deni jetzigen Fussboden, der aber bcdeutend erhoht sein

durfte, sieht man an der ostlichsten der Seileu eui klcinea

vermauertes Kreisfenster , dessen Durchmesscr noch nicht

eincn Fuss betragt, ruudura von 12 Ziegelu strahleuformig

umstellt, deren sehr breito Zwischenraume ganz aus M6r-
tel bestehen ; von ciner urn das Ganze herumlaufenden

Ziegelschicht sind noch Spureu vorhanden.

Auch im Innern entgcht es dcm aufmcrksaraen Bcob-

acbter nicht, dass die Lagc und Anorduung der Nischen

mtt dem ubrigen Baue daruber nicht vollig ubereinstimrat,

indem die Flucht der ursprunlichen Bogcn mit der der

spatereu Erwciterungen nicht immer gleichlaufend ist; doch

ware es zu schwierig diese Aussonderuug beider baupe-

rioden im Einzeluen durchzufiihren , ehe nicht durch Ab-

schlagen des Putzes und nahere Untersuchung des Mauer-

werks cine genauere Einsicht moglich ist.

Jedcnfalls erkenncn wir in diesen Fragmcnten die

Rcste des ehemaligen Rundbaues, dessen ostliche Mauer

der Erzbischof Auno i. J. 1067 seq. durchbrach, um sei-

nen Langchor umzubauen. Wenn wir uuu auch nicht

zwcifelhaft sein kounen, hierin gleichzeitig den altesten

noch vorhandeuen kirchlichen Bau der Stadt Coin zu er-

kennen, so diirfte es doch noch immer .zwcifelhaft bleiben,

ob das vorliegende Bauvverk den Roinerzeiten, odcr selbst

dem VI. Jahrhundert angchort. Ich gestche wenigstens,

dass mir die Anwendung von Tufstcineu in der beschrie-

benen Weise fur jene Zeiten nicht wahrscheinlich ist; eben

so weuig diirfte die so sehr uuregelmaSKige Anorduung

der Ziegelschichten dafiir zu sprechen scheiucn, und ich

halte es daher nicht unwahrschciulich , dass diese allcren
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Resle erst einer Erneuerung des IX. Jahrhunderts , nach

den Verwustungen durch die Norroaunen angehdren durfte,

dersclben Zeit, welcher auch das Cauonicatstift dieser

Kirche seine Kntstehung verdaokt. Zwei Kapiiale mit

vollig gricchischer Blattbildung, wie wir solche an uicht-

byzantinischen Bauwerken, namentlich in Ravenna findcn,

sieht man noch gegenwartig zur Stutze der Steinbanken

in zwcien der ndrdlichen Kapellen verkehrt eingemauert

liegen. Ich zweifle nicht daran, dass auch sie dera altcren

Baue angehorteu, und nicht byzanlinisch, in gleichcr Weise

vielleicht uber Haveana hiehergclangten, wie ahuliche Ka-

pitalc, die gegenwartig den Marmorsauleu des eheraaligeu

Kapitelsaalcs neben dem Dome zu Magdeburg zur Basis

dienen, und die ohne Zweifel nebst jenen Saulcn und dem

grossen Reichlhume anderer, noch im jetzigen Dome wie-

der verwendcter Marmor- und Porphyrsaulen, durch Kaiser

Otto den Grossen aus Italien und gleichfalls hochst wahr-

seheinlich aus Ravenna zur Ausschmuckung des von ihm

erbauten alteren Domes dorthin gebracht wurden. Mog-
lich ware es auch , dass der zur Zeit Karls des Grossen

lebende Erzbischof Hildebold , derselbe , der den Dorn an

der gegenwartigeu Stelle zuerst erbaute , auch S. Gcreon

crncuerte; dafur wurde namlich der Utnstand sprechen,

dass er grade in dieser Kirche sein Grab wahlte, was die

Erbauer von Kirchen gewdhnlich zu thun pflegten. Dana

wurde es sehr gut stimmen , dass er gleiehzeitig Kapitale

und vielleicht auch Marmorsaulen aus Ravenna erhielt, als

auch Karl der Grosse dieselbcu von dort fur seine Bauten

komroen liess. Dass Karl der Grosse dieser Kirche grade

sich besoaders erkeuntlich bewiess , ist sogar urkundlich

feslgeslcllt (hei Ge/enins und Lacomft/et) . wobei Marmor-

saulen sogar eine Rolle spielen, welche abt?r nach jenen

Urkundcn das Stift dem Kaiser atif scinem Grund und

Boden brechen liess. Wie beides in genauere Ucbereiu-
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stimmuug zu bringen ist, muss ich jedoch etner fernereo

Kritik der betreffeuden Nachrichten, welche hier zu weit-

laufig sein durfte, ubcrlassen; unmoglich ware es nicht,

wenn auch neue Thatsachen alsdann zur Aufhellung dieser

Baugeschichte hinzutrctcn.

Wenn ich fruher annahm, die beiden vom Erzbischof

Anno erbauten Thurmc wurdeu am Ostcnde des damaligen

Chores in ahulichcr Weise zu den Seiten der damaligen

Chornische angeordnet gewesen sein, als wic die jetzigca

Thurroe neben der jetzigen Chornische, so hake ich da-

gegeu jetzt die Ausicht fur richliger, dass die Nicolaus-

Kapelle, welche der Sudseite der Krypta, in der Nahe

des Polygons vorgebaut ist, und die ehemalige Caccilien-

Kapello, welche sich in ganz entsprechender Stellung auf

der Nordscite befand, die Basis der altercu Thurmc bil-

deten. Neben der letztercn befand sich noch bis 1805 ein

baufalliger Thurm, weun auch nur von massigcr Grosse,

der damals nebst der Kapelle abgebrochen wurde. Der

Thurm uber der Nicolaus-Kapelle wurde aber bercits ira

Anfange des XIV. Jahrh. verschwunden sein, als an des-

sen Stelle die jctzige Sakristei crbaut wurde , die jedoch

einen vicl grossercn Flachenraum eiunimmt ')•

Taf. III. Fig. 2 zeigt das Kainpfer-Gesims der Nicolaus-

Kapelle. Fig. 3 aber das Kapital der Wandpfeilcr im alteren

Thcile der Krypta , deren Karnicss eine etwas raehr ein-

gczogene Form hat, als wie jencr uber den Wurfclkapi-

talen derselben alteren Abtheilung der Krypta in Fig. 4

dersclbcn Tafel. Fig. 5 daselbst stcllt dagegeu ein Kapi-

tal der ostlichcn jungeren Krypta vor, welches im Gesimse

nicht nur, sondern auch in der gauzen Bildung des Knau-

1) Vgl. Gescb. d. Kirche xum heil. Gereon io Koln. 1894. S. S79

68 und 106. Die Bischofe und Erxbiscbofe von Koln. 1844. O.

8. 840.
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fcs wescntlich von den alteren abwcicht. Die Ecken der

juiageren Kapitale zeigen auch andere Blaltformen , theil-

weise bliebeu sie audi ganz weg, so wie auch die halb-

krcisformigen Schilde bei einzclnen Saulen einfach deco-

rirt wurden. Das Deckgesims der Kapitale wiedcrholt sich

au alien Karapfern und Geairosen des spateren ostlichen

Theile8 der Kirche.

Zu berichtigen ist auch noch, dass das ostlicho

Saulenpaar des alteren Theihes der Krypta allerdings ur-

sprunglich rait den ubrigen glcichzeitigen Saulen auf der-

sclben Fussbodenhohe stand, dass aber spater die urn eine

Slufe hdhere Ebene des jungeren ostlichen Theiles der

Krypta, bis an die Westseite jenes S&ulenpaares vorge-

ruckt wurde , so dass diese nun scheinbar auf derselbcn

stehen.

Wichtiger ist jedoch die Berichtigung ciner anderen

Thatsache, welche ich aus fruheren Schriftstcllcrn, na-

mcntlich aus Boisseree (Deukra. d. Bauk. am Nicdcrrhein.

II. Aufl. S. 24), der hierin theilweise dem Geleniu* folgte,

entnahra. Lctzterer giebt namlicti S. 268 die Nachricht:

Ipsa maior ara , duobus Sarcophagus (sic) lapideis incura-

bit quibus incisum : Anno dorainicae incarnationis MCXXII
levata sunt corpora ista. Indera nun Boisseree den Altar

auf der Trcppe zum Chore uachst der Kuppel fur diesen

Ha u pt altar nimrat, folgert er, dass damals gleichzeitig auch

das Polygon erbaut sei, und dass die weitere Nachricht

des Geleniu* von einer Einweihung des Hauptaltarcs durch

den Erzbisthof Amoldus II. (1151— 1156), welche ich auf

den ostlichen Altar und den ostlichen Theil des Chores

und der Krypta bezogen habe, von jenem Altare zu ver-

stehen sei , und dass Gelenius deshaJb offciibar den Erz-

bischof Arnoldus rait dera Adolpiius verwechsclt habe, der

allerdings bereits 1205 abgesctzt wurde, nachmals aber

wieder von 1212—1214 regierte, worauf er zwar wieder
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abgesetzt wurde, denuoch aber als gewcihter Bischof auch

ferncr btschofliche Functionen verrichten konnte uud ver-

richtet habe. Nun zeigt aber der grosse Sarkophag uli-

ter diesem Altarc, zu dcra man vom We8tendc der Krypta

gelangt, wo er unter einem eigeuen Gewdlbe stehl zu

dem einst westlich eine jetzt vcrmanerte Thtir vom Poly-

gon aus hineiufiihrto, auf der Westseite allein die In-

sehrift: hie recoudita sunt corpora Thebaeorum; eine an-

derc Insehrift fand ich daran eben so wenig als wie einen

andereu Sarkophag unter jetiem Altarc. Dagegen ersehe

ieh aus der obengenaunteu Beschretbuug der Kirchc, wel-

cbe 1824 der damalige Kirchcnvorstand vcrottVntlichte,

S. 55., dags hinter dem Choraltare sieh die zwei Sarko-

phago befinden , deren einer jeno Insehrift tragi, der an-

dere aber die folgende: II. Non. Aprilis reposita sunt hie

XX Corpora Martyrutn. Leider erlaubt die inoderiie Um-
fassung des Altares keiue genauere Aufsucltuitg jener Sar-

kopkagc uud deren Inschrilteu , dock wurde mir miindlich

mitgetheill, dass sie sich uoch jetzt daselbst befiuden.

Jedeufalls hat also jenes Datum keitleu Bezug auf den

Altar vor der Kuppel uud auf letztere, sondern kanu hoch-

stens auf eine neuero Weihung des ostlichen Altares be-

zogeu werden, dem hienach eiu uoch jungeres Alter, als

wie das vou mir augenommene zukommeu wurde. Dass

aber die von Gelenius gemeldete Einweihting wirklich vou

Arnoldu8 II., uud nicht vom Erzbischof Adolph geschehcu,

ergiebt sich aus der a. a. O. mitgelheilten Eroft'nung jener

Sarkophage, in dencn man ausscr den Heliquieu nock

mehrere erzbischdflichc Siegel fand, deren altestcs die

Uinsehrift zeigle: . . . uoldus II. Dei gratia Coloujensis

Archiepiscopus , was otfenbar nur auf Krzbisebof Aruol-

dus II. zu bcziehen ist; auf dem zweileu liesst man:

.... ricus Dei gratia Archiepiscopus Colouiensis, was

richtig iuit Theodoricus erganzl wird, der grade zur Zcit
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jener Krhebung der M&rtyrerkdrper im J. 1912 regicrte.

Auf zweieii anderen sehr verloschenen Siegeln endtich

fand man nur noch den Namen Robertus kennttich, wel-

ciier auf den Erzbischof Rupert us, aus dero pfalzgraflichen

Hause bezogen wird, der von 1464 bis 1480 auf dem C6I-

ner Sluhle sass. 1st letzteres begrundet, so konntc man

entweder eine nene Weihnng des Chors , eCwa oach dem

bekannten Unglucke d. J. 1434, annehmen, wo der Propst

Gerhard von Manderschcit durch den Einsturz eines Ge-
welbes erschlagen ward, oder es ware nur eine einfaehc

Oeffnung des Keliquienhehallers zu jener Zeit und eine

aeue Beglatibigutig derselbcn durch den Erzbischof Rup-

recht anzunehmen; noch ware es moglich, dass die Ste-

rol roit dem Namen Robertus nicht crzbischoflich seien,

sondern etwa einem Propste oder andercn hohen Geistli-

chen zur Zeit einer der fruheren Weihnngen angchorten.

Wcnn also die Jahrzahl 1212 fur den Anfang des

Knppelbaues nicht mehr cinen sichereu Auhalt gewahrt, so

habe ich auch fur dio Jahrzahl 1227, welche von Lassaulx

(Zusatze zq der Klciuschen Rheinreise 8. 490) als die der

Vollendung des Kuppelgewolbes angiebt, bis jetzt keine

andre Gewahr gefundcn, und muss dieselbc also auch so

lange anheimstellen , bis sie eine nahcre Begrundung er-

fahrt. Herr De Noel theilte mir dagcgen imindlich die

Nachricht mit , es werdo in tfHtant*) Beschrcibung der

Domkirchc zu Coin, aus einem gleichzcitigen Berichte er-

wahnt, dass gleichzeitig mit dem Bcginne des Dombaues

auch bei S. Gcreon eiu grossartiger Bau vorbereitet wurde,

was naturfich nur auf den Kuppelbau zu beziehcu sei;

doch ist es mir nicht geluugen hi dem bctreffenden Werke
eine bierauf bezugliciieStelle aufzufindeu. Da Hr. De Noel

jedoch ira Besitze mancher seltenen und wichtigen Nach-

richten uber die Alterthumer seiner Vaterstadt sich befin-

det, so ware eine n&here Feststellung dieses Punktcs,
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nameotlich durch spezielle Mitlheilung des genannten ver-

ebrten Altcrthumsforschers, sehr wuuschcnswerth.

Noch muss ich die Berichtigung beifugen, dass die

gothischen Fenster des Chores vou St. Gereon tirsprung-

lich denselben edlen gothischen Styl, wie die Sakristei aof

der Sudseite zeigteu , nur dass sie bedeutcod mehr durch

Zcit und Wetter gclitten haben und deshalb gegeuwartig

viel unanschulicher erscheinen. Ich zwcifle daher auch

nicht ferncr, dass sie der Erbauung der Sakristei gleich-

zeitig sind, wofur auch der Umstand spricht, dass in der

sudlirhen Chorwaud obcrhalb der Sakristei noch die alten

Rundbogenfenster existiren, und nicht, wie die ubrigen,

durch Spitzbogenfenstcr ersetzt wurden. Aber auch die

Gewdlbe des Chores scheinen derselbcn Zcit anzugehdren,

da die Profile der Graten die edelste Formcnbildung zei-

gen. Nach dero Einsturze der Gewdlbe von 1434, der aber

nur partiel gewesen zu sein scheint, ware dann nur cine

einfeche Herstellung derselben in alter Weise ohne weitere

Abandrungcn anzunehmcn. Jene gothische Architektur,

namenllich in der Sakristei
,
gehort jedeufalls der Bliithe-

zeit der gothischen Baukunst an, und die von Lassauke

a. a. O. gegebene Jahrzahl 1316, dercu Quelle mir jedoch

nicht bekannt ist, ist in hohera Grade wahrscheinlich, da

wir darin dieselbe Detailbildung als wie in den Fenstern

des Domes finden, dessen Chor eben um dieselbe Zeit

volleudet wurde.

*. /Rorio in Capitflli*.

Wenn ich fruher bereits angenommen habc, die Chor-

haube dieser Kirche sei rait dem urspruuglichen Bauc der-

selben nicht gleichzeitig , indem man deutlichden spateren

Ansatz an das alterc Mauerwerk erkenne, so habe ich

dieses bei einer genauereu Untersuchung des letztcren uber



und unter den Dachern des umlaufendcn Umganges dcut-

licher erkennen konnen, als wic ex fruftier monkish war,

wo ich das gauze Verhaltniss our in einiger KiHfermmg

von unten her auflasscn konnte. Die grenauere

gung zeigte jedoch, dass cin ganz ohnliches YerhaMlnts*

aueh bei den oheren Absiden der Kreuzcsarme stall Thm-

det, 00 dass jedesmal nur das Matterwerk zunachsl iea

ioueren Winkeln des Kreuzes bis zum uachsten PfeiJer hia

uraprunglich isl und ein alteres , melir unregelmassige*

Mauerwerk zeigt, in welehem die Grauwackc vorherraeht,

wabrend das der drei Absideu aus Tufstoinen von kleiner,

gleichmas iger Form and in gleichrnassiger Lage aufgc-

fuhrt ist, wie solches stets bei den spateren Monuinenten

in Coin erscheial. Die von Rundbogen durcbbroehencn

Slrebemauern der Kreuzarrae sind allerdings, wie niich die

genauere Untersuchung ichrte, mit dem Mauerwerke des

obcren Gcscbosses derselben gleichzeitig errichtet , und

zeigen auch genau dasselbc Material und dieselbe Technik

wie jeue, wahreud jene der ostlichen Absiden aus Zicgeln

errichtet und jedenfalis in uoch spaterer Zeit dem Mauer-

werke der ietztcren angefugt sind ; da nun aber aush jene

Absiden spatere Zufugungen slud, so verstehi es sich von

sclbst, dass auch jene Sirebewaude oder Bogen mit dem
vrsp»runglichen fiauwerke des XI. Jabrh. keiaen Zusam-

niembang ha ben. Eine genauere Vergleiebung der Wiirfel-

kapilale des luncru, der altera Kuudsauleu des unteren

Geschosses auf Taf. IV, Fig. 6 mit den spateren Wand-
saulen daruber in Fig. 7 w*rd den Unterscbied beider

dem aufmerksaroen Forscher nicht entgehen lassen ; wah-

rend dort uoeh die alterthumliche Kugclform des Kapitals

vorberrscht, dessen vier Sciten ciufaeh ahgeacbiiiUen wur-

deq, und deren unterer Kugelrest einfaca mit eiuem zier~

liuhen BJppcbea gesebmuckt wurde , so zeigt das obere

Kftpttal bereits die bandwerksmassige Ausbildung der spa-

12
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teren Zeiten, wie wir ahuliches audi schon bci 8. Gereon

bemerkten; auch sind die Basen dcr jungeren Saulen mit

Kckblaltern geschmuckt, die vor dem Xlf. Jahrh. nirgend

erscheiuen uud deshalb auch die alteren Basen keiue Spur

dcrsclbcn zeigen. Ob die Spitzbogen, welche gegenwartig

die oberen Wandsaulen unler den Kuppclgewolben verbiu-

den, mit letzteren gleichzeitig sind, odcr erst spater in

dieselben eingeschrotet wurden, als man die jetzigen Spitz-

bogenfenster des oberen Gcschosses der Krcuzarme cin-

brach, kaun ohne cine genauere Untersuchting des Mauer-

werks, nach Abschlagung des Putzes, nicht entschieden

wcrden , und verzichte ich daher vorlaufig auf dieses

Argument.

Jenes altere Kapital herrscht nun aber, bis auf eine

einzige, weiter unten noch besonders zu bemerkeude Aus-
nahme, in der Kirchc gleichraassig vor, und genau in

der8elben Form auch in der geraumigen und hohen Krypta,

wo jedoch der Abakus statt dcr reicheren Gliederuug durch

eiue einfache Schmiege gebildet wird.

Zur Bestatigung, dass die Kapitolskirche in ihrer

gcgenwartigen Gestalt, nattirlich mit Ausnahme der spa-

teren Zusalze, erst dem XI. Jahrh. anjrehort , client auch

der Umstand, dass die Krypta der nahe bei Coin gclegfc-

nen Benediktiner-Abtei Brauwcilcr, durch Saulen gestiitzt

wird, deren Kapitale denen der Kapilolskircho fast wort*

Iich entsprechen, so dass man nothwendig annebmen muss,

sie seien durch dieselben Werkroeisler, als wie jene, an-

geferligt worden. Auch der Abakus hat als Hauptglied

denselben etwas eingezogenen Kamiess als wie dort ; doch

zeigt eine einzelne Saule, welche jedoch spater an ihre

jetzige , etwas verlorene Stelle vcrselzt zu sein schetnt,

uud ehemals wahrscheinlich in dem alteren ursprunglichen

Schiffe der.Kirche stand, gleichfalls die Schmiege als Aba-

kus, gleichwie in der Krypta der Kapitolskirche. Eat-
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schcidend ist nun, dass die Kirche zu Brauweiler mrt dera

kloster daselbst erst im J. 1024 vom Pfalzgrafen Eren-

frid gestiftet wurde. Da die erste Weihung derselben

jedoch bereils 4 Jahre spater erfolgte, so durfie nicht wohl

anzunehmen nein , dass biunen so kurzer Zeit bereils ein

so bedcutendes Bouwerk ausgefuhrt worden sei, a Is wie

die noch vorliandene Krypta voraussetzen lass!. Diesel be

gchort deshalb wohl ohnc Zweifel der zweiten Kirche an,

welche nach dem Todc des Slifters (1031) dcsseu Kinder,

naraentlich die Kouigin Richeza von Poleii, ncubaute und

am 30. October 1061 durch den Erzbischof Anno weihcn

Hess, wie Gelenius solches (a. a. O. S. 385) nach urkund-

licben Berichleu mittheilt. Beilaufig erwaknc ich ntir, dass

die ubrige Kirche mit ihrer ausgezeichuclen Gewolbcarchi-

tektur um raehr als 100 Jahre spater fallt.

Die Seilenwaudc des Mittelschiffs der Kapiiolskirche

gehoren dagcgen noch dem ursprtinglichcn Bane an, und

zeigen ein ahtiliches Mauerwerk wie jene alteren Theile

in den Winkclii des Kreuzes, mit deren westlichcn Abthei-

lungcu sie auch organised verbunden siud. Nur der obere

Theil der Mauer
,

eiuige Fuss iiber den Fenstern begin-

neiid, bis zum Dachgesimse hiuatif . ist wieder spater hin-

zugcfugt uud zeigt abermals den jungeren Tufsteinbau,

wahrend das altcre Mauerwerk daruntcr vorherrscheud aus

Grauwackc besteht, doch auch mit Tufsteineu und einigen

wenigen Ziegeln von dtniner Form untermischt ist. Die

Feasler, von ziemlich grosser Oeffnung, haben , wie Taf.

IV, Fig. 8 zeigt, eiue doppclte coucentrischc Bogeneiu-

fassuiig, meist aus Tufsteinen , doch enthall der ausscre

Bogeu auch theilweise Ziegel , mit den Tufsteinen wech-

scLnd; bei einzehien Fenstern herrschen die Ziegel mehr,

bei anderen wenigcr vor. Jedenfalls wird hienach anzu-

nehmen sein, dass Ziegel noch in der Mitte des XI. Jahrh.

iu Coin theilweise angewendet wurdeu, weun auch nicbt
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mehr so systematise^ ai* wie m fruiterer Zeit. Auoh a*
Gesimse der Abseite des sudlichen Kreuaarn.es , so weil

•oiehea nach dem Pfarrgarten zu nicht renovirt wurde,

sieht man zwischen Tufsteingliederungen eine Doppel-

schicht rdniischer Ziegel gelegt Hiebei bemcrke tdi

gleichzeitig berichtigend , dass zwischen den Pilasteru am
Aeu&sern des dstliuheu Choruraganges allcrdings noeh An-

fange von Saulen iiber dor Kirchenbasis hervortretea , so

dass ich die vou Hoisseree gegebene Restauration dieses

Arohitekturtheiles hicruaeh wohl fiir raoglich anuehmc, nur

ware eiue uahere Nachweiauug deswegen im Texte sehr

wunscheiiswerth gcwesen, da der gegenwarlige Zustand

so vollig verschieden ist.

Die wichtigste Eutdeckung, welche ioh iu der S. Ma-
rienkirche aber roachte, ist uuzweifelhaft die Westseiie

des Schiffes, welche gegenwartig dureh die Orgel vollig

verdeokt ist; Taf. IV, Fig. 9 giebt hievou eine Aufnaame*

Hier seheu wir zunacbst uolen drei kleinere Iluudbogeu,

vou zwei Saulen in der JUitte gcstutzt, ianerhalb eiues

grosscren Rundbogens zusammengefasst; die Saulen ncbst

ihren Wurfelkapilalen entsprcchen vollig den ubrigcn der

Kirche. nur ist die Schiuiegc des Abakus mit Blattwerk

bclegt. Uncndiich bedeulender ist dagegen die Anordnung

des oberen Geschosses, welche innerhatb eines grosseren

Bogeus, der von roth uod weisseu Steinen wechselnd g^e-

bildet wird, eine doppclte Sauleiistellung zcigt, und zwar

su unterst drei Kuudbogeu iiber zwei freistehenden Sau*

len und zwei HalbsauJen; iiber dem Gesimse dieser Bo*

genstellug sind wieder zwei kleinere Saulen gestellt, deren

Kapitale bis gegen den grossen Bogen hinauflaufen. Die

Kapitale haben unlen eine Koriuthische Haupttform, welche

im Einzelnen jedoch frei und eigenthurolich strong behao-

delt ist; die der oberen Saulen dagegen haben schou by*

zautinischc Elemeute aufgenommeu, obschon nooh in einer
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sebr uittprunglichen WeiM, wic auf Taf. IV, Fi«r. 10 zu

sehen ist', welche eins dieser Kapitale darstellt. Uebri*

gens atiainit keins der Kapitale vollig mit dem andereu

uberein. Bei alien iat das Blattwerk vergoldet, der Grund

aber tief rothbrauu gefarbt; denselben Farbetiwechsel zei-

gen die Gliederungen der Basen , welche gleicltfalls sehr

altcrihufalich und streng gehalten sind uiid keine Spur

von Rckblatteru zeigen. Zu dcnSeiten, dech etwas tiefer

geriickt , sieht man iu der Waud zwei flache Ntscheu an-

geordnet ; zwei dorgleichen durftcn wahracheiulich zu den

Seiien der unleren Bugenstellung vorbaudea gcwesen sein,

wo gegenwartig die Stclle durcb auf'gericbtete Grabsteina

verdeckl ist, weshalb dieaelben aucb nur vermuthet werden.

Jeue obere Bogen- und Saulenstcllung, welche in

alter Zeit geoffuet war und den grossen Kaum innerhalb

des jetzigeu Thurmes, der den ehemaligcii Nonuen als

Chor diente, mit der Kirclte verbaud, ist nun oflenbar eiua

Nachahmung der fast vollig gleicbeii Anorduung im Miiu-

ster zu Aachen , deren Wiederherstelluitg neuerlich durch

die Guade seiner Mujeslat des Konigs aubefolilen wurde.

Nur die lliozuiuguug der llalbsauleu au den Seiteu ist

bier eigenthuiulich und fehlt in den andereu wenigeu Re-

pliken, welche wir von dieser Bogenstellung besitzen ; auch

ist das gauze Bogenverhaltniss etwas breiter gehalten, als

wie dort. Betnerkenswerth ist cs noch, dass die Gliede-

rungen, von denen bei a und (i das Detail gezeichnet ist,

den Profilen des Karoliugischcn Baues gleichfulls vollig

entsprechcn, wie wir solche bereits in dem fruheren Auf-

aatze 8. 198 gcscliildcrt haben , wahrcud die Kampfer der

uuteren Bogenstellung, deren Detail bei y zu sehen ist,

mit den in der ubrigeit Kirchc herrscheudeu Profilen ge-

nauer ubereinstiinmeu ; der Karnies* hat bei jeiien die inehr

ausladende romische, bei letztereu die schou mehr mittel-

alterliche, eingezogcnere Form.
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Eft konn hter urn so weniger unsore Absicht scin, auf

das Einzelrie dieser merkwurdigen Architekturen einzu-

gehen, itire cigetithiimlichen Eiitwickelungcn in den weni-

gen vorhaiidencn Bcispielen und deren Verhaltniss zur

iibrigen Architekturgeschichte darzustellen, als wir in nach-

ster Zcit Gelegenheit zu habcn hoffen , hierauf spezicl

zuriickzukchren ; cs sei jedoch erlaubt schon jetzt anzu-

deuten, dass das Minister zu Aachen, welches Karl der

Grosse zwischen 796 bis 804 crriclitete, das Vorbild ailer

ubrigcn Beispiele in Deutschland bildete.

Die altesle Copie sehen wir sodann an der westlicheu

Polygonnische dor Miinsterklrche des im J. 874 gcstifteteu

Stifles zu Essen, wo jede der drei Polygonseiten den ein-

zelneu Polygonseiten des Munstcrs zu Aachen selbsl bis

in die Details hinein fast wflrtlich entspricht. Die oberen

Bogendffnungen mit ihren Saulenstellungcn dienten auch

hier zur Yerbindung des Nonnenchors mit dem Sehiflfe der

Kirche. Die achteckige Kuppcl iiber t.'iescm Architekttir-

theile ist gleichfalls eine Nachnhmung der zu Aachen be-

flndlichen, wenn auch elwas freier behaudelt

Die Kirche zu Ottmarsheim im Elsass hat neucrlich

schon grosscre Aufmerksamkcit erregt , und ist ihr enges

Verhiiltniss zu Aachen . uamentltch (lurch die Abhandluug

von Schnaase (im Kunsthl. 1843) und durch die Monogra-

phic von Hwkhardt fcstgestellt, uud dadurch auch bereits

1) Vgl. F Mertens iu der Allgrm. Bau-Zeitung 1840, S. 1.15 acq , uod
da/.u erganzend des Vert*. Werk ub*r Havenna, S. 34. Die von
mir damals crhohenen Zweifel gegen die von Herrn Mrrtens an-
genommene Hestauralion sind scildeiu dutch genauere Untersu-

chung des Mauerwerks bei Gelegenheit der Wiederaufrichtung der

Sa'.ilen, sod Jinn durcli die alle, ehemal<« im Vatican befindliche Ab-
bitdtin^ des Inuerti, deron Ankatif durcli die Gnade Sr. Majestat

des Kouigs gelungen ist , uud endlich durch die gleich zu neo-

nenden Nachahmungeu nunoiehr vollig bestatigt warden, und ist

denigemass auch die Ausfiihrung der Hcstauration im Muaster r.a

Aachen erfolgl.
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io weiteren Kreisen bekannt geworden, wahrcnd die noch

bedcutendere, zugleich genauere uod origincllcre Nachah-

mung in Essen bisher noch so gut wie uubekannt blieb.

Wichtig ist cs nun auch, daaa durch Burkhardt die £r-

bauung der Kirche zu Oltmarsheiin in der alitte des XI •

Jahrh. nachgewiesen ist, also zur aelben Zeit und sogar

outer JHitwirkung desaelben Papstes Leo, der, wie wir

bereits fruher crwiesen, auch die Kapitolskirchc im J. 1049

geweiht hat. Unbegreiflich bleibt ea uns jedoch, dass die-

ses Ictztcre mcrkwiirdige BeispicI, wo die karolingiache

Bauweise roit der spateren romanischen sogar in eine Art

von organischer Verbindung tritt, den Kunstforschern bisher

vollig entgangen ist, da grade diese Kirche eine der am
moisten bekaiinten und iu der deutscben Baugeschichle am
haufigsten erwahntcn ist.

Schlicsslich bitten wir die geneigten Leser unseres

fruheren Aufsatzes folgende meist siniientstelleude Druck-

feliler
t
in demselbcn berichtigen zu wollen ; bei der Ent-

fernung mcines Wohnortes von dem Druckorte konnte icb

die Correktur nicht selbst besorgen.

8. 186 Z. S3 staU Art lies* Often.

„ 188 „ 29 „ XU. „ XIII.

„ „ „ 30 „ der der „ der.

„ 192 „ 9 „ uls „ al« wie.

„ 193 „ 3 „ frisclies „ charakteristische*.

» »• n 17 « jenseitigco „ jelzieen.

„ 200 „ 9 „ sen lan ken „ zwiscben schlaakeo.

„ 204 „ 13 „ Fclder „ Fenster.

n v " 27 » nach einer > noch ««n«»er.

„ 20«* „ 8 „ Benno „ Bruno.
210 yy 81 yy yy „ „

„ 211 „ 5 voo Gruude „ vom Gruade auf.

„ 212 „ 14 „ Stil „ Style.

yy 216 „ 29 „ ilium „ illunc.

Auchbitte ich an mehreren Stellen datfrt, documentirt, citirt u.s. w.,
aostatt datiert, riocumeotiert u. s. w. zu setzen, da ich diest Worte
so zu schreibeo pflege.

Berlin, im November 1847.
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Nachschrift.

Scit Vollendung dieses Anfsatzes veroffentlichte

Herr Stdpi* Boisseree in Nro 35 des Domblattes vom J.

1847, unil sodanti in diescu Jahrbuchern im XII. Heft

H. 153. die im Besitze des Herro Dr. Imhoff zu Coin

befindlichen kleineu Amialcn , die wahrscheinlich im Slide

S. Gereon im XIII. Jahrh. niedcrgeschrieben sirid. Da der

Abdruck des obigen Aufsatzes bisher aus ausseren Grun-

den noch niche gcschehen ist, so sei es erlaubt, die auf

jeue Kirche beziigltchen interessaiiten Nachrichtcn jcner

kletuen Auna Ien , die auf uur zwei Seiteu den Zeitraum

von 1191 bis 1248 umfassen, hier wortlich mitziitheilen

:

1) Eodera anuo (1191) cousecravit Bertramus luetcnsis

episcopus altare sancti Gereouis ct sti Petri ct Blasii

II1I. Kal. Septerobris.

2) Anno doiniuicae incarnationis MCXC posilae sunt re-

liquiae sanctorum mariyrutu iu nova cripla sub allari

sti Gereonis VIII. Kal. Decernbris.

3) Anno incarnat. dcae MCCXXVII IV Octe ApostoJo-

rum Petri et Pauli eompleta est testudo Monastery

sti Geroonis.

Die beiden Notizen ad 1 und 2 werden wohl unzwei-

felhefi dor Art zusammcuzustcllon scin, dass sich 2. auf

diejenige Krypta bezieht, welcho nnler dem Altar ad 1.

sich befiudct, so dass also im Jahre zuvor die Reliquien

in der nencrbauten Krypfa beigesetzt wurden , im folgen-

den abcr die Einwethung des dartiber befindlichen AUares

erfolgte.

Die Frage ist nur, welches ist der genanntc Altar,

und was wird hier unter der ncueu Krypta verslaiidcn ?

Ich habe in dem fruheren Aufcatze nachgewiesen, dass der

oslliche Thcil der Krypta erst spater, nnd zwar zwischeu

1151 und 1156 der urn fast <sm Jahrhnndert altcren ostli-
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tjben Halfte der Krypta hinzugefiigt ward*. Insofern wurde

der Name ^neueKryptau schr wohl auf diesen est lichen

Theil passen. Man mnsste in diescm Fallc annehmeu, dass

eben in jener Zcit neue Reliquieirfande stattgefundcn bit-

ten , dass man dieselbeu dantals in der neuen Krypta nie-

dergelegt, und in Folge dessen auoh iro folgenden Jahre

Veranlassung gchabt hatte, den Altar daruber, den Hocb-

altar des Chores, neu zu weihe/u Auch banJiche Veran-

derangcn waren mil jcnen CuUusoinrichtungen wobl in

Verbindung zu setzen. Dass eine Einweibung des Erz-

bischofs Arnoldus II. (zw. 1151— 1156) nicbt die letete

Verariderung gewesen , welche mit jenem Altare stattfaod,

ersehen wir aus den oben mitgetfaeiUen Siegeln der spate-

rern Erzbischofe, and ist namentlich die des Erzbischofs

Theodorieh vom J. 1612 merkwiirdig, da sie unsercr Zeit

schr nabe steht. Jedeufalls ist die Beziehung jener ncu-

aofgefuudenen Data auf die ostliche Halfte der Krypta und

den da ruber befindlichcu Ha upt altar des Chores koineswegs

ganz von der Hand zu weisen , und wurde alsdann auch

mit der Arcfaitcktur jener Gebaudclheile nicbt ausser Be-

siehung stcheu.

Dennoch durfte sich die Frage einfacher losen, wenn

wir die kleine westliche Krypta, welche von der aileron

des Anno durcb eine besondere Thur getrennt wird, als

dicjenige erkenneu, in welcbor am 24. Nov. 1190 die Re*

liquien der heiligeu Martyrer niedergelegt wurden. Es ist

dieselbe, welche durch den grosscn Sarkopbag mit dor

Inschrift : hie recondita sunt corpora Thcbaeorum , fast

ganz erfullt ist, und uber welcber der eigentlicbe Hnupt-

aliar des heiligen Gereon auf den Stufcn der zum Chore

hinaufsteigenden Treppe erricbtet ist, dessolben also, dor

jener Inschrift zufolge am 29. Aug. 1191 wakreod der

Coiner Sedisvacanz durch den Biscliof Bertram von Mctz

geweiht wurde. Wenn ia anderen Stiftskirchen der Altar
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des Chores der Hauptaltar und folglich der des Titelheili-

gen der Kirche zu sein pflegt, so war es in unserer Kir-

che doch jcderzeit der zwischeii Chor und Schiff aufge-

richtete, weil an dieser S(elle sohon von Alters her der

Hauptollar stand, ehe Erzbischof Anno den ostlichen Chor

fur die Sliftsherrcn aubaute, ohne jcdoch den Hauptollar

zu Terlegen (ganz ahnlich wie ira Munster zu Aachen).

Der Altar des Chores ist, wenigstens gegenwarlig, dem
hcil. Sebastian gewidmet. (S. Gesch. d. Kirche S. 56).

Wichtigcr noch als wie die bciden ersten , ist jeden-

falfs die Nachricht ad 3. Wenn es auch nicht ganzlich

ausscr Acht zu lassen ist, dass das Wort testudo sich auf

jcgliches Gewdlbe beziehcn kann, und deshalb auch die

von mir in dem ersten Aufsatze (Jahrb. X. S. 220) nach-

gewicsene spatere Kinwdlbung des Langchores (doch nicht

die dasclbst gegenwartig vorhandencn Gewdlbe , welche

erst am Anfange des XIV. Jahrh. an Slelle jener fruheren

getreten waren) diejenige gcwesen seiu konnte, welche im

J. 1227 vollendet wurde, so slehe ich doch nicht an in

der testudo unserer Notiz die grosse Kuppel zu erkcnnen,

da sie so wescntlich den Hauptthell des Ganzeu bildct.

Jedes andrc Gewdlbe hiilte, im Vergleich zu dera der

Kuppel, als das des Chores, uud dcrgl. wohl bcsonders

bezeichnet wcrden miissen, was bei der grossen Haupt-

kuppcl wohl nicht noting erschicn.

Nchmcn wir also das Jahr 1227 als das der Volleti-

dung der Kuppel an, so wiirden darait die beiden Notizcn

ad 1. und 2. sehr wohl zu verbinden sein, wenn man sie

auf Vollendung der ihr zuuachst gclegnen kleinen westli-

chen Krypta und dem daruber bcfiudlichen S. Gereons-Al-

tare, auf den Stufcn, wclcho von dem Polygonc in deo

Chor hinauffuhrcn, bczieht, wio wir so obcn voraussetz-

teu, so dass diese also in die Jahre UUO uud 1191 fielen.

Die Geschichte der Architektur in Deutschland in der
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ersten Halfte des XIII. Jahrh. 1st darara cioe so schwie-

rige , well sie den Kampf zweier verschiedener Systeme

zeigt, des einheimischeu romanischcn und des aus Frank-

reich heriibergeuoraroeneii gothischen. Wenn der Kern

des gothischen Bausystcms, die Verbindung des Gcwolbc-

baues rait der Kirchenform der Basiliken , schon seit der

Mitte des XII. Jahrh. raebr nnd mehr auch in Dcutsch-

land Eingang fand , so zu sagen unabhangig von Frank-

reich, nnd von spezicl franzosisdi-gothischcn Formen , so

ist dieses doch seit dem Beginne des XIII. Jahrh., und in

einzelnen Fallen schon fruher , nicht mehr in glcicher

Weise der Fall. StrebcpfViler
,
Ausbildting der Gewdlbe-

rippen, Anordtiung von Pfeilerbundeln
,
Theilnug der gros-

seren Fenstcr in Unterabtheilungen und Ausbildung des

Sprossenwerks, Vier - und Dreipasse u 8. w. gcwinnen

mehr und mehr tiberhand, unabhangig von dera immer herr-

schendcr werdenden Spitzbogen, der jedoch ohne Zusam-

menhang mil jencn andcren Formenausbildungen eben so

wenig eine besoudore Charakteristik des Gothischen sein

wurde, als wie er es in der arabischcn Baukunst ist.

Solchcr spcziel gothischer Elemente enthalt nun unser

Kuppelbau eine grossere Menge und in grosserer Ausbil-

dung, als wie wir es bei anderen dcutschcn Bauwerken

bis zu jener Zeit hin finden , ohne dass man ihn doch ir-

gend wie als cin gothisches Gebaude bczeichncn konnto.

Ich recline dahin besonders die grossen oberen Spitbogcu-

fe/iMer, weiche wicdcr in 2 bis 3 kleiuere gctheilt sind,

mil eincra Dreipass im oberen Felde, die sehr ausgebildct

gothischen Gewdlberippen, und die ebenso ausgebildct go-

thischen Slrebcpfeilcr und uber ihncn schlanke Strebebogen.

Dies sind Formen, die in Deutschland nicht aus der roina-

nischen Architcktur sich berausgebildct haben, sondern

schlechthin aus Nordfrankreich ubernommen wurden, wo
sie allerdings in organischer Entwicklung rait den ubrigeu
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Architeklurfonnen , bereits scit der MHte des XII. Jalirh.

herrschend werden. Wir nennr-n in dieser Beziebung ate

Hauptpunkte nur die Facade von S. Dcnys vom J. 1140^

den Chor von 8. Germain des Pre* in Paris, welchcr 1 163

geweiht wurde,*und endlich das vollendet Gothische, wenn

-auch in aJtercm Style, am Chore von Notre Dame in

Paris, der 1163 begounen und 1182 eingcweibt wurde. In

Dculsehland dagcgen begegtien wir dera ersten sicher da-

lirten achtgothiscben Bauwerke erst in der Liebfrauen-

Kirche zu Trier, welche um 1227 begonnen wurde, und

1243 nocb nicht vollendet war ').

Die Vollendung der Kuppel von 8. Gereon im J. 1227

erscheint daher an sich keinesweges uiimoglich, wobi aber

ist sie immer auflallend in einer Stadt, wo das reinronta-

nische System noch lange herrschend blcibt, wie an der

weit spater begonnenen und erst 1247 vollcndcten und ge-

wcihten Kirche von S. Cunibert. Deslialb thut es Noth,

die einzelnen Thatsacheii vollig sicher festzustcllcn , und

ergeht daher an Herrn De \Noel nochmals die Bitlc um
Mittheilung der ibra etwa bekanntcn andcrweitigcn That-

sachen.

Berlin, im Mara 1848.
F. v. Quast.

1) Dieses geistreich llebenswurdige Werk scheint lo Bezug auf die

Hauptaolage glcichwohl die Nachahmung cines franzosischen Bau-

werks zu seio. Wcnigstens zeigt der Cbor von 23. Yvet io Brain©

(unwcit Soissons) genau die Antage wle die cistliche Halfte der

Kirche %u Trier, deree Schiff gewissermnssen uur die VeMoppe-

lung jener Choranlage bildet. Doch ist der Sty\ der 1216 ge-

weihten Kirche von Braine entschiedeu alter, unch rait krei«F>r-

migem Grundriss Her Kapellcn, welche in Trier bereits polvgoo

sind; der Cliurschluss zeigt in beiden 2 Reiheii Fensfer ubereiu.

ander, wie auch nocli in der etwais jtingeren Elisabcth-Kirche zn

Marburg.



III. Litteratur.

CL Cttredonii Ceani critico-«rcheolagici itforoo *J moawneato Ro-

mano d' Igel pr»«so Treviri. K*tratU> del Tom* III. della Serie

terza delle Memorie di religiooe di morale e di letteratura. Mo-

deaa. Per gli eredl Solianl, tipographi reali. 184«. 15 9. gr. Octav.

Einc Erklaruug eines Tbeiles der durch und durch

symbolischen Bildwerke an dem bekannten Mouumentc zu

Igel von einem Archaologen, dessen Scharfsinii stch ge-

rade auf dem entsprechenden Gcbiete der Hermeneutik

durch so manche gliickliche oder doch scheinvolle Ver-

muthung bewahrt bat, kann freundlicher Anfnahme und

williger Berticksichtigang gewdrtig «eln. Dieses und der

Urastand, dass die Abhandlung, in deren Bcaite audi wir

nor durch die gulige Mittheilung dea Verfassers gelangt

sind , in Deutschland so gut wie uubekannt aein durfte,

verantasst uns, den Inhalt hier kurz mitzutheilen,

obgfeich wir unaeren Tbeiles den Deutungen des lUliann-

achcn Archaologen meist niobt beialimmen konnen. Cave-

donrs Aufsatz ist mit besondercm Besug uuf Schorrs
ftVersuch einer vollstandigcn Erklarung der Bildwerke an

dem romischen Denkmal in Jgelu (Abhandl, der philos.-

philoL CI. der K. Bayer. Akad. der Wiaaensch., Bd. I,

8. 259 fll.) gescbrieben und nur auf diese akadcmische

Abhaudlung und den ihr beigcgebenen , nacb der Zeich-

nung von Osterwald lithographirten Umrias basirt. Die

Kugier>Bcho Schriflt war ihro noch nieht bekannt gewor^

den. Indent wir ausser der Schornsehen namentiich auf
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sie verwcisen, glaubcn wir uns des Geschaftes, die Wahr-
schciulichkeit oder Unwahrscheinlichkcit der Cavedon?schen

Ansichen des Geuaueren darzulegen, an dieser Slelle eut-

hebcn zu konnen.

Cavedoni geht nadirlich auch von der Inschrift aus.

Er liest — um uur die wichtigsten Abwcichungeii von

LeraclCs (Centralmus. rheiul. Inschr. Ill, S. 17) Darstel-

lung und Bchandlung, weiche sich audi Kugler zu eigcn

gemacht hat, anzugcben — in der ersten Hcihc Diis , in

der zweilen T. SECVXDIXIO ET SECVXDI-

MO AVEXTI, in der dritten FIlJs, in der vierten

COXIVGf, in der sechsten M* SECVXD1NIVS, in der

letzten S1B1 MVEXTES FACIVXDVM CVRAVEBVXT,

indem er ausscrt, man konuc hier, den Spurcu der ver-

wischteu Buchstaberi folgend, auch lesen: VIVI VXAXI-
MES TITVLVM POSVERUNT. Er macht besonders

aufmerksam auf den Beiuamen derFaroilie: AVEXTIXVr
S,

welcheu der Vater uud sein ersigeborner Sohu fiihre, und

geht dann zu der Uutersuchung iiber, ob sich utiier deu

ReliefdarslclJungcn des Monuments solchc befiuden, wei-

che sich auf den Avenlinus, Sohn des Hercules bei Ver-

gilius (Aen. VII, 655 fll.) und auf diesen seiucn Vater be-

zichen, indem ja die Eitelkeit der Rdmer iu Bcansprucbung

crlauchtcr Ahnen, bis zur Hcrleitung des Namens von dem
Heroen und selbst vou den GoUcru, und das Prunken

damit auch auf ofTcuilicheu Denkmalcru bekaunt sei. Xach
Schorns (S. 292) Meinuug gebe es nun auf den beiden

8chmalen Feldern der Morgen- uud Abendscite vicr auf

den Hercules bezugliche Vorstclfungen (seine Geburt, sein

erster Kampf mil den Schlangeu , die Erlegung der Ler-

natschen Hydra und die Erbcutung der Het>perischen Ae-

pfelj und auf der Mitternachtseite eiue (die Apoiheose des

Helden) j aber sicher sei uur das Lelzlc, auch Aventinus,
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dcr Herculessohn sowohl als der Huge! sei (und zwar
ganz besouders) berucksichtigt, und wenn Schorn (S.2U3)

vermeine, dcr Mythus dcs Hercules sei nicht etwa des-

halb als Hauptgegcnstand gewahlt worded, well die g<?-

feierte Familie ihreu Uraprung von jenem abgcleiiet batte,

soodern Hercules sei vielmehr durch die Art, wie er vor-

geslellt werde, zum schutzeuden Heros und moralischen

Vorbild dcs Secundinischcn Geschlcrhtes erklart , — so

babe der dcutschc Gelehrte weder an jeuc Slellc des Ver-

gilius noch an jenes citle Bcstrebcn dcr Homer gedacht.

Wenn Schorn's Deutung dcr cinen Darstellung an der

Abendseite auf den Kampf mit der Hydra richtig ware,

so konnte roan auch hicbei an den Avcntinus denken, wel-

cher ja bei dem Vergilius die Hydra auf dem Schilde

fuhre als insigne pateruura.

Eine gewichtigerc Bestatigung seiner Ansicht findet

der Verfasser in dem grdsscrcu der Basrelicfs dcr Mor-

genseite. Da sei nemlich nicht die Geburt des Hercules

vorgcstcllt, sondern die Geburt des Aventinus, Sohnes des

Hercules und der Priesterin Rhea, im Walde des Hugels

Aventinus (Vergil, a. a. O.). So erklare sich auf uuge-

zwungene VVeise dcr Baum, rucksichtlich desseu Schorn

(S. 288) seine Zufluchl zu der misslicheu Voraussetzung

habe nehmen miissen, dass der spatromLsche Kunstler sich

wohl eine Freiheit in Hinsicht auf das Local crlauben

mochte. Die »mannlichc Figur«, welche das Kuableiu in

so nbauerischeru Weise an dem einen seiner kleiuen Beine

balte, ketone fur den Hercules gelten, welcher sein ucuge~

bornes Sdhnlein von der Krde aufgenommeti habe; allein

das bogciiformig urn das Ilaupt flatternde Gewand (eine

Eigenthuralichkeit, welche Localgotthciten anzudeutcn

pflege) fiihre mehr darauf, in ihr den Genius dcs Hugels

Aventiuus oder des benachbarten Flusses Tiber zu seben,

welcher den Neugeborenen in seine Obhut uchme. — In
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Betreff des wahrseheiulirh einer weiWichen Figur augeltd-

reuden Bruehstfickes , mit der Rechten uber dom llaupte,

am Fume des Hugele , vermuthet Cacedom, d««a dario

Hhea, mixta Deo mulier (Vergil, a. a. 0.) zu erkenoeii seiu

radge. In &holicher Situation findc sich Rhea Silvia dar-

gestellt bei der Ueberraschung durch den Mars {llscontif

Mas. Pi© -CI. T. V, tav. 26; R. RocheUe, Men. ined.

PI. VIII).

Die Basreliefs auf der Mitlernachtseite des Podest's,

welche Schom (S. 297 HI.) auf den Kaoipf des Achilles

mil dem Scamander bezog, deutct der Verfasser auf deq

Kampf des Hercules gegon den Cacus, in dem Augea-

bheke, da jencr diesen aus der Hotile des Aveutitius her-

vorgezogen habe uud ihm den letzteti Rest gebe, in Ge-
genwart einiger Bewohner der Gegend. Er nimmt dabei

nach Osterwald gegen Schom an, dass die Tbiergestalten

zu den Fiissen des Hercules fur Schlaugen, und nicht fur

Dclphine oder Fische uberhanpt , anzuseheti seien und

glaubt, dass dicse Schlangen dem Leibe des Cacus ange-

hdren: eine Annahme, deren Zulassigkeit durch die angc~

fuhrten Stellen (Propert IV Eleg. IX und Vergil. Aeu.

VIII, 194, 265) keinesweges erwieseu wird. Wie miss-

lich es uberall rait dieser Erklaruug zustehe, geht aus dem
Berichte Mngler's (CAr. W. Schmidt's Baudenkmale , lift.

II, S. 129) uber das, was man an dem Monumente wirk-

lich erblickt, zur Gcniige hervor.

So erwahuen wir denn auch uur im Vorbeigehen, dass

der Italifinische Archaolog weiter die Basreliefs der Basis

an der Mitternacht - und Abendseite auf die Lage des

Aventinischen llugels und auf die Localilat der Untemeli-

mung des Hercules bezicht, indem er sich auf Propert. IV
Eleg. IX, 5, und auf Varro L. L. V, 43, beruft, wobci er

es freistellt, die Lastkahne auf den Handel der Seeundinior

zu beziuheu, welcher ihuen einen solohen Gewiun gehracbl
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iiabe, dass sie den zehnten Theil dessetben dem Hercules

Victor darbrachten, in Uebcrcinstimnwng mil der von Dio-

dorus Siculiia ( Hist. IV
r

, 21) erwahnten Obscrvauz, in wel-

chem Falle sich ein anderer Grund herausstelle , warura

die Uuternehmiiiigen des Hercules auf dem Monumente dar-

gesteiit sein konnten. Desgleichen beruhrcn wir nor kurz-

hin, dass Cavedoni io Betreff des Gi^anlenkampfes auf den

Pilastero, welche die Apolheose des Hercules umgeben,

an Diodor. iy, 21, erinnert; dass er bei den nackten, wie

Tanzende dargcstellten Knabenftguren auf den entsprechen-

den Pilastern sogar an die Salier denkt, nach Vergil. Aen.

VIII, 285, dass endlich nach seiner Meinuug such die

Basreliefs des Friescs sich, wenigsteus zum Theil, auf die

Feste beziehen, welclie zu Khren des Hercules als Siegers

des Cacus auf dem Aventinus gestiftet sein sollen. Ruck-

sichtlich der Fricsdarstellungen auf der Mittagscite hebt

er besonders das Sitzen zur Tafel hervor, mil Verwei-

sung auf Macrob. Saturn. Ill, 6: Nam propria obscrvalio

est io Ueroulis sacris epulari sedenles: et Cornelius

Balbus ait apud Aram Maximam observatum ne lectister-

mum fiat. Hier isi weuigstens die Erinuerung an die Sitte

des zu Tische Sitzens bei den Opfern des Hercules be-

merkeuswerth. Die drei aoderen Friesdarstellungen be-

ziehen sich nach der Vermuthung Cavedonrs auf das

Abeutbeuer der Pinarier bei der ersten Einscizung der

Feste des Hercules: Pinariis, qui novissimi comeso pran-

dio venissent, cum iam menus pransorcs lavarent, praece-

pisse Herculem, ut ministrandi tantummodo caussa, uon

ad epulas convenirent (Macrob. a. a. OJ. Der Maulthter-

treiber auf der Mitternachtsseitc sei vielleicht einer der

Pinarier, und die Hullo auf dem Gipfcl des HugeIs ebenda

konne man elwa fur die des Faustulus auf dem Palatin

(Solinus, Cap. I.) halten.

Was das grosse Relief uumiOelbar uber der luschrifl

13
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anf dem Hauptfcld der Vorderseite zwischen den beiden

Pilastcrn anbelangt, so berichten wir nur, dass Cavedom

die Figur »mit einer Cassette oder eincm ahnlichen Gegen-

stande in dcr Haudu, welche dem Beschaucr zumcist nach

links stent, fur eincn Sclaven des Hauses halt. — Auf

dem Podest derselben Mittagsseite findet er Nichts wciter,

als ein gewohnliches Triclinium dargestellt. In der zur

Liuken des Beschaucrs sitzenden Person, welche Schorn

(8. 304) als den die Tafel oder Cera haltendcn oder vor-

lesenden Pralor betrachtete, sucht er sogar eincn Sclaven,

den anagnostes (Gell. N. A. Ill
, 19). — Von den ubri-

gen, kurzeren Andeiitimgen erwahnen wir die, dass die

Bildwerke an der Attika auf alien vier Seiten, welche noch

keine wahrscheinliche Erklarung gefunden hatten, sich

moglieherweise auf die Zwillingssohne des Mars und der

Rhea Silvia beziehen kounten.

Rucksichllich der Construction und der Gesammtform

des Monuments bemerkt der Verfasser schliesslich, dass

dieselbe sich der des rogus bei der Consecration der Kaiser

in dem Augcnblicke, da auf seiner Hohe die Flamme anf-

flackertc, annahere; weshalb er denn auch den Adler, wel-

cher cine Junglingsfigur trage und dargestellt sei gleichsam

im Augenblicko des sich Niederlassens auf der himralischcn

Halbkugel, vielmehr auf die Gebrauche bei der Apotheose

der Kaiser als auf den Raub des Ganymed beziehen mdge.

Gottingen.
Frledrleh Wleneler.



IV, Miscellein

tUimifdjr ^nfd/rifttn ouf fcrm Yatbbaufc in Hpm<3<n. Schon seit ei-

nigen Jahren habe ich meine Absicht geaussert , die Romischen In-

schrifteu auf deni Ralhhause in JSjtitegeu durcb gcnaue Abbildungen

voll.standiger als bislier geschehen, und mit gewohnlirhen hruckbuch-

slaben ntdglich war, hekaunt zu macheii. Die in der namlichen Samm-

luog aufgestelltcn Romischen Statuen und Das -reliefs waren schon

von Reuvens in der von ihm und Wettendorp herausgegebenen ar-

chaologischcn Zeitschrift (Antiquiteiten, een oudkeidkundig 1>d-

schrifl) Th. II, St. 2. Ss. 206— 815, nach ziemlich guten, von Herrn

Maler Wiertx in Nymegen angefertigten Zeichnungen mitgetheilt,

und mit einer kurzen Beschreihung und einigen nodiigen Bemerkungen

begleitet. Spalcrhin wiirde der nainliche Gelehrte, wein hochverehrter

Lehrer, auch die Inschriften, dem palaographischen Bedurfnisse geraass

In einem grossereu Werke, womit er die Wissenschaft *u bereichern

beab*ichtigte >), ausgegeben haben, wenn nicht durcb aeinen fruh-

zeitigen und unerwarteten Tod auch diese Unternehmung unvollendet

geblieben ware. Zu den Colleetaneeo des verstorbenen Hochlehrers

zuui vorbenannlen Zwecke gehorten auch die Abbildungen der Nv-

megenschcn Inschriften, welche Wirrtz in den Jahren 1832 und 1833,

nach Beuvtns Atiftrag, angefertigt hat; doch waren diese Zeichnungen

noch nicht mit den Originalen verglichen. Als ich vor einigen Jahren

mich kflrzere Zeit in der Nachbarschaft von Nynicgen aufhielt, hatte

ich mich gerne mit die&er Vergleicbung bescbafiigl, allein es war un-

inoglich, dieses gut und genau zu Ihun, ohne Abdriicke iu Papier von

deo Inscbriften selber zu verfertigen. Viele der Originate sind sehr

verwitterl, die Buchstahen auf einigen grossentheils verschwunden, und

eioe. nicbt immer getreue, Parbuog, vielleicht auch an etllcheu Stellen

i

1) 8. meiaa E pi a tola d e vita ReHeemii Cat alogo Bibliothecae Riuven-
aiaaae praefixa, Lugd. Bait. 1838, 8». XXXVlll-XLI, und Voorberigt vonr da

Alphab«li«eha N amlyst by dekaartran daiaNaderlaod, B •! gi •

eaaa. |avoad«aeudhedea, 8. V, VI.
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eine Ketouchirung der Buchstaben und Schriftzeichen machen es sehr

scbwer, immer nit Gewissheit xu bestimmen, was wesentlich vom

Rdiiiischea Sceiomeiasel , uod was von sp&tern Zus&tzen herrOhrt.

Kachdem ich im Sommer 1840 sclbst die nothigen Papierabdrucke

gennmmen, und danach die Abbildungen veruessert hatte, babe ich

diese letxten noch cintnal im Monate September dieses Jahres mit dco

Orfgfnalen auf dem Ralhhaiise in Nj'megen collatiooirt ; und ich glanbe

jetze init ziemlicher Genauigkelt dber die wahre Lesart, auch in roan-

cben Fallen, wo diese bishcr zweifelhaft geblicben war, entscheiden

zu konnen. Den palaographisch treuen Abbilduogen der Inschrifteo

wlrd hnffenllich mein verehrter Freund , Herr /*. Ant, Syhoff, in

seinen Bydragen voor va derlandsch e geschiedenis en

oud held ku nde, eine geeignete SteJIe einraumen. Da dies jedoch

vfelleicht oocb niche so bald geschehen mochte , uod Niederlandische

Schriften in Teutscbiand niche so allgemein gelesen werdeu oder be-

kannt siud , erlauhe ich mir vorlautig eioige Berichtigungeo zu den

Texten der Nyinegenschen loschriften, welche im VII. Bunde dieser

Jahrbucher 6. 89 — 56. von Herrn Conservator Janssen in dessea

Verseichoiss der Sammluugen vaterlan d iscb e r Alter-
thflmer aus der vorro miscb en und romischen Periode im
Konlgrelche der Niederlande nufgefuhrt sind. Ich beschranke

mich dabei hHiiptsachlich auf die Feststellung des Textes, und wurde
die weoigen Bemerkungen, welche ich noch zu den, im Ganzea sehr

trefflichen , kritischen und explicativen Angaben des Herrn Jantscn
beizufflgen habe , fur die obeogenannte Ausgabe der loschriften be-

wahren. —
In der Andeutung der Strecke Landes, wo man bis jeUt die

metsten der Nymegenschen Alterthumer gefunden hat, muss auf 8. 36.

Zeile I. far »Norden« und »Siiden«, »Osten« und »\Vesten«; Zeilt 6.

fur »»udlich« •ostliclm, und Zeile ». stall »uordlich« »westlich« gele-

scu werden ; auch muss bemerke werden , dass diese ostiiche Sirecke

der antiquarischen Fundgruben sich xiemlich weie vom linkeu Waal-
ufer entferne , da dieser Fluss ink einer bedeutenden Krommung aus

dem Nordosten auf Nymegen anstromt, und erse von diesem Punkte

an bis xu der Schanxe Krayenhoff, eine gute Viertelstunde unierhalb

der Stadi, die strecke, welche so viele nntiquarische Schatxe geJiefert

bat, uod ouch taglich liefert, mit seinem Wasser beriihrt.

Inschrift I. (S. 30.) Das I und das letzte £ auf der erseen Zeile,

das N am Rnde der xweiten Zeile, sind zum Theil noch erhaltcn uod

aicbtbar; ob vielleicht in Zeile 4 der lelzfe Buebstabe oichl e4n B,



uad also TR(B nu lesen sey, 1st uosicber, und wegen der IStn mane rung

des Mteioes oicht su ermitteln ; dock 1st letste Leseart wahrscheinli-

cher, da Smtlims und /* aV Betouw TRIB* P* lesen , uad die erkal-

teoeo Stricbe auf ein B deutea. Puncta diacritica musses hmcJi nach

IMP, Zeile 2; nach VA, Zeile 9, uad nach MAX, ZeUe 4, hioauge-

fugt werdea.

loschr 2. (fik 4a) Der Stein ist sear verwiUert, und die Inschrift

ausserst schlecht uad ruh bearbeitet, doch sind nach dem I, Zeile 1*

den C, Zeile 9, fainter dem Namea IANVARIVS, Zeile 3, und zwl-

scaea jedem Bucustaben von Zeile 4 and 5 die Puncta diacrllica aocU

su erkennea.

luschr. 4. (S. 41.) Ausser der eigenthutnlichen Form des L (a.)

it auch eech die dee A (A) i» dieser Inschrift su hemerken.

loschr. tf» (S. 49.) Das M and A in der letxten Zeile der Inschrift

siod vereinigt M; das 0 in ATT1CO 1st ineerbalb C geuieiMelt ; in

Zeile 9 hat das Original nach MATERNO und fehlerhaft auch nach

dem zwetteu A im uamiichen Worte ein Punctual.

loschr. 7. (8. 42.) Nach dem Originate sind hier hinter den

Wortern RE6I und 8IVE, Zeile 9; BLKSIO, Zeile 4; BVHW0NI8
end FIL, Zeile 5, die Puncta dlacritica zu setzen.

Inschr. 9. (8a. 43, 44.) Der Bteia 1st verwlttert, die Bucbstabea

sind sehr ruh bearbeitet, und das Ganxe sehr fehJerhaft und nachlas-

slg abgefasst. Die tier letxten Bucbstaben, Zeile 7, sind durch Puncta

diacritica get renot.

lascbr. 9. (Ss. 44, 45.) Die erate Zeile giebt UERCV* SA, also

HBRCVII SAxaao, wie Canaeyiefef scbon gelesen (s. Jahrbb. Xf>

t». 7B)$ aaeb in Zeile 3 1st LIMP, nicbt LIME, ziemticb steher. Ue-

brigeus sind die Buchstaben grossenlbeils abgerisseo ; doch giebt meitt

Papierabdruck durrhaus Anlass, urn dea Cannrgieter^ncheu Text und

die darauf baslrte Interpretation von Groitftnd fur sehr wabrscuein-

lich ku achten.

Inschrr. 10 u. 11. (8.45—47.) Es ist nicbt wahrschefalien, dass

die erste dieser belden auf Holztafeln gemalten Inschriften nach dem

Originate, welches schon vor 900 Jahren vcrschwunden war, verier*

tigt ist ; doch kann die Bolstnfel mehrmalen nberfarbt wordeh seyn

und dadurrh ein spateres Ansehen erhaltcn haben. Man mochte dieses

vermuthen, well sich soast die Ih de Betouw'fche Leseart, Zx. 3, 4,

CERIALI8 fur 6EMALI8, und PVAMOVI fur H'M O V i, nfcht

gut auslegen lasst. Jedenfalls llefert die Nymegensche Holxtafel

keine genOgende Auctoritat. Die andere Holstafel mochte wohl nach
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eioer fehlerhaften Kopie der 1703 bei Xanten gefundenen Inschrlft

verfertigl seyn, und was die Herkuuft des Steines vom Hunerberge

betrifft, mag dies wohl auf eioer Irrigen Angabe bernhen. Jedenfalls

1st es sonderbar, dass gerade von dlesen zwei auf Hol/.tafeln gcmalten

Inschriftcn die Originate gsnz und gar verschwunden sind ; und dass

kein Anlass da ist anr.unehuten , dass die Hol/.tafeln naob ursprung-

licben Inschriften und nicbt bloss nach ungenauen Ab«chriften verfer-

tlgt seven.

Inschr. 12. (S. 47.) In de Betouw hat mit Recht zwischen den

Zeilen 2 a. 3 SVIS hinzugefiigt, weil es jetzt noch, obwohl in klel-

neren Buchstaben, zwischen den Zeilen stent, und aller Wahrschein-

lichkeit nach im Auftrag des Liberia* Victor selbst eingebatien worden,

nachdem der Arbeiter veruiuthlich das AVortchen ausgelassen hatte.

Dns Zeichen auf der 7. Zeile, zwischen NEG und FRV , ist einem

Kpheublatte abnlich.

Inschr. 18. <Ss. 48, 49 ) In Zeile 2 ist oicht AVFANIBVS, son-

dern nacb dem Originate AVFANIABVS au lesen. Ob in der letzten

Zeile noch ein 3, vor der Form el L M, mit In de Betouw aazuneh-

men ist, kaon jetzt nicbt mehr ausgemittelt werden.

Inschr. 14. (S. 49.) In Zeile 2 ist zwischen den Wortern PAPIRIA

und FELICI auf dem Steine ein Punctum diacrittcura ; der erste der 5

(nicbt 6) verlicalen Streifen von luil (sevir) auf Zeile 8 ist bloss

zuro Theile sichtbar. Noch ist zu benierken , dass In de Betouw die

letzte Zeile der Inscluifl nicbt, wie Janssen bemerkt, Curatoris
Vaus Titulo Testa men to Poni lussit He res, sondern Co*
loniae Vlpiae Trajanae Tituluin (oder Testamento) Pool
lussit, Heres E rex it gelesen hat; die crste Ausfallung, Cura-
toris Vsus Titulo u. s. w.

, giebt In de Betouw S. 81 bloss als

Conjeclur, welche er selbst jedoch weniger wahrschefulicb achtei.

Uebrlgens ist der letzte Buchstabe der Inschrift uicht ein E , wie in

de Betouu? es liest, sondern ein F, wie Janssen richtig gesehen hat.

Inschr. 15. (Ss. 50, 51.) Den letzten Tbeil der dritteo Zeile bat

Janssen sehr richtig LIOVIA gelesen , und die Ursacbe der fruhercn

fehlerhaften Lcsearten nach dem unzweifelbarea Zeugnisse des Ori-

ginales angegeben. In Zeile 1 sind die I und B in MAM8V8 «u

einem Bucbstaben zusammengezogen ; nach G und IVLIO (Zeile 8);
PVDKNTI (Zeile 3); VET und LEG (Zeile 4)j ET (Zeile 5); IVNIO
und F (Zeile 9), und F (Zeile 7) hat der Stein Puncta diacritica.

Inschr. 16. (8. 51.) Es fehlt der Punkt zwischen D M.

Inschr. 17. (fc>. 52.) Nach L in der ersten Zeile hat das Original
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einen Punkt, am Ende der zweiten Zeile die Rente eines A, also so lesen

Lucii Filius (denn das E stent fehlerhaft dort far F), POLL i

a

(tribu) CINNAtus MVTioensia (oder MVTina dono) a. s. w.

Auf Zeile 4 hat der Stein ANN IXV fehlerhaft for ANN* LXV; und

anf der letxten Zeile PRIMA- CON, nlcht PRIM* CON.

Inschr. 18 (S. 52.) Der Name in den Zeileo 2 und 3 ist MARINVS
der Stein hat unzweifelbar MHXvS ,

*© dasa das M rait A, das R
nit I zu einem Buchstaben zu'ammen gezogen sind, das v steht als

kleiner Buchstabe zwischen N und S. Das D am Ende der 3. Zeile

ist bloss mit Farbe angodeutet, doch nicht im Steine.. eingemeisselt 9

jedenfalls nicht njehr vorhanden.

Inschr. 19. (8.53.) Die.Zusaminenziehung des Wortcs BRIXSAE,

Zeile 2, ist nicht genau ausgedriickt ; die Buchstaben SAE sind nicht

grosser als die iibrigen Buchstaben.

Inschr. 20. (Ss. 54, 55.) Es ist nicht moglich, die Ineinanrierset-

zungen der Buchstaben von dieser Inschrift mit Drucktypen ganz ge-

nau wiederzugeben. A, E und I sind in eilichen Slellen als kleinere

Buchstaben in oder zwischen den iibrigen Buchstaben gesctzt ; das T
aaf der 1. Zeile ist noch sichtbar; OS von [FL]AVOS (Zeile 2);

VS von FLAVINVS (Zeile 8), und die drei Buchstaben STI (Zeile

3 und 6) sind ineinander gemeisselt oder in eine Figur zusnmmenge-

logen. Puucta diacritica sine noch hintcr [FL]AVOS (Zeile 2), GEM
(Zeile 3), FESTYS (Zeile 5) und AVRKL1VS (Zeile 7) hinzuzufiigen.

Inschr. 22. (8. 55.) Ein Bruch im Steine macht es ungevviss, ob

die Lesung von lieurtns, A ntiquitciten II. Th. n. St. S. 212.

N. 8. (nicht N. 10.), nicht die wahre sey ; in welchem Falle die drei

ersten Buchstaben in einen zusammengezogen sind, und das L, mit

dem 2. Heine des A vereinigt, bios durch einen kleinen Ouersirich an

dossen Unlerende angedeutet ist. Jedenfalls wurde ALSE1LS einen

niehr gewohnlichen Namcn geben.

Inschr. 23. (S. 45.) Der Stein hat:

VNT
X1ANVSUE
NRVIODIE

Das Ejedoch am Ende der zweiten Zeile scheiut spatcr hinzugefiigt und

nicht zu der Inschrift zu gehoren.

Inschr. 24. (S. 50.) Der erste Buchstabe ist gewiss ein T, und

der letzte auf der namlichen Zeile ein A. Wahrscheinlich ist dieses

Monument ein Fragment eines kleinen der Fortuna geheiligten Altars;

etwa

:

Digitized^ Google
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IFOR]TVNA[E • REG]
rCIVLI]VSPR[IMV«]
[MIJL L X G [P-F V]

8

d. I. Fortunae reginae Cajus lollus Primus, miles leglo-

nts X geminae plae felfcis. to turn solvit*

Noch giebt es auf dera Ratbhause ein klelnes Fragment von el-

nem Grabstein mlt der luschrift:

S- SIB

etwa: (vivu)S SIB(I fecit\ S. Reuvens , Antiqulteiten Tb. a, St. 8,

8. 215, und Tafel N. 10.

Noch ist zu bemerken , dnss die Originale In dea meisten Stellea

-vrie gewohnlich keine Punkte am Eode der Zeilen baheu ; folgllch

mussen die*e Punkte io den ausgegebenen Texten von Inscbr. 3,

Zeile 4; Tnschr. 5, Zeile 1; Inscbr. 0, Zeile 1 a, 8; und Inscbr. 20,

Zeilc 9 wcgfallen.

Reichs-Museum der A lterthumer,
Leyden December 1847. Dr. Leemans.

Brussel. ^Utrtbumcr ju ftU unb flonttotui. Am 4. Oktober em-
pfahl Snellaert der Koniglich belgischen Akademie die Herausgabe der

reichen SchaUe flaniandiscber Literatur des Miltelalters. Auf Quetelet's

Anregung beschlos$ die Akademie eine permanente Commission fur Her-

ausgabe der mittelalterlichen Denkmaler der flamand ischen Literatur zu

ernennen. Schayes machte Mittheiinngen fiber die zu Lede und Montroeul

zur Haine neulicb aufgefundenen rahl reichen gallo-romischen A lterthu-

mer, welche er im Auftrage der Regierung besichtigt hat. Die A lterthumer

von Lede umfassen zahlreiche Uruen von rother und schwarzticher Erde

uod von durchsichtigem braunlichcm Glase. einerSchale mit einerJngd

In Basrelief auswendigverziert^chalemitdeniToprernameoGenitorP,.

niedlichekleineThranenflaschen mit Metallreifchen und Henkel, ei*erne

Schwerter, Lanzenspitzen, Frameen, Streilhammer, Pfeilspitzen, Fran-

xiszen, Dolcheo. Pfcrdegebiss, Schreibestifte, Armbander. Ag raffen von

Bronze, Halsbandperlen von Bernstein, gebranntem Thone und andern

Stoffen geinalt uud emaillirt, vicr runde BrusUchilJer im Mittel hoch-

erhaben von ltf Centimeter Durchmesser, zwei runde bronzene stchltd-

Chen (7 Centira. 8 Millim. Durchmesser) mit merkwflrdigeo CiseJQren

im Mittel und Verzierungen am Rande, silberne Schnallen mit kleineo

Ueberresien lederner Gurtel, vier goldene Agraffen. Die goldenen Schll-

der dersclben sind mit Filigranarbeit und Im Mittel mit kleioen Stock-

cben rotben Glas verziert und ruhen auf kupferneo Piatten, an wet-
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chen die Stachel der Agraffen befestigs warn. Eioe sitoertte ovale

Agraffe in der Mitte mit rothem Glase, welche ein S biidet, verzieit.

Besonders merkwttrdig 1st eine goldene Agraffe nit sMoernein Han do.

Auf dieselbe 1st eioe halbe Figur gravirt, deren Kopf eine 8tirobinde

tragt uod deren lioke Band eio Kreuz halt. Eine ooch nichl eotaif-

ferte luscbrift umgibi die Gravlruog. Schayrs halt die Figur fur el*

oeo bysaotioischeo Kaiser uod die Agraffe selbst fur das Abseicbea

eioes frankischen Aofuhrers.

Kodlich drei Muneeo, too deoeo eioe, eioe Goldmttoze, zwlschen

deo Zahoeo eioes Skelets gefunden wurde. Sie zelgt auf der Vorder-

seite deo Kopf Childebert's I mit der Ctnschrifl: Chedelbertus rex,

auf der Ruckseite die Worte: Civ. Ar. (civitas Arelutuoi). SchayeM

leitet aus dieseo Altertbumero folgeode Ergebnisse ab: dass die hier

gefundeoeo Gegeostaode mlodesteos bis inn tf. Jahrh. hioauf zu setzen

seien; dass, da sich ausser der Agraffe mit dem muthoiasslicbeo La-

barum keioe Spuren des Christenthums gefuodeo babeo , die Krieger

der fraokiachen Konlge, uogeachtet der Bekehruog Chlodwtg's, gros-

seothefls ooch Beideo geblieben slod; dass, wie aus der Agraffe mit

dem Bildniase des hvzaotioischea Kaisers geschlosseo werdeo koune,

\%abrschelnlich auch Cbildebert, wie seio Vater, die Schirmherrlich-

keit der byzantinischen Kaiser anerkanot babe; dass gegen die Ver-

sicheruog oberfl&chlicher Schriftsteller , die gallo-roiniaclie Industrie

dnrch die Eroberuog der Franken to Gallien oicht veroichtet, soodern

ooch laoge Zeit erhalteo wordeo sei ; dass, da man keine Fraueogra-

ber, dagegeo eio Skelet gefuodeo habe, io desseo Koochen eioe Pfeil-

spttze tief efogedrungen war, die aufgedeckteo Graber frankischen

Kriegero angehort haben, welche hier gefalieo seio mussen. Spuren

too Alterthumcrn habeo sich bis 300 Metres entfernt voo dem Platze

der besprocheoeo Ausgrabuogeo gezeigt. Man hofft darum auf we 1-

tere Nachfurschungen auf Befehl der Regierung. Feroer wurdeo (m

Dorfe Montroeul, V* Lieue von Quievraiu im Bennegau in ungefahr

20O romischen Grabern sehr zahlreiche Alterthumer gefunden. Sie

besCeheo in zaulreicheo Amphoreo (lageoae), dereo einige ooch Rcste

von Welo, aodere Reste voo Oei, eothielteo, Aschenurncn, zum
Thei! sehr schdo uod mit Deckeln verseheo, Vaseo, Topfeo, Pateren,

Schasselo von feiner rot her, grauer oder schwarzer Erde
, Lacryma-

torieo voo Glas und scunner Form, Armbandern, Kopfnadeln, Schnal-

Ien , zum Thell mit Mosaik verziert, Bruchstncken eioes Stabes vou

groncm Glase, Scbnallcn ohoe Dorn, eiuem grossen eisernen Schlussel,

tincr Lampe too Thon mit phantatlschem Gesichte, einer Sense, wie
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sie noch jetzt in Belgien gebrauchlich sind , einer HanrimUhle vob

auffallcnder Grosse, 69 Centimeter Durchmesser und 19 Centimeter

Dicke, endlich 68 autiken Kupfermiiuzen, deren jiingste dem Kaiser Pos-

thutnua angehort. Dieae AlterthOmer sind demnach in die zweite Halfte

rfes 3. Jahrh. zu versetzen. Minder wichtige Gegenstande wurden beim

Graben des Kanals von Deynze nach 8chipdonck und beim Aufrau-

men des Kanals vnn Zelzaete bei Damme gefunden. Drei Hirschhorner

davon sind zu Wnffen geschnitzt und haben Locher fur den Stiel.

Baron von Reiffenberg las Mittheilungen fiber alte Spielkarten,

wozu ihn dcr Ankauf von fiinf deutschen Kartell aus Ulm aus dcm

16. Jabrh. fiir die kooigl. belgische Bibliothek veranlasste. Nachdem

er die verscliicdencn Ansichten uber den Ursprung der Karten , Uber

die verschiedene Zeichnuog derselben und uber die Bedcutung dieser

Zeichnung vorgetragen hatle, theilie er mit, dass in Belgien das Kar-

tenspiel , und /.war mit spanischen Karten, zum ersten Mai 1558 er-

wahut wird, und dass sich Kaert-spel-maker , in Deutschland Priff-

maler, in Antwerpen erst seit 1543 nachweisen Iassen. Hierauf wurde

eine Mittheilung De Witters iibcr das Bild auf einer iu seinem Besitze

befindlichen kleinen Vase aus Cunino vorgelesen. De Witte findet

in dem ziemlich rohgezeichneteo schwarzen Bilde den Herkules, be*

kleidet mit der Haut des Nemeisclien Lriweu , den Kocher auf dem
Kiicken und beschaftigt, auf einem viereckigen Altare seine Keule zu

weihen. Herkules stiitzt sie ziemlich senkreclit mit beiden Handen

auf den vor ihm stehenden Altar. Die Keule aber treibt auf jeder

Seite einen Zweig, welcher mit derselben einen kurzen Winkel !>il-

det. Zu dieser Erklrirung hat sich De Witte durch Rucksicht auf

Pausan. Corinth. 31, 11—18 und auf eine von Duehalain neulich be-

schriebene Silberuiuoze, der gnllischcn Segusiavi, herechtigt gefunden.

Die Zeichnung des erklarten Vasenbildes ist dem .Bulletin , No. 10,

Tom. XIV, p. 282, beigegeben. Eine unbefangene Beschauung des

Bildes scheint freilich nicht anzurathen , den von einem Fusse des

Herkules auf einer Seite etwas gehobenen, wic es scheiut mit breiteu

Beihen umgebenen, nur bis an die Knie der Figur hinuufrcichendcu

Gegenstand fdr eioeo Altar zu halten. Gleichzeitig bleiben die beiden,

im Rticken der Figur vorhnndencn , den augebltchen Zweigeo der

Keule in Form und Hichtung vollknmmen enlsprechenden gekebrten

Stabe noch unerklart. Jenaer L.-Z. 1848. Nr. 51.

Rottenhurg am Neck a r. ^Mtrrtfeumcr unfc ^Uugrabungrn. Uer
Burger und Bauer Jynatz UInter stiess beim Ackern auf einem F«ld-

stuck unter dem Wcg nach Wurmlingen gleich fainter den Garten
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iters auf Mauern
, gepflasterte YVege a. s. w., un<1 entscblos* sich, eloeo

Theil dieses Ackers umzureuthen. DieReuihung batte kaum 1 Fuss tlef

stati, so zeigte sich auch hier sogleich wieder der klasslsche Hoden,

der mehrere altertbumliche Gegenstande, aus den Zeiten romischen

Aufenthaltes dahier, lieferte. Vor allem ist eine Menge Scherben too

Hiegelerde auflallend, welche bier in Haufen au<ue«raben wurde, wo-
naeh wohl auf dieser Stelle entweder eine Niederlage vod solchen

Ge*chirren zu Romcrzeiten bestand , oder eine reichere roinische Fa-
milie bier wohnte. Zu bedauern 1st , dass sammtliche Gescbirre zer-

schlagen sind; aber auch so noch lie fern sie in den Fragmenten eine

grosse Verschiedenheit in alien immer gleich gefalligcn Formen,

gross und klein. Nur eine Schussel, 6 Zoll ini Durch*chnitt und 8

Zoll Hohe , schon geformt und aussen mit Linien verzlert , ist fast

ganz erhalten und bat nur elnen Splitter: cbenso ist ein Krug, 1 Fuss

hnch mit engem Halse von gemeinem Tbon, erhalten. Die Fragmente

haben aussen die maonigfachsten Verzierungen in Kranzen, Guirlanden

Blumeu, Sternen,Thieren (Hirschen, Uasen, Hundeo u.s.w.) und aucb my-
thnlogtscben Darstcllungen, daruoter mehrere mit Genien u.s. w. Beson-

ders interessant ist die Darstellung von Venus und Paris, welcher ihr

deoApfel reicht; beideFiguren in scbdnen Umrisseu, die Kopfe feblen.

Daon ein Janus mit einer in der Mythologie seJtenen Darstellung,

namlicb mit einem Sack auf dem gebeugten Hiicken, vortvarts schrei-

tend, unten mil aufgedrucktein stempel: COiNSlVIVS. Rvsini. Anliq.

Bom. Corp. abs. , bemerkt S. ttl: Consivius dicitur (lanus) a conse-

reodo, i. e. a propamine generis bumani, quae lano auctore conseritur.)

Dieses Geschirr hat auch den Stempe) des vielfach bekannten Topfers

CEHIALIN, von dem so viele Gescbirre in Muuchen aus Rheinzabern

ond das merkwurdige dahier mit dem Kampfe der Pygmaen und der

Kraniche ist. Sonstige Stempel kommen bci dieser Ausgrabung noch

or: PRIANUS; OF. VJR1L1S; Tanutos (altromische, fast griechische

Form), MVTIVS;SA030FEC1T. Die Bucbstaben VCC sind verkehrt

eiogesetzt ; abermal ein Beweis, wio nahe die Router und selbst Grie-

ehen scbon der Buchdruckerkunst standen, wie Thiersch nachgeiviesen.

Mehrere andere Stempel sind schwer su entrathseln. Auf einem gros-

aern Stuck einer Amphora, welche einen weiten Umfang muss gehabt

baben, stehen — vor dem Brande — eingeritzt die Buchstaben SEM
bei dem M abgerisseu (wahrscheinlich Semprouius). Eine Scherbe ent-

hilt eingeritzt die Aufschrift: LOCCENNE (Sumlocccnne) A. V. C.

CI3IU. Die leuten Striche sind zweifelbaft. Ein anderes Fragment ent-

bilt bloss die zwei Bucbstaben C. 8. (Colonia Sumlocenne) Y) An

Muuzen wurden aufgefunden : a) in Silber: Imp. Caesar Traianus
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Hadrmnus Aug. P. M. Trib. Pot. Cot. III. SiIdi Aug. (o. Chr 128) ;

b) In Kupfer uod Erz: 2 M. Aur.; 1 Faustina, Aeternitaa S. C; I

Nero (Roma) am Gesichte durchldcbert. Die gepaasterten Wege lau-

Ceo durch den Acker von Westea nach Osten , fcukhen xu ; auf den*

selben wurde cine Messerkliuge , ideh rere Fragmeute von Glas, eta

Muhlsteio, 3 Fuss im Purchinesser uod »/4 Fuss dick u.s.w ausgegraben.

Wahrend dieses Summers fanden soost wenige Ausgrabungen statt;

jedoch warden fiber 20 Miiuzen in Silber, Kupfer uid Erz gefunden

uod in die hiesige Sauunluog eingereibt. In eiaigen Grabern, Iheils

bier, theils in Muhringen, OberamC Horb, aufgedeckt, warden eioe Menge
Sacbe : Mchwerter, Messer, Dolche, Buckelo vou ScbiJden, Scbnallea

und sonstige Sachen zurZierde fur Menscheii, Pferdezeug u.s. w. wie io

Nordeodorf bei derEisenbabn von Augsburg nach Donauworth, einige

mit Golddrath uberzogen aufgefunden. Kunstblatt 1848. Nr. 0.

Coin. In dem intercssanten Aufsatze des Herrn Professor Ki*-

kel, im vorigeo Hefle dieser Jahrbucher, 1st 8. 117 nachgewieseo, dass

die am Rhein gebrauchliche Verzierung des Herdes mit religidsen Ge-»

genst&nden in dem Penatendienste der Homer ikren Ursprung babe:

sine nocb augenfalllgere Brinaerung an diese Hausgotter gewahrt

eine in den Ardennengegenden des Grosshcrzogtbums Luxemburg be-

stehende Sitte. Die auf dem Herde au beiden Seiten des Feuers ste-

beodeo eiseroen Gestelle — Brandrutben — namlich tragen in wohlha-

beodern Hausera, an ihren dem Iaoern der Ktiche zugekehrten Enden,

je eine menschlicbe Figur aus Messing, 1—1VV boch, mit nackten

Oberleib und nach unten in Blatterwerk ausiaufead. Hier 1st also

nicht nur die religiose Weibe des Herdes geblieben, sondern audi die

Zweizaht und sum Theil die Bildung der Herdgotter; dass eine die*

ser Figuren weiblich ist , kann ihrer Abstammung von den Penaten

keinen Eiotrag thun ; denn obglcich derartige Gottbeiten — Peuaiea,

Laren, Compiialen u. dgl. — gewoholich nannlfcb erscbeiaen, so wi-
res sie doch z. B. bei den Etruskern weiblicb. Servius ad Virg. Aen,

II 8B5. Tusci Penates Cererem, Palem et Fortuoam dicunt. In Be-

zug auf die Ableltung des Wortes »Tagger« oder aZaggem von »sacer«

bemerke icb, dass ebeodaselbst der warine Scbrank hiater dem Herde,

abnlich »Taak« beisst j ebeuso aber beisst auch der innere Bolzen des

Bugeleisens, der zu dessen Rrwarmuog gluhend gemacbt wtrd : daber

scbeint mir in dem Worte aTaaka eber derBegriff derWarme, als der

der Hetligkeit zu liegen. Sen ck ler.

Bonn. mit sent /ullljont un* *u*ec (3d)if). Zu den Darstellun-

gen dieser Art, welche Heft IX. 8. 104. 109. angefuart sind, fiige man
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jetol aua PaitQfka'a Brief to der Arch. Zeltg. 1947, S. 144. aus einem
neueotdeckten poropejanischen Hause »Iais roit Mondsichel am Kopfe
grfltigelt, ein Full horn in der Ltnkeo, Sistrum in der Recaien, eio
Kuder vor sich.« Da nur ein Ruder, kein Steuerruder angegeben,
milbio wokl aicht streoge an elne Isis - Fortuna eu denken 1st, so
glaube ich das Ruder auf das Scaiff der lals beaieheo su mu**en. Da-
Dei fallt mir ein, ob nicnt die zwei schwebendan Frauen de*selben
Hauses (ebenda*. S. 141), von denen die cine das Vorderlbeil einea
Scbiffes, die andere ein Fullhorn rragt, — welche nacb Herrn Panofka
das Bild eines Brautigams eiurahmeu— ebenfalls Isis zu benennen seyo
mochten. Aucb su brautlichen Scenes passt Isis sebr gut. In dem
bekannten Gebete bei Apuleius Metaro. XI, 1. wird sie angerufen als:

»Caelestis Venus, quae primis rerum exordiis sexuum divcrsitatem ge-
nerate aroore sociasti, et aeterna sobole humano genere prnpagaro,
nunc circumfluo Paphi sacratio coleris.a Aucb die eph*ubekraur.te also
bacchische fc'ldtenspieleria barmooirt aebr gat su deal Aachener Relief.

L. L.

Druckfefaler. & 13 ist die Seitetzahl 31 unrichtig. S. IU
leae man Z. 81 exatantibus statt exstanticus.

Y. Chronik des Vereins.

Auch u titer den gewaltigen politischen Vcranderungen,
welche auf einige Zeit jedes Auge von den heiligen fnte-

ressen der Kunst auf die heiligeren der Frciheit und Ord-
nniig abgezogen, hat der Vorstand, seiner ubernoramenen
Pflicht eingedenk und auf die redliche Unterstutzung seiner

verchrlichon Mitglieder bauend, keinen Ansland genommen,
das begonticne Vverk nach Kraften forlzufuhren. Er hofft,

dass die Sache deutscher Kunst und Wissenschaft, die so

innig mil unserm ganzen Lebeu verwachsen ist, Sache des

ganzen Volks und Vaterlands werde. Somit hat cr auch
Fur dieses Jahr C1848) den Druck zweier Hefte bcschlos-

sen, dercn crstes hierait vorliegt. Eine reiche Fulle des

Stoffs hat ihn in den Stand gesetzl, seine Richtung nach
den beiden Seiten des Alterthums und des Miltelalters hin

zu verfolgen. Ja, diese Fulle war so liberraschend , dass

er sich gendthigt sah, einen Theil der eingesandten Arbei-

ten, nameiitlich die Erklarung der Tafel VII. und VIII.

von Herrn Laudgerichtsrath Reichensperger und anderer

schon fruher veroffentlichten Denkmaler, fur das nachste

Heft, das gleieh dera Drucke ubergeben werden soil, auf-

zusparen.
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Der Vorstand hegt zugleich das Vertrauen, dass seino
Mitglieder ihn durch fortwahrende Theilnahroe, durch
piinktliche E i n z a h I u u g , besotiders der noch
r u c k s t an d i ge n Beit rage freundlich untcrstutzen wer-
deu und macht daher darauf von Neucm aufmerksam, dass
er nach Etnpfang dieses erst en Heftes die mog-
lichst portofrcie £insendung des Jahresbei-
trags fur 1848 wunscht, damit auch cr seine uber-
uommencn Verbindlichkeiten rasch ldsen konne.

Im Bestande des Vereins sind keine erheblichen Ver-
andcrungen vor sich gcgangen. Durch den Tod ist una
der Prof, der rheinischeu Friedrich-Wilhclms-Universitat,

Dr. Delbriick als Mitglicd entrissen, einzelue andcre Mit-
glieder sind ausgetretcn, jedoch ist der Vcrlust durch den
Zutritt vieler ehrcnwcrlhen Namen ausgeglichen worden.

Der Unterzeichnetc hatte wahrend des verflossenen

Winters die Bildung einer archaologischcn Abcndgcscll-
schaft ubernoramen, welche die hiesigen Alterthumsfreunde
mit den Sludircnden der Universitat vercinigend die For-
derung unscrer Zweckc durch Vortrage und Vorlagc der
neu crschicnen Kunst-Litteratur zum Hauptziele sich stellte.

Dieses Ziel wurde durch eifrige Theilnahtne erreicht. Ea
wurden Vortrage von Ilerrn Prof. Welcker, Dr. Schmidt,
Dr. Liliencron, Prof. Kinkel, Ocerbeck und dem Unterzeich-
nelcn gchaltcn. Der Ilauptinhalt derselben ist in Gerhanfs
archaologischer Zcituug mitgethcilt. Die Ilerrn Buchhand-
ler Marcus und Henry und Cohen hatten mit zuvorkom-
mender Gutc die Benulzung der neu crschienenen Wcrko
uber altc und neuere Kunslgeschichte gestattet. Die Fort-
setzung dieser Abcndgcscllschaft wird sobald statt fmden,
als die Zcitumstandc die nothige Sammlung und Ruhe des
Geisles tins und unsern Freundeu wieder zugcfuhrt haben
werden.

Wir hegen die zuversichtliche Erwartung, dass aus
eiuera einigen, freicn und grosscn Deutschlaude der Sinn
fur Kunst und Bildung jeglicher Art neu belebt und ge-
starkt hervorgehen wcrde.

Bonn, am 3. Mai 1848.

1m Namen des Vorstandes
I)r. fci. lierach.

Das VerzeichHtts der lUitylieder und Geschenke erfolgt im
nachsten Hefte.
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I. Chorogfraphie und Gtcschichte.

1« 5>as ftotntfrljf Caftmin bti IDoljlljftm im ©roffljfrjflgtljura

Cujrrtnburg.

Es ist in diesen Jahrbtichern zuweilen vorgekommen,

dass ein Berichterstatter fiber neue entdeckte ROmische Bau-

reste in allgemeinen Ausdriicken audi der Auffindung von

Munzen Erwahnuiig that, ohne naher anzugeben, ans wel-

chcr Periode, ob aus den Zeiten der Republik oder yon

welchem Kaiser sie herruhrten. Und doch bilden Munzen

oft das einzige sichere Mittel, zu erkennen, ob eine Nieder-

lassung lange bestanden und wann sie aufgegeben worden.

Die Nacbriehten alter SchriftsteUer fiber die Romischen

Wohnplatze unserer Gegenden sind so dflrftig , dass wir in

vielen Fallen froh sein miisscn , nur deren Namen zu ken-

nen, ja haufig mttssen wir auch auf diese verzichteu, wah-

rend wir umgekehrt in dem Itinerarium Antonini und der

Peutinger'schen Karte noch eine Anzahl Namen besitzen, zu

welchen die Localitftten fehlen.

Datirte Steinsehriften , an sich schon verhaltnissmassig

nicht haufig, geben wohl den Beweis, dass zu der auf ihnen

bezeichneten Zeit ihr Fundort von den Rttmern bewohnt

war : aber sollte man selbst so glucklich sein, an einem und

demselben Orte eine, durch einen grossern Zeitraum fortlau-

fende Reihe derartiger Denkmale aufzunnden, so liesse sich

aus dem Datum des letzten derselben dennoch nieht mit Ge-

wissheit auf ein Aufgeben der Niederlassung schliessen, da

1
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gesunkener Wohlstand oder Untergang der Kunst ebensowohl

die Nichtexistenz von Steinschriften zur Folge habcn kttnnen.

Pindet man aber an einem Orte eine fortlaufende Reilic

von Miinzen, so kann man mit Gewissheit behaupten, dass

die der Zeit nach letzte hochstens um wenige Jahre dem

Ende Romtscher Berrscnaft auf diesem Pnnkte vorausgehe.

Ich weiss sehr wohl, dass die oben geriigte Unterlas-

sung in den meisten Fallen daher rtihrt, dass der Berichter-

statter nicht selbst die aufgefundenen Miinzen gesehen hat;

haufig aber mag die Scbeu, eine unrichtige Angabe zu ma-

chen, den minder Bewanderten abhalten, das zu verdffentli-

chen, was er auf einer Miinze zu lesen glauat. Poch non

omnia possumus omnes, und Jeder ist gewiss dem Verfasser

der Ardennea-Geschicbten dankbar fur den guten Willeu,

nut welchem er die Muuze eines venneintliclieu Caeruleus

Caesar beschreibt; nur hatte freilkh der Erklttrungsversuch

der abgektirzten Titel p. m. tr. p. cos. wegbleiben sollea.

Jedenfalls ware es wunschenswerth, dass sfch jefcr AVer.,

thumsfreund die so leichte Fertigkeit tneignete, wtnigsteQs

Romische Kupfermiinzen rich tig zu lesen: dann wtirdeu lang-

wierige Debatten, wie sie vor einigen Jabreu tibe* die im

Grabraal zu Weiden gefundene, unbedeutende Erzraiiuze des

Tetricus, in der Colnischen Zeitung gefuhrt wordeu, aufhti-

ren, und mauches noch Dunkle in der alteaten Gescliichte

unseres Rheinlaudes aufgeklart werden.

Eine ausfUhrlichere Abhandlung unseres Vorstandsinit-

gliedea Licentiat Kraftt wird dies naher darlegen. , mir sei

es far jetzt vergtiunt , an einem Reispiele zu zeigen , wei-

chen Nutzen man fttr die Reunlniss der Geschfchte eines

Ortes aus den dort gefundenen Mtinzen zu when vermag,

Im alten Gebiete der Treveri, elwa fwei JWeiteu

tistlich von Luxemburg, und dicbt bei dem Darfe Dahlheijn,

ist em weites FeW , vom Landvolke „am Petzel" oder „ier

Petzei* (Putz - Brunnen
,
Quelle) genannt , mit ROmischen
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Trummern alier Art beflecfct. Ocbtyife, few Vmrme sk*

noch erkennen lassea, Gussmauern, StU<*e voa Sfculea,

Estrichfussboden, Badeanlagen umgeheu cine sorgQtitig mit

grossea Steiaea eingefasste Quell*;, uad, W«t umher ist das

Feld mit eincr zahlloaea Menge von Ziegelstucken , Scher-

bcn voa Glas, terra sigillata una" aaderer Tbpferarbeit

bedeckt.

Diese Trummer bictea dieselbeu augenscheinlicbeu Zei.

chen einer mit fast unmeascblicher Wain vollfiihrtea fce*v

stoning, wie sie auch bei aadera Romischen Castrea unserer

Gegeadea wahrgenommen werdea, mid 4ie b/esonders geuau

von Hoffmann — fiber die ^erstorang der Romerstadte an

dem Rbeine zwiscbea Laha und Wied etc. Neawiad 1823. ttt

in Bezug auf die Nachgrabungea ion Caatrum Vtetovia fcei

Neuwied, beschrieben siu4* Alles aur irgend Zerstorbare

ist zersclilagea. Die weaigea, voa WUtkeim — Luxemhur-

gum Romanian pag. 275. s. — angegebenea Ins^riftea, d*r

ren eine der bekanatea Faaiilie der Secaadiae* angehti*t»

sind Rruchstucke; aur die durch ihre Kleinheit geschiitateu

Gegeastaade, kleine Bronzesacbea
, Muazen*), entgingea

der allgemeiaea Vernichtuag. Letztere warden dafti* aber

auch in solchcr Auzahl gefunden , wie an fceinew aadera,

mir bekaaatea Orte.

Alles dies deutet auf eiac aasehnliche Roraisehe Nfe-

derlassaag, derea Naaie jedocb, obgleich sie aa der grosses

Herrstrasse voa Met* aacb Trier lag, durch eiae aagliickli-

*) Selbst die einzige dort gefundene Munze von aussergewohnli-

cher Grdsse, die ich gesehen, ein Medallion in Bronze von Tra-

ianus Decius, in der Sammlung metoes Vaters, hat die Wutfc

der Barbaren , die sich besonders gegen religiose Gegenstande

gerichte* zu haben scheint, erapftinden : die GOUerfigor der Biick-

setto ist durclt uuzftbli^e Uiebe om4 e^n^n^ #eliarfeii Isstrm&enf

Out b|» zpr pofce^UchJ^t vertti^m^
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che Lucke im Itinerarium Antonini fiir uns verloren ist In

der Nomenclator der Strasse von Sirmium in Pannonien

nach Trier sind namlich die letzten Stationen so angegeben:

Divodurum.

* * XII M.P.

Treviros XVI —
Die Summe dieser Entfemungen ist zu gering, wie un-

ter Andern schon Hetzrodt — Nachrichten fiber die alien

Trierer p. 116. — beraerkt hat, und zwar urn zehn Leugen;

doch ist die von ihm angeftihrte Variante der Ausgabe von

CkHstoph Longolius — Paris 1512. —

:

Treviros XXVI
unrichtig, vielmehr muss die erstere Entfernung urn X er-

h&ht werden cf. Steininger , Geschichte der Trierer p.

150 —. Dann trim die Station , deren Name leider ausge-

fallen ist, anf die Ruinen bei Dahlheim, wahrend 12 Leugen

von Metz und 26 von Trier keine Spuren einer alten Mansio

zu finden sind.

Hetzrodt 1. c. giebt, nach den Verfassem der Ge-

schichte von Met* —- histoire de Metz, par des religietnc

BeneMictins , Metz 1769. t I. pag. 185. — eine detaillirte

Beschreibung dieser, noch jetzt zum grossten Theil erhalte-

nen und benutzten, Romerstrasse , in welcher es heisst, dass

am Petzel, zufolge einer Tradition, eine Stadt gestanden

habe, welche Wiltheim Eptiacum nenne. Diese Anftihrung

der sonst so fleissigen Benedictiner ist falsch : Eptianim ist

nach Wiltheim das Dorf Itzig, unweit Luxemburg, und die

von ihm aus Urkunden des 8ten und 9ten Jahrhunderts bei-

gebrachten Stellen — 1. c. pag. 85. und 88. — lassen dartt-

ber wenigstens keinen Zweifel, dass Eptiacum von Dahlheim

verschieden ist Das Castrum bei letzterm Orte nennt er

nur Dahlheimiana castra. Ich werde im Folgenden, der

Kfirze wegen, dasselbe immer als „Dah]heima bezeichnen.

Munzen aus den Zeiten der Republik sind, soviel
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bekannty zu Dahlheim noch mcht gefimden worden \ die der

fruhern Kaiser kommeo auch nor vereinzelt vor, and erst

mit den Antonineu beginnt eine ununterbrochene Reihenfolge,

die mit Valentinian III. schliesst.

Die Grundung von Dahlheim durfte demnach wohl un-

ter die Regieruug Antonins oder Marc Aurel's (138-180.)

zu setzen sein, da zu dieser Zeit grossartige Wegebauten

an der Rheingranze ausgeftihrt wurden — cf. die Inschriften

bei Stehdnger 1. c. pag. 161. und 168. — Sein Unternehmen

fallt in die Zeit, wo den Romero schnell ein Theil ihrer

Gallischen Besitzungen nach dem andern entrissen wurdc,

bis der Franke Chlodwig endlich den letzten Resten ihrer

Herrschaft ein Ende machte (486).

Die Munzen Valentinian's III. (424 —455) sind zugleich

die letzten Romischen, welche aus der Trierer Mtinzstatte

hervorgegangen sind : diese scheint daher bei einer der bci-

den Zersttirungen, welche Trier unter der Regierung dieses

Raisers erlitt, ihre Thatigkeit eingestellt zu haben. Die

zweite derselben — c. 447. — , von den Hnnnen ausgehend,

betraf auch Metz, und ist daher anzunehmen , dass das mit-

ten zwischen Beiden gelegene Dahlheim ebenfalls dies Schick-

sal getheilt liabe.

Gest. reg. Franc, c. 5. Eodem tempore (d. L zur Zeit

von Merwig's Regierungsantritt) Chuni Rhenum transie-

runt, Mettis succenderunt , Treviris destruunt
,
Tungros

pervadunt, usque Aurelianis pervenientes.

Aimon, de gest. reg. Franc 1. 6. fast gleichlautend : Qua

tenpestate ettam Hunt Rhenum 4ranseuntes Metis civitatem

concremant, Treviris diripiunt
,
Tungrense devastant terri-

torium.

Aehnlich noch Adon. Viennens. archiep. chron. VL, nur

sagt er Franci statt Hunni.

Ungefahr in die Mitte zwischen diesen beiden Granz-

punkten der Geschichte Dahlheim's fallt einc Episode, liber



ttfeldfe em k«f*1ten floH gemafchtttausSeto^

fund, tfoer titr fcWf&teii^ die in ffiesem Jahrhtindert fcematnt

worsen, naivetes LltM Vfeftreitet. Es watf mrr vergtimtf,

diesen httchst wichtigen Fimd gtehau zu sftidiren, so das*

left lib Stands War, hfetorische Resultate atis tfemselben zu

Ziehen ; nni diese nun dArzulegen , 1st es erforderlich, etwas

genauer anf den Ge£enstand des Fundes cinziigehen.

Ikn Mi ri«2 ehttackte ein Dahlhehner Landmann , irt-

dem er auf seinem Gmndstiick am Petzel eine landWirth-

schaftliche AHieit vetHcbtete, dicbt unter der Brdoberflache,

una ton einem grwfeen Stelne bedeck! , are! gTosse Urnen,

Welche nit Rttmischen Kiipfermfinzen ahgefuilt waren. Ein

kleiner Theil ihres Inhalts friirde sogleich hm Dorfe zcr-

streut t d*eh gerang es memem Vater, voh diesen noch 1324

tfmainniehzubrtvigen. Die flbfigeh 22425 Stile* kaufte der

Henr de hi Fontaine , Gouverneur des Grossherzogthnms

Luxembttr£, eiikt iter eilrigsten und ausgezeichnetsten Al-

tttrthumsfreunde. Von dieser AnzaM mussten jedbch 9444

Stllck y Weirdie" die obersten Schichten gebildet hatten und

-ria-her 4urcn Oxydiruhg gttnzlith unkenntlich geworden Wa-

ito, alisgeltcniedeft wertten. S6 bliebeh 14905 Voltkommen

wohl erhaltene Mittel- und Rleinerze, sanimtlich dem Ende

des 3ten und dem Anfange des 4ten Jahrhunderts angehtirig.

Nai*mttehett#e IPabelle zeifct lhte Vertheiltthg nnter die Vet-

ffehtedenen ftMfrr imd We Ahzahl deT tettchiedenen Rtffcrse

and Variettten. "U< ^r n *
u«i> .^ro„M,hhL : Mittelerze.-'"

Reverse | Varied

«en

K I e i n e r z e.

Tacitus

PrObtttr 'J'
1 !*' /r :

*

Carious .... —
Diocletian > : : . * 15

Maxiroinian H*tcii). 29 199

— — 1

J 58

Var. stack
JO

4

'4

gitized by Googl



bet Dahlheim m

MiUelerse.

Luxemburg. ar

Kleinerze.

Varlett- Stack
j

v.,.

t«n
\ V h

Carausius . • 1 •A flA

AUectus . . • ~~ * A fl

I)nm Dfimitinn
• 1* •i

JL 1

CotistantilM Chlnrvvnaiatiiitw vniui< • 20 157 - —

-

Galer. Maxirainian • 22 142 1025 J—
Gal. Valeria . . • 1 3 5 —
Fl. Sevens . . • 9 29

Maximin Daza . • 13 49 205^^^^^
I i

8 23 686

Maxentins. . . • 14 57 3^^)^) 1

ftooiulus ... • . 1 4 - 4

Licinius pater . • 6 11 31 8 37 1669

Constant in M. . • 36 111 1105 26 306 6116

Summa • 167 921 5824 1 I sol 374 8181

Total Stttck 14305 mit 217 Reversen in 1295 Varietaten.

Eine solch bcdeutende Menge Kupfermiinze passt nicht

far eineu Privatmann, der sich gewiss Gold und Silber da-

fUr eingewechselt hfttte; zudem sind 3135 Rleinerze von

Constantin, die aus der benachbarten ' Munzstatte von Trier

herrtihren *), so vollkommen erhalten , dass man sieht , sie

*) Sie fOhreri im Abschnitte die Bezeichnungen:

I.TR. A.TR. P.TB. d.h. prima Treverensis (scil. ofllclna).

II.TR. B.TR. S.TR.

tit

i

Lugdunum 1438.

Arelate 519.

Londininm 2026.

Camulodunurn 1.

Aqulleia 279.

ftema 430.

270.

Thessalonica 3.

Nicomedia 67.

Cystous

Antiochia

Alexandria

Carthago

11546.

2.

100.

31.
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sind nie in Umlauf gewesen. Wir haben es also mit einer

offentlicben, wahrscbeinlich militarischen, Kasse zu than, die

vergraben und sp&ter nicht wieder aufgefunden worden ist.

Diess lasst sich nur aus einem besoudern Unfalle erklftren,

bei dem entweder sammtliche Kassenbeamte das Leben ver-

lorcn, oder durch deu die aassere Gestalt des Orfes so ver-

andert wurde, dass es nicht gelang, den Schatz wieder auf-

zunnden. Ein solcher Unfall konute wiedemm nur eine

feindliche Eroberung oder, was zu jener Zeit dassclbe war,

Zerstorung von Dahlheim sein. Wirklich ist ein grosser

Theil der noch stehenden Baureste aus zusammenhangenden

StUcken alterer Mauern, aus Saulencapit&lern und andern

Tiiimmern aufgefiihrt, welche offenbar beweisen, dass eine

Zerstorung und Wiederaufbau stattgefunden hat

Die Zeit dieser Ereignisse bestimmt die jflngste Munze
obigen Fundes, von Constantin, Kleinerz,

R. recuperator urb. suae die stehende GOttin Roma
uberreicht dem sitzenden Kaiser eine kleine Victoria.

Umschrift und Typus der Rilckseite beziehen sich auf

die Eroberung Rom's durch Constantin, nach der Besiegung

des Maxentius, im October 312.

MUnzen der Caesaren Crispus, Constantin iunior und

Licinius iun., welche im Jahre 317 mit dieser Wurde beklei-

det wurden, enthielt die Dahlheimer Kasse nicht; ihre Ver-

grabung, also auch die ZersWrung von Dahlheim, fand dem-

nach zwischen 312 und 317 statt

Der erstc Btirgerkrieg zwischen Constantin und Lici-

nius, der iu diese Zeit ftllt, beiDhrte unsere Gegenden nicht;

folglich muss Dahlheim durch einen fiinfall der Barbaren

heimgesucht worden sein.

Die einzige historische Nachricht liber einen solchen

Einfall in dem angegebenen Zeitraum , welche ich aufzufin-

den vermogte, ist enthaiten in der Lobrede eines Ungenann-

ten auf Constantin, Panegyr. vet. VI. Nachdem dieser den
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Sieg flber Maxentius und die Freude dcr vom Tyrannen bc-

freiten Romer geschildert, preist er den militariscben Geist

Constants und seiner Heere, der es ihnen moglich raachte,

sich yon den lockenden Vergnttgungen der Hauptstadt so baW

loszureissen

:

„Dennu
, fahrt er fort, „Du hast nicht, Ton Kampfen

„milde, von Siegen gesattigt (wie es eigentlkh in der mensch-

„lichen Natnr liegt) , Dich thatenloser Rahe ergeben ; der-

„selbe Marsch, der Dich in Dein Gallien zuruckbrachte, fahrte

,J)ich gleich an Germanien's unterste Granze : Wahrlich Du

„braachtest viel Zeit, bei so geringer Entfernung , nach

„einem jahrigen Feldzuge den Kriegsschauplatz in eiuem Nu

„votn Tiber an den Rhein zu verlegen! —
„Der Barbaren wankelmiithiges und meineidiges Volk

„hatte die Trcue gebrochen : es wurde Dir gemeldet , dass

„sie, auf ihre Starke und Kuhnheit vertrauend, Anfuhrer far

„einen Einfall erwahlt , dass sic bcreits am Rheine standen.

„Augenblicklich want Du ihnen gegeuiiber, and schrecktest

„sie durch Deine blosse Gegenwart, dass sie den Uebergang

„nicht wagten. Doch dadurch war Deinen Wtinschen nicht

„GenUge geschehen, dass die Verhiuderung ihres Einbruchs

„Dir die Gelegenheit zu siegen nabm; schnell fasstest Du

„einen andern Plan : Du zogest ab
,
vorspiegelnd, Du habest

„Nachricht von dringenderer Gefahr an der obern Granze

„erhalten. So botest Du den thorichten, leicot zu tauscheo-

„den Halbwilden Gelegenheit, in unser Land zu kommen,

„wo Du im Hinterhalt Fuhrer wnruckgelassen , sie unverse-

„hens zu uberfallen. Sie kamen und Dein Rathschluss wurde

flVom GlUck gekrOnt Da bedecktest Du des Rheines gauzes

,Bett mit Schiffen, setztest ttber und verwiistetest ihr Land

„U. 8. W.tt

Hiemach schien freilich ein eigentlicher Einfall, der

sich weiter diesseits des Rheines verbreitet hatte, nicht statt-

gefunden an haben. Doch wenn man bedenkt, dass die Br-
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zahlunfc Von dneta Lbbredncr herruhrt, der ft Gegenwart

des Kaisers spricht, «o wird matt slch nicht so sehr an den

Buchstaben bind en.

Constants war im Frthjahr &16 in Mailand , wo die

feierliche Vermahlung seiner Schwester Constantia mit Lici-

nins rot sicfa ging — cf. JZosim. fl. 17 -u-? hier ettuelt er

Nachritlit von dew Arohendtn Einbroehe tfer Franken, und

mm sofl et nOch rechtfcettig am Nfeferrtfefci antfelangt sein,

urn dense&en zu verhindern. Die direct geogifeenfsche Ent-

femnng von Mailand Oath Coin betragt elwa 5 l
/i° (odter 1°

= f5 l

/2 R*A. Meilen) 415V* Rom. ML Naeh Vegetios L 9.

marschlrten Romiscne Heere im GeschwindschriU in 5 Sow.

merstunden, etwa 6 1

/* ttnserer Stunden, 24 Meilen. Wollteu

wir min die grosser* Entfernong aof den Strassen uube-

rtcksienkift lassen, ftad selbst annenoren , Constantin's Hefcr

*ei im Stande geWesen — Was gewiss went denfcbar 1st —
f&glteh wahrend 0% Sfonden in dieser Weise da narschi-

ren, also 36 Ml. zurockznlegea , so ware er erst ant 12ten

Tage in Coin eingetrofcen. Rectmet nail breraa - wieder

ebenso unwahrscheinlioh nor 6 Ta£e Ifiir den Bilboten
^

der die Nachricht nach Mailand ttberbrachte, so hatten wir

efee Frist von 18 Tagtn, wahrend welther die Franken an-

tnatig ant aem reenren ivneintuer gestanoen Jiaoea soiiten.

Wie stunmt dies mit der sonst so gefarehteten Schnelligkeit

der Einbruche Germattischer Volkerf Sie, die eben die Ab-

wesenheit des Kaisers mit seiner Hanptmacht zu einem Raub-

zuge benntzen wollten , batten tfezogert, bb or wieder

schlagfertig da war?

Nur am die fabelhafte Oeschwindigkeit Von Constantiu's

Marsch reeht hervofWibeHftn, Must der Rcdne* ale Bmrbaren

nicht einmal Zeit finden, den Rhein zu uberschreiten ; me

haben ihn abet allcrdings uberschritten , sie sind bis ober-

halb Trier vorgedrungeft , das beweist die Zerstorung Ton

Dablheiin , die vergrabene Kriegskasse. Erst alB sie von



bei Dahlheim im Grossherzogthum Luxemburg. 11

Constantin's Anmarsch erfuhren, brachten sie ihre Beute jen-

seits des Rheines in Sicherheit; dann mtfgen sie, durch einc

Kriegslist des Kaisers verlockt, sich nocb einmal heruber

gewagt haben und in einen Hinterhalt gefallen sein, worauf

Constantin die Geschlageneu in ibr epgenes Gebiet verfolgte.

Der ganze Peldzug war vor dem fterbst desselben

Jahres beendigt, da Constantin bereits im October und No-

vember 313 zu Trier iegisiatoriseheii Besehaftiguflge* ©bl»£,

wie die Datirungen mehrer Gesetee des Theodosiatitachen

Codex imd avch z. B. 1. 16. Cod. tint IX. 47, teweisen. •)

C61n. Bfeiickler.

*) Wer sich fur den rein mimismatischen Theil des Dahlheimer Fun-

des interessirt, findet dartiber Naheres im meinem Briefe an Herrn

de la Fontaine, in den publication* de la societe pour la re-

cherche et la conservation des monuments hlstoriques dans le

grand-tiuche de Luxembourg «** 1^*7. IfeTi bemerke, das* idt bei

Abfassung dieses Briefes, irregeleitet dtrcb das bben augefabrte

Citat bei Heterodl, und ffiUheim's Werk noch nftebt kennend,

Eptiacum ffir den von let&tenu zur Bezeichnung des Castrum's

bei Dahlheim gebrauchten Name* hielt.



2. Annates fancti fcrrfonis Colimienffa.

Seite 1.

•«« /mp/tf oaim/* tearfot/ w Aac patina cotiiunlif.

Anno dnice incarnationif millefimo rente/}mo

nonagefimo p
lmo confecrauit celestin9 papa hcn»

ricu regent in inptratore rome. XFIJ. kt. maij. fcd'a

feria pqft diem pafche.

5 Eodem anno oblit phillipp9 colon, archiepc in a-

pulia. id9 aug. cuutf qffa reudcca fimt col. et sc-

pulta. FI. kat. octobrif.

Eodem anno consccrautt bertram* metcnsis epc

altart fcl gereonis, et fci petrt, et JancU blaftj.

10 ////. ki. Septembru.

Anno dntce incarn. M. C. XC. posite funt reltqutc

/coif marlyrum in noua cripta fub allHriJci gtrco*

nts. Fill. kt. dccembnf. ' 1,t! t
r

Anno dntce tncarrj M. C. XCII. confecrauit toh's

15 archiepc treuerenjis. Brttnone archtepm colonie.

II. kt. iunij.

Eodem anno inOfect* eft albertuf leodtenfts epc

remis. Fill. kt. decembris.

Anno dtitce tncar/j. M. C. XCIIIL cofecrat9 eft //AS

20 archiepc coi. VI kt. AprHis.

Anno dnice incartj. M. C. XC. FII. obijt hcnnc9 tmpa-

tor. III. kt. octobris.

8'%'Anno dnice incarlj. M. C. XCF1II. amnio tdus

lunij . electuf est colonie otto in regem. et eolte

25 anno aquifgrant confecratus. IllI. idus tultj.

Anno dntce incarrj. M. CC. Inceperunt civef colonic



Annates sancti Gereonis Colomerises.

enfes edificare murum Jup uallum.

Anno dnice tncarlj. M. CC. I. qtunto nonas iulij

.

colonic, in templo sc'i pet. gvido prenestin* epc.

30 cardinal, et aplice fedif legatuf. fummt ponttfi-

cis auctoritate tnnocentif. confirmam( election*

regis ottonis. et facta benedictiont sup eum\

excommunicato exUncttf candeltf omnes ad-

uerfarios regis ottonis.r

35 Eodem anno idem legatuf gvido. confecrauil Si-

JHdum archiepm moguntinu. aput xanttum

pridie halendas octobris.

Sequcnti anno idem legatus gvido confecraidt

hugonem e)im leodienfem ffa §j XI. hi. mat.

40 l)Annoiacarnat dnice. M. CC. XXfll. in octl Apfo^ Fet

et Pauli. copleta e. testudo monaflery. ScV Gereonis.

2)Anno dni M Ct$L octauo die qut'rini cobuft? e sum* Colon.

Seite 3 beginnt mit Roth cine corpvtatio tritici u. s. w.

Die ungemeine Wichtigkeit der obigen im Besitze des

Herrn J. G. R. Imhoff zu Coin beAndlichen Annalen, die

schon im Domblatte v. J. und im XII. Hefte unserer Jahr-

bticher S. 154 u. f. von unserm allverehrten S. Boissere'e

mitgetheilt worden, sowohl fur die Geschichte des Rhetn-

lands im Allgemeinen, als die der cttlnischen Bauten insbeson-

dere veranlasst den Unterzeichneten, sie nach einer eigends

davon genommenen Abschrift, noch eiomal und zwar rait ra 6 g-

li chst diplomatiseher Trene zu wiederholen. Im Allgemeinen

wird sich, was alle Hauptpunkte betrifft, kein besonderes

neues Resultat , wohl aber mehrere nicht unbedeutende

Abweichungen ergeben. Wir fibergehen die Schreibung oe

und ae bei Boisserte, wo e stent und anderes ganz Un-

wichtige, wie die Auiltisungen der abgektirzten Worte.

1) Z. 40. 41. von neuer Hand. 8) Z. 4». von noch neuerer Hand.



Das Ganze bested *hne 4*e flejer^hrift W 4*
len, 22 auf de? ersten, 20 auf der zweiteu Seite,

Ueberscjir jf t» Bftissert? las sie Vm$, uuer-

klarlich wa*. ftej Schlus$ des voiflie am Rancfo yerloren

gegangenen Namens, i*i ffcbneh* um? & h. una*, vielleicht

stand urspriiugfcb m* far VetfJlngeruug des

zweiteu $t*icb$ vom M vteffwisoht ifitl daun, frgend eiu

Hieronymus als Schreiber oder Chron^^ $u yerjnylbejfc. annof

steht gan* deuttn* 4a, \

Zeile & #6ftm£r beftfflkfc fctteflicfe W 4 %Wfw™i,
dass deuteche Quellen sonst gewttl^l^ Heiijripum *dir^ben.

in inperatorem, wie faauffg in alfcea Cotofts. YrgV gcjfcrchrift

fur A.-W. 184& $m
Zeile 3. Mofawe* £exta,» 4*e, Han^ehrift ba* offenbar

scda d. h. secuuda.

Zeile 6. MotoHPle Awwfr We H^ndschrift

hat deutlich id0 d. h. idus Augusti.

Zeile 9. ^re<J Bla$U , ^fyn^chrift fancti Blafij.

Zeile 15. Qmm** Trevire^U, flie Handscbrift treue-

reqgis, wo das e mi£ der aUr^mjschen Scbreibung in den

luschriften ubereii^tunmt. VrgL meine Bemerkungeu zum

Centralnmseiun rUejnlaudiscuer Jpscbrifteu JU, 2. , wo ich

outer audera. wgefthrt ba|>e Centralm. I, $7: €fy\ ' TRE-
VERQ- U, 2£: J^ATRIBVS • TREVKR|$ • Vrgl. W, *?9: C-

1V140 • APAW • V ' ?R1MQ • TftEYPftO u. s. w.

Zeile 19. fo'weree MCXCIV, die Handscfcrift nach

der gewi>hn«cjicn a*r*uuscJieM $cbre*ung M C • X€fUI Den

fehfenden verl&scjiten Namea ha* #oi*we> rjcbtig mit 4dol-

phus ergauzt.

Jfleile 21. u. 22. sind von, BoisseUe ausgelasseu wqr-

den. Audi hie* wicder henricus, wie sum Jahre 1191.

Zeile 27. Boisserte supra vallum, die Handschrift

4euUicJi &m> super Mallum. bwerjU h.rie^ich:



Arnold *oncti Gereonis Coloniense*.

„Was mag das heissen VWm m** v^lum? • • • • Jedeu-

falls baut man keine Maner auf 4em Wall, denn das auf-

geschuttete Erdreich ist meat geeignet dit Fundamente zu

tragen. Heisst es so viel ate jenseits des Walles, weiterhin

als der Wall, daun war der Wall ein barrfkadirter Erdauf-

wurf, wie dessen in den Feldziigen Friedrichs II. als plancata

(ni fallor) erwahnt wjrfl. A^P Reinricb VU. Florenz bela-

gerte 1312, hatte dieg£$ta,{U Wfh noch Ml,e Mauern, son-

dcrn nur Plankeu, wie man in dew zu CoJUeuz befindlichen

Miniaturbild sieht" Indessen hat Bo^sserec ganz richtig

H, JUL Si ^50. vaof dem Wall" ubersetzt, Wer die noch

erhaltenen coinischen Stadtmauern bei dec Eisenbahn - JSin-

fahrt von Bona her Ijejrachtet, wird bemerken, dass diese

Mauern iu dar That auf dem Wall erbaut sind. Yon Ausscn

and vom Innern der Stadt erstrecfet sich der Wall, abschtis-

si nach Aussen , hreiter un Innern. Ebenso ist noch, jetzt

dip ajte Stad^mauer in Bonn in der Nahe des jetzigeu Thea-

ters bis zur s. g, WindmuMe, die ohne £weifel ehcinals ein

alter Wachtthurm war, auf demWalle gebaut, daher na(iir-

lich vou geringerer bauMcber Festigkeit Aber es bcdurfte

dazu mcht so Kostefieliger Fundamentirung und geringer

Dicke, als we, man tief in den Graben die Mauer sefztc und

dieselbe den ganzen Druck des innern Walles aushalten

musste. Vielkicht finden sich bei naherer Untersuchung noch

mehrere sojcher Stadtmauern auf dem Walle.

Z. 35. fidhmer schreibt : „Sie werden bemerkt haben,

dass der Tag der Weihe des Erzb. Sifrid mit der Angabe

derBraunschweiger Reimchronik nicht zusammenstimnit, auch

der Ort nicnttt Die Steele c LIJ. S. 184 (der Ausg. von

Schaller) lautet:

O'k by der sulven tyd, do

Baa de Kardinal Guido,

Den de pawes hadde gesand

Dorg dat sulve an dudesche land,

To Koine openbtr
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De forsten albedille gAr

Konig Fillppus helpere.

O'k ban he de Menzere,

De fan Worme&se bishop Lnpolde

Koren, dat be wasen solde

To Menze bishop, to wederstride

Jegen bishop Segefride,

Den he wigede 6k darnag

Uppe aante Maoricius dag,

Dat be to Menze were

Bishop an vil groter ere u. s. w.

Also zu Cttln den 22. September. Vrgl. Bohmer Re-

gesta 1847. S. 34.

Zeile 86. Boissere'e apud Xantum , die Haodschrift

aput Xanctum. Die Prapositiou wird auch in Handschrifteii

der Klassiker so geschrieben.

Zeile 40. 41. sind von neuerer Hand ; die Scbreibang

der Zahl ist durch die ubergesetzten Schluss-0 verschieden

von der frflhern. Boissere'e hat IV Octe (Octave), die Hand-

scbrift hat deutlich in Oct7 d. h. in octava, wonach H. Xfl.

S. 155. der 3. Juli zu berichtigen ist.

Zeile 41. Mit monasterium ist nicht das Kloster, son-

dern die Kirche gemeint, wie Boissere'e und Bohmer rich-

tig bemerken.

Zeile 42. von noch neuerer Hand geschrieben, hat

die Jahreszahl znm Theil in Zahlzeichen znm Theil wflrt-

lich ; denn octavo die Quirini wird wohl Niemand lesen wol-

len. Boissere'e liest: combustum est summum Coloniae, die

Handschrift hat deutlich cobust9 e sum9 Color] d. h. combu-

stus est summus Colonie, was ich jedoch nicht anders zn er-

klaren weiss, als die Hauptkirche von Ctiln, noch weniger

zn erg&nzen weiss.

Bonn, 31. Okt. 1848. L.. Lrersch.



II. Monumente.

I. mt IDakttjltotf)rk trs Ijerrn Peter intn in fioln.

Es ist bekannt, dass die Runstliebhaberei der vorneh-

men Romer seit der Sullanischen Zeit und unter der Herr-

schaft der Raiser sich besonders den geschnittenen Steinen

oder Gemmen zuwendete und diese in Sammlungen verei-

nigte, die man Daktyliotheken nannte , weil Edelsteiue mit

eingeschnittenen Bildwerken seit uralten Zeiten von Babylo-

niern, Persern, Hebraera, Aegyptern and Griechen als Sie-

gelringe oder Daktylien gebraucht wurdeu. Man verwendete

solche Steine, welche vertieft geschnitten iu der neuen Runst-

sprache Intaglio's, crhaben geschnitten aber Cameo's heissen,

nicht allein zum Schmuck der Hinge, sondern auch zur Ver-

zierung der Fibeln oder Brochen , der Armbander
,

Gtirtel,

Diademe, Waffenstiicke uud Prachtgefasse. Dass diese Werke

der Kunstbildnerei im Rleinen eines so allgemeinen Beifalls

sich erfreneten, hatte seinen Grand theils in der Rostbarkeit

und Schttnheit des Materials selbst, theils in der Zierlichkeit

und Feinheit der Arbeit, welche auf einem kleinen Raume

mit bewunderungswurdiger Ausdauer und Muhe die grtfsse*

ren Werke der Bildhauer, Erzgiesser oder Maler in verklei*

nerten zierlichen Formen nachahmte und zugleich zur Ver-

schtinerung des Hausgerathes und der Kleidung fur Manner

und Frauen wesentlich beitrug. Dazu kam noch die Leich-

tigkeit , mit der solche Kunstwerke stets in unserer Beglei-

2
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tung seyn ktfnnen, und was Cicero in der Rede fttr den

Dichter Archias von den Wissenschaflen riihmt , das lasst

sich auch anf die Gemmen anwenden. Ungeachtet der gros-

sen Vorliebe der Homer f(ir diesc kleinen Kunstwerke haben

sie die Lithoglyphik oder Steinschneidekunst doch nicht sel-

ber getrieben , soiidern iiberliessen dieses mtthsame Gesch&ft

griechischen Ktinstlern oder Daktylioglyphcn , Ringstein-

Schneider, welche sich in Rom niederliessen und hier genug

Arbeit fanden. Unter den bekannten Namen der alten Li-

thoglyphen finden sich nur einige romische, und seJbst diese

sind vielleicht nur die Namen der Besitzer, nicht der Ver-

fertiger der Gemmen, auf denen diese Namen eiugeschnitten

stehen. Nit den romischen Armeen kam die Liebhaberei fur

Gemmen und Gemmenschmuck in die Provinzen an der Do-

nau und am Rhein, und es konnte nicht fehlen, dass in den

hier aufbliihcnden Romerstadten, um den Anforderungen des

heimathlichen Luxus zu genilgcn, Steinschneider und Gem-

mcnhandler sich niederliessen. Nur unter dieser Yorausset-

zung lasst es sich erklaren , dass man z. B. auf dem Fiir-

stenberge und auf den Fluren bei dem Dorfe Rirten, wo die

Vetera Castra standen, eine so grosse Menge von ungefass-

ten geschnittenen Steinen seit Jahrhunderten gefunden hat

und nocb jetzt findet, wiewohl sparsame r, welche, wenn sie

zusammengebliebeu waren, die grtisste Daktyliothek gibildet

haben wttrden. Ringe mit Gemmen, goldene, silbeme und

eiserne, findet man gewOhnlich nur in Grabern, seltener auf

freiem Felde. Die Gemmen des Houben'schen Museums sind

nur in der Umgebung von Xanten gefundene, ebenso die,

welche Herr lngenlatk und Frau Ueberkarst, so wie einige

andere Privatpersonen daselbst besitzen. Das niederrheini-

sche Land hat tiberhaupt noch eineu ziemlichen Reichthum

an dergleichen Kunstwerken. Ich erinnere nur an die rei-

che konigliche Daktyliothek im Haag und an die antiken

Gemmen, die zerstreut im Besitz von Privatpersonen in Hoi-
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land sind, wovon uns der th&tige Altertfaiunsforscher Hr. Dr.

Janssen in Leyden ein rait getreuen Abbildungeii mid kur-

zen Nachweisungeu versehenes Verzeichniss mitgetheilft hat:

Nederlandsch-Romeinsche Daktyliothek, met VI Platen. Ley.

den, 1844. 8. nebst dem ersten Supplement met II Platen.

1846. Die Gemmcnsammluug der kuiLstliebendeii und emsig

sammelnden Frau Mertens - Sckaaffhausen zu Bonn ken-

nen wir aus dem Bonner Programm zu Winckelmann's

Geburtstage von J. 1846 , worin dreizehn ausgewahlte

Gemmen jener Daktyliothek abgebildet und gelehrt erlau-

tert sind. Auch der vor einigen Jahren in Berlin ver-

storbene Obrist- Lieutenant Schmidt, Mitglied des Vereins,

hatle wahrend seines Aufenthalts in dem Nosel- uiid Rhein-

lande eine schone Daktyliothek gesammell, die wahrschein-

lich in den Besitz seiues Bruders gekommen ist Die Gem-

men in dem Domschatz zu Aachen sind, so viel ica weiss,

noch nkht bekannt gemacht*). Die 226 Gemmen, mitdenen

der Sarg der h. drei Ronige im Dom zu Koln geschratickt

ist, kennen wir aus der im J. 1781 zu Bonn in der kurfurst-

lichen Hofbuchdruckerei herausgegebenen Beschreibung. Die

beigeftigten Kupfertafeln sind aher sckleckt und machen es

wilnschenswerth, dass ein gemmenkundiger Alterthumsforscher

diesen Schatz aufs Neue untersucht und in richtigen Abbil-

dungen bekannt macht. Auch in aadern Kitchen Kola's mtt-

gen sich noch Gemmen ate Schmuck heiliger Gefasse befin-

den. Der Kaufmann Herr Peter Leven zu Koln , der seine

KunstHebe nicht allein dem grossartigsten Baiiwerk des Mit-

telalters, dem Dome, sondern auch dem klassLschen Alter-

thume und dessen zierlichsten Kunsteszeugnissen zuwendet,

besitzt eine schone Sammlung geschnittener Steine, die theils

im Rheinlande gefunden, theils in Ralieu angekauft sind.

*) Vrgl. Jahrb. d. V. v. A.-F. H. II. S. 67. Tall V, 1. H. IV.

Tat IV, 1. IV. S. 181. HU VHI. S. 14*. h. lh
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Da nun die Leven'sche Daktyliothek, bisher nur von

wenigen Kunstfreunden und Kenneru gesehen, in einem wei-

tern Kreise bekannt zu werden verdient, so bedarf ea wohl

keiner Rechtfertigung, wenn ich in diese Blatter das Ver-

zeichniss der geschnittenen Steine in der Sammlung so nie-

derlege, wie ich es wallrend eines kurzen, aber unvergess-

lichen Aufenthalts in der anmuthigen und gastlichen Villa

meines geehrten Freundes bei Honnef mir zur Erinnerung

an heiter verlebte Stunden aufzeichnete , ohne dass ich zu

dieser Arbeit die zur Vergleichung nolhigen Hiilfsmittel be-

nutzen konnte. Daher wird eine wiederholte Besichtigung

dieser Runstsch&tze manche Berichtigung meiner Angaben

veranlassen, und in dieser Beziehung wtinsche ich, dass die-

ses Verzeichniss nur als eine Vorarbeit betrachtet werde,

die den Daktyliophilen auf den bisher wenig gekannten

Kunstschatz hinweisen und aufmerksam machen soli.

Die Gemmen No. 1—15, kleine Intaglio's in Gold ge-

fasst, bilden den Schmuck eines Bracelets, welches im Be-

sitz der Ronigin Karoline, der Gemahlin Murat's, war und

nach deren Tode in die Hande eines venetianischen Runst-

handlers kam, von dem der ehemalige Direktor des Wiener

Museums, Prof. Steinb&chel, diesen Schmuck ftlr den jetzi-

gen Besitzer kaufte.

No. 1. Grfiner Jaspis. Mannlicher Kopf. 2. Carneol.

Ein ahnlicher mit einer Stirnbinde. 3. Grfiner Jaspis. For-

tuna mit dem Fullhorn und mit dem Steuerrudcr. 4. Gelber

Jaspis. Kopf mit starkem Bart. 5. Praser. Jugendlicher Ropf.

6. 7. Topase. Mannliche Ropfe. 8. Lapis Lazuli. Ein an

einer Saule rubender Rrieger, der in der Rechten einen

Lorbeerzweig halt, mit der Linken sich auf den Schiid stiitzt,

hinter welchem zwei Speere hervorragen. 9. Carneol. Ein

Capricornus. Das Gluck bedeutende Horoscop des Raisers

Augustus. 10. Praser. Mannlicher Ropf. 11. Topas. Ju-

gendlicher Ropf. 12. Gruner Jaspis. Mannlicher Ropf. 13.
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Topas. Aehnliche Vorstellung. 14. Chrysopras. Jugendlicher

Kopf, feine Graviire. 15. Chalcedon. Pallas (Minerva victrix)

stehend, halt auf der Rechten eiue Victoria, mit der Linken

den Speer und den auf die Erde gestiitzten Schild. Gorlaei

dactyl. I, n. 136. II, n. 15.

No. 16—24 sitid meisteiis Onyx- Cameo's, zu einem

goldenen Bracelet gefasst. 16. Ein schttner Frauenkopf mit

griechischem Profil, geziert mit einer Stirnbinde and einem

Haarnetz , wie es C. A. Bdttiger in der Sabina I S. 143.

beschreibt. 17. Kopf des Jupiter Amnion. 18. Apollo mit

der Lyra sitzt vor einem Lorbeerbaum. 19. Ein bartiger

Christuskopf, schone byzantinische Arbeit. 20. Blaugrauer

Onyx, l'A Z. hoch, 1 Z. breit Kopf eines Philosopher*. 21.

Brustbild der Pallas mit Helm und Panzer. 22. Ein Sieger

stent, einen Palmzweig haltend, auf einem mit zwei Rossen

bespannten Wagen. 23. Sapphir. Ein Madonnenkopf mit dem

Heiligenscbein, byzantinische Arbeit. 27. Dunkelgrtluer Jas-

pis. SchOner bartiger Kopf eines Kaisers, vielleicht dcs Marc

Aurel mit dem Diadema.

No. 25-47 sind Intaglio's, grossentheils in goldene

Ringe, wenige in silberne gefasst. Die Fassung einiger

Gemmen ist antik. 25. Carneol Vulcan schmiedet sitzend

einen Helm; hinter ihm stent Amor, neben ihm Venus und

Mercur mit Petasus und Flugolschuhen bekleidet, dabei sitzt

Jupiter. 26. Carneol. Weiblicher Kopf mit Diadem. 27.

Amethyst Geflugelte Victoria, einen Krauz haltend. 28.

Achat - Onyx mit brauner Oberiache. Ein fressendes Pferd,

das den rechten Vorderfuss nach dem Unterleibe hin in die

Htthe gezogen hat ; sehr alte, vielleicht etruskische Graviire.

29- Dunkler Carneol in Gold mit schwarzer und grtiner

Emaille gefasst in Bezug auf die* Wappenfarben der herzog-

lich-sachsischen Ernestinischen Familie, aus welcher der

Ring herstammen soil. Ein Centaur, der ein Kind auf seinen

Armen halt 30. Chrysopras in antiker Goldfassung. Op-
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ferscene: ein Printer, mit einem Mantel bekletdet, halt eine

Patera zur Libatiod; vor ihm steht ein Gefass mit einem

Lorbeerzweige (ramus lustralis) , der als Weihwasserwedel

bei Reinigungen und Siihnen gebraucht uurde. S. Botdger's

Ideen zur Kunstmythologie I. S. 124 fg. 31. Roth und Mail

gesprenkelter Jaspis. Abundantia oder Fortuna mit dem Pall-

horn h&lt in der Rechten eine Schaale , unter welcher die

Buehstaben /(DUO stelien. 32. Achat -Onyx, ueuere Arbeit.

Ein gezaamter Pferdekopf. 38. In Gold gefasster Amethyst.

Jupiter; zur Seite einige rakenntliche griechische Buehsta-

ben. 34. Carueol in Silber gefasst. Ein nackter Mann, hi

jeder Hand cinen Pinienzapfen oder herzftrmigen Gtgenstand

haltend; ueuere Arbeit. 35. Sehwarzcr Jaspis. Abraxas-

Gemme. Auf der uitern Seite sieben Sterne, anf der obern

eine Figur mit drei Gesichtern und sechs ausgestreckten Ar-

men, welche Fackeln halten, ihr zur Rechten erhebt sieh

der agyptische Chnuphi oder die Agathodamonschlangc, auf

der linken Seite steht der kleine Harpokrates mit dem Full-

horn, den Zeigt finger der Rechten an den Mtmd haltend,

wie er auf Bildwerken dafgestellt wird. 36. Carneol. Drei

nackte Kriefer eu Ross hanen auf zwei zu Boden liejrende

Feinde ein. 37. Bluirother Jaspis. Brustbild der Pallas, de-

ren Helm aus zwei Sokrates- oder Silennsmasken zusam-

mengesetZt ist; eine dritte bildet den Brustharnisch und etne

vierte ist unten angebracht. 38. Carueol. Opferscenc an

einer Henne, einem Floteriblaser gegeniiber legt ein Kuabe,

der einen Thyrsus mit langen Bandern tragt, Frilchie auf

den Altar, hiftter welchem eine Sairie hervorragt. 39. Car.

neol. Ein Athlet, neben einem Salbgefass stehend, reibt den

liuken Arm mit einer Sfrtgilis. 40. Chalcedou. Kin sehdn

gearbeiteter Kaiserkopf mit vollem Barte. 41. Chaleedon.

Bacchus, den Thyrsus haltend, sitzt auf einem Throne, zu

semen Fussen ein Panther; ein Saty risk schmiegt rich an

des Gottes reehte Sei(e, indem er dessen Arm mit der Lin-
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ken umschlungen halt. 42. Carneol in Gold gefasst. Pega-

sus. 43. Carneol. Jupiter- Serapiskopf mit dem Modius,

darunter ein Adler sitzend ; zu beiden Seiten Feldzeichen

und tiber jedem eine schwebende Victoria, die einen Krauz

halt; wie in Gorlaei dactyl. II. n. 122. — 44. Carneol mit

weisser Oberflache. Mannlicher Kopf mit Diadem. 45. Sehr

kleiner Carneol mit einem KOpfchen. 46. Carneol. Jopiter

sitzend, halt in der Rechten den Herrscherstab , in der Lin-

ken einen Kranz, darunter ein Scorpion. 47. Ein bei Witt-

lich in der Eifel gefundeuer goldener Ring ohne Stein. Der

goldene Ringschild hat eine pyramidale Form in drei Ab-

satzeu, die naeh den vier Seiten offen sind ; auf der oberen

Flache ist ein Panther gravirt und die Rander sind mit Blu-

men und Pinienzapfen veraiert. Ein wegen seiner unge-

wttlinlichen Form roerkwiirdiger Ring, dessen Bestimmung

dem bacchischen Cultus angehttrte.

Die folgenden Nummern sind ungefasste Gemmen, theils

Intaglio's, theils Cameo's. Eine Zierde der Sammlung ist

der Cameo No. 48. Gefleckter Carneol 1% Z. lang, 1 Z.

breft. Kopf des Demosthenes mit einem ausdrucksvollen

Gesicht, hoher, etwas geAirchter Stirne und gebogener Nase

;

die Augapfel sind mit Linien angedeutet. Prof. Urlichs be-

zweifelt aos diesem Grunde die Aechtheit dieses fflr antik

gehaltenen Ronstwerks, dessen GravOre ausgezeichnet schttn

ist 49. Ein medischer oder babylonischer Stein aus der al-

testen Kunstepoche. Ein Opferpriester , hinter welchem ein

Widder stent. 50. Carneol mit der dreizeiligen Aufschrift:

SBCVN|DAVTER|FEL1X. Secunda utere felix*). 51. Jaspis.

**) In einem Grnbe zu Lavigny bet Lausanne fand sich auf einer

Agraffe die christliche Umschrift : NASVALDVS NANSA V1VAT
DEO VTERB FEJJ3X DAN1NIL. Abgebildet ist darauf Daniel

mit zwei Lowen. Vrgl. Kunstblatt 1844. Nro. 25. Troyon in

der Zeitschrift der antiqiiarischen Gesellscbaft in Zurich H. 11T.

8. 20. Taf. m, 1. Vrgl. Jabrb. d. V. v. A.-F. H. if. S. 93.

Nro. 88. L. 17.
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Serapiskopf, zur Seite ein Stern und Halbmond, unten cin

Greif mit dcm Bade. 52. Carneol. Eine Fides pnblica , eine

Schaale haltend, wie sie auf den Typen der rtimischen Kaiser-

miinzen erscheint. 53. Nicolo. Ein Schiff, daruber die epi-

daurische Heilschlauge. 54. Breccie. Bartiger Kopf mit Dia-

dem. 55. Carneol. Hercules sitzend halt ein Rind auf den

Knieen, das einen Adler fiittert, mit der Beischrift TOMEQC,
dem Namen des Lithoglyphen oder des Besitzers. 56. Nicolo.

Ein sitzender Mann, vielleicht ein Priester, fiittert die urn

einen Baum sich windeude Orakel- oder Heilschlange. 57.

Carneol. Hercules ringt mit dcm Antaeos. 58. Achat-Onyx.

Poseidon mit dem Dreizack , halb iiber dem Wasser hervor-

ragend , dabei ein Delphin. 59. Carneol. Jagende Diana,

neben ihr ein Hund. 60. Onyx -Cameo. Pan sitzend blast

auf der Syrinx. 61. Etruskiscbes Amulet, durchltichert, mit

dem roh gravirten Bilde eines Widders. 62. Chalcedon.

Kopf des byzantinischen Kaisers Tiberius mit der Umschrift

D N TIBEBIVS P. P. AVO. 63. Gebrannter Carneol. Acht

kampfende Manner, von denen einer fallend sich auf die

Hande stUtzt. 64. Bergkrystall. Isis mit dem Fruchtmaass

auf dem Haupte ; sehr schOne Graviire. 65. Pallas mit Schild

und Speer vorwartsschreitend, zu ihren Ftissen eine Schlange,

welche auch auf andern Bildwerken die st&ndige Begleiterin

der heilendeu Gttttin (Minerva medica, salutaris) ist. Crea-

tor's Symbolik II, 477. 66. Amethyst mit weissen Streifen.

Venus Kallipygos, das Gewand haltend, in derselbcti S(el-

lung , wie die bertlhmte farnesische Statue. 67. Carneol.

Einem sitzenden Kaiser Oberreicbt knieend ein Krieger einen

abgehauenen Kopf, daneben stehen zwei Krieger. 68. Braun-

grtiner Stein. Eiu bartiger Kaiserkopf mit gezackter Krone,

wie sie die spfttern Kaiser Roms trugen. 69. Carneol. Bar-

tiger Kopf mit sclimalem Diadem, dem Homer ahnlich. 70.

Onyx- Cameo. Kopf des Sokrates. 71. Carneol. Kopf des

Kaisers Augustus, dabei der Lituus, als Zeichen seines Pon-
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tificates. 72. Carneol. Vor der sitzenden Venus steht der

gefliigelte Amor mit Helm und Speer ; schone Graviire. 73.

Smaragdprasma. Zur schlafendcn Psyche schleicht sich Amor;

ob er in der einen Hand den Bogen oder die Packel tragt,

lasse ich jetzt nnbestimmt 74. Auf einem Ruhebett oder

Lectus liegen zwei Manner, darunter ein Hausdrache , wie

C. A Btittiger in der Sabina II. S. 111. richtig bezeich-

net, nach Seneca de ira II, 31. Aspice — repentes inter

pocula sinusque innoxio lapsu dracones. 75. Carneol. Ein

fressendes Pferd. 76. Grttner Jaspis. Abundantia auf einem

Sessel sitzend, halt Fiillhorn und Schaale, wie auf der Gemme

No. 31. 77. Carneol. Schdngelockter Kopf mit Diadem.

78. Gruner Jaspis. Melpomene halt eine Maske und einen

Lorbeerkranz. 79. Nicolo. Amor als Mundschenk halt eine

Schaale, vor ihm steht ein Krater. 80. Carneol. Schon ge-

arbeiteter Kopf einer Kaiserin mit zierlicheu Netzflechten.

81. Jaspis, gelb, braun und roth gefleckt Venus mit langen

Locken, an einer S&ule stehend. 82. Achat-Onyx. Ein klei-

ner Vogel, dariiber der Buchstabe N, wahrscheinlich eine

Arbeit des berOhmten Steinschneiders Natter, der mit dem

Anfangsbuchstaben seines Namens einige seiner Arbeiten be-

zeichnet hat S. Creuzer zur Gemmenkunde. S. 141. 83. Ouyx.

Ein laufender Hund. 84. Milchweisser Chalcedon. Eine ste-

hende weibliche Figur. 85. Carneol. Ein nackter Krieger,

mit dem rechten Fusse knieend. 86. Kleiner Nicolo mit einem

weiblichen Kttpfcheu. 87. Grttner Jaspis. Ein Schiff und

dariiber ein Seebock. 88. Kleiner Chalcedon - Cameo. Ein

Doppelkopf, rechts ein weiblicher, links ein mannlicher mit

Bart. 89. Amethyst-Cameo, byzantinische Arbeit. Das Brust-

bild eines Heiligen in Panzer, wobei Schild und Schwertgriflf

noch sichtbar sind. An der rechten Seite stehen in verti-

kaler Reihe die Buchstaben ?OS, links sieht man nur JH-
vielleicht: Demetrios. 90. CarneoL Jupiter - Serapis sitzend

mit dem Fullhorn und dem Adler. 91. Topas - Cameo. Ve-
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nus, bis zwr Hiifte entblosst, halt mit beiden Handen das

Gewand. 92. Chalcedon - Cameo. Kopf einer Negerin. 93.

Gebrannter Carneol. Ein Vogel , zur Seite ein Mohnkopf

and eine Kugel. 94. Chalcedon - Cameo. Dcr Grund hell-

roth , die Figur weiss. Pallas mit Schild und Speer. 96.

Carneol. Ajax tragi den Leichuam des Achilles, dabei eine

Sflule. 96. Carneol. Bin nackter Herbs mit hiriten herab-

hilngender Chlamys , Mit einen Knabeh am Fufce fiber ein

Peuer, trie ich erkannt m haben glaube. 97. BJaugrttner

Stein. Odysseus mit der Schiffermtttze. 98. Gruner Jaspis.

Eine Ruh, welche ein Kalb sftugt. 99. Amethyst Bin schon-

gelockter mannlicher Kopf, nicht ahtik; 100. Brauuet Stein.

Weiblicher Kopf. 101. Kleiner Ony* mit ether stelienden

ffl&nnlichcn Figur. 102. Jaspis. Victoria. 103. Carneol. Bine

gefldgelte Victoria bekranzt eiri aut drier S&ule stehendes

Gotterbild. 104. Carneol. Ein Krieger, mit dem rechten

Fuss auf einen Baumstamm tretcnd , steht vo+ einer weibli-

cben Figur, vielleicht Mars und Venn's. 105. Nicolfl. Der

Pegasus. 100. Brandtopas. Kopf der Pallas, schtttfe Gra-

viire. 107. Gelbticher Chalcedon - Cameo, fcfoe Affenrtmske.

108. Achat als Ring geschnitten, mit dem Ropfe des Japi-

ter-Serapis, darunter ein Donnerkeil nftd aril R abide die Zei-

chen des Zodiakns. Wenn die Arbeit aritifc ist, w terdient

die dtirch eine Abbildung mit ErlauteruHgen beltaftnt gemacht

zu tverden. 109. Schtrarzer agyptischer Stein in Form eines

Frosches geschnitten. 110. Chalcedon. 0ehtine> Ffttuenkopf.

111. Chrysopras. Bacchus den Tlryrsus haltend *nd sttzend

auf einem aweiradrigen Wage*, der vtfh z#ei Ziegenbocken

gezogen wifd. 113. Chalcedon - Cameo, Roff der Pallas.

113. Lapis-Lazuli. drosses Medallftfh. R&pt tfelnticfc's IV.

von Frankreleh. ii4. CitnM mit eingeprkgter tiefehming

der Kreuzigung Christi, fiiif d«r Rttbkseite Jonannes der

Taufer mit dem Stabe, urn den sich eine Schlange winder,

dabei die Morten OT VERB. . CARO FACtf? E. 115.
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Bruchstuck eincr Verzierung aus Breccie, neuere Arbeit. Die

unter einem Baldachin ruhende Venus. 116. Onyx -Cameo,

neuere Arbeit Der Kopf eines bartigen Priesters. 117.

Mittelalterlicher Ring mit Emaille verziert, darauf ein Na-

nienszug in blauer Emaille. 118. Nicolo. Ein Histrio, der

eine Maske halt 119. Carneol. Aesculapius mit dem Schlan-

genstabe. 120. Carneol. Mars ktisst die Venus, daneben

steht Amor. 121. Carneol. Mars, Venus und Amor beisain-

menstehend. 122. Ein aus Amethystkiesel geschnitteaes

kopfchen mit agyptischer Physiognomie ; die Ruckseitc ist mit

Kreuzstrichen versehen; agyptische Arbeit. 123. Ein aus

Carneol geschnittener mannlicher Kopf mit Lorbeer bekranzt,

zum Auflegcn auf einen andern Stein bestimmt. 124. Ein

kleiner antiker Ring, dessen Stein zerbrochen ist, mit un-

kenntlicher Zeichftung. 125. Amulet aus einem harten Kern

geschnitteli und zum Anreihen mit Ltichern versehen. Auf

der einen Seite steht : AVRELIVS IMP. , auf der andern

:

IVLIA VXOR. 126. Abraxas-Gemme, schwarzer agyptischer

Stein. Ein Damon, dessen Haupt mit Strahlen umgeben ist,

halt in der Rechten eine Peitsche, dcm agyptischen Sinnbilde

der Macht, dariiber stehen Sterne ; auf der Riickseite steht

die Aufechrift in sechs Zeilen: MIXAHA\CGCQNr\QS-
BAPOj4\PANTHCA\BAANAQ A\NAAHA. Der Erzen-

gel Michael gehorte zu den gnostischen Aeonen. Die letzte

Halfte der Schrift scheint mit der von Bdlermann (Versuch

liber dieGemmen derAlten mit dem Abraxas-Bilde. Zweites

Stuck S. 34.) gedeuteten gkich zu seyn, Wenn man das A
der vierten Zeile als Anfangsbucbstaben liest: ablanathana-

lel
f
oder getrennt: ab lan ath, das ist hebraisch und heisst:

Vater uuser bist du. Das Zeichen 6 soil wohl ein 0 seyn.

In dem letzten Worte scheint der Name des Engels Ananael

d. h. Erhtirung Gottes zu liegen. 127. Scarabaus - Gemme.

Carneol, der Lange nach durchbohrt, urn als Amulet getragen

zu werden. Die auf dem Stein befindlichen Einschnitte deu-
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ten drei Insecten an. 128. Scarabaus-Gemme mit dem Bilde

der heiligen Schlange oder des Uraus mit der Weltkugel,

aus welcher eine Aehre als Sinnbild der Fruchtbarkeit sich

erhebt 129. Carneol. Ein Mann fahrt stehend auf einem

Wagen, der mit einem Greifen bespannt ist, und dabei steht

ein Hornblaser. 130. Carneol. Ein Athlet, der in der Rech-

ten eine Strigilis halt und den einen Fuss in die Htthe ge-

zogen hat. 131. Jaspis. Kleines Bild der Victoria. 132.

Antiker Ring. Apollo, in der Rechten die Lyra, in der

Linken einen Slab haltend. 133. Aegyptischer Stein. Drei

vereinigte Ktipfe, von denen der en face, die zur Seite im

Profil erscheinen, mit anliegenden gestreiften Mtitzen bedeckt.

Aus dem mittleren Haupte ragt ein Sperbcrkopf hervor, auf

dem Halse desselben steht ein Dreieck mit der Basis nach

oben gekehrt ; unten sieht man am Rinn des mittleren Kop-

fes den Schwanz und die Fusse des Vogels. 134. Kleiner

Amethyst mit einer stehenden Figur, deren Bedeutung un-

kenntlich ist

Indera ich durch dieses Verzeichniss der Leren'schen

Daktyliothek Freunde und Kenner dieses Kunstzweiges habe

aufmerksam machen wollen, glaube ich zum Schluss den

Wunsch noch hinzufttgen zu dttrfcn , dass recht bald ein

rettender Genius oder Agathodamon als wahrer Phosphoros

dem seines Augenlichts beraubten Besitzer erscheinen und

die verdunkelnde Wolke hinwegziehen mcge, welche dem fur

alles Schone und Erhabene in der Kunst begeisterten Mamie

die Freude an dem Beschauen seiner werthvollen Sammlung

raubt

Wesel. Prof. Dr. Fiedler*
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Diese Ueberschrift trftgt ein Aufsatz des Herrn Profes-

sor Panofka im zwbiften Hefte dieser Jahrbticher, S. 17 ff.,

welcher ein besonderes Interesse in Anspruch nimmt.

Das Monument zu Gundershofen ist wahrscheinlich dcm

Mercur als Pflcger und Aufseher der Kuaben er-

richtet. Wenigstens ftihrt zu dieser Annahme zunachst der

Umstand, dass der Gott mit einem Knaben auf dem Arme

dargestellt ist. Dieser Knabe ist aber kein Sterblicher,

sondem entweder ein Gott oder doch ein Heros. Da nun
0

kein Gtftterkind so haufig auf dem Arme des Mercur er-

scheint, als der Knabe Dionysos, denkt man auch wohl

bier zunachst an denselben. Diese AiuTassung wtirde nach

unserem DafUrhalten auch in Betreff des Fisches, welchen

der Kleine in der Rechten halt, selbst dann noch annehm-

barer sein als die beiden anderen in Vorschlag gebrachten

Erklamngen, wenn jener nur der 0«x#o; sein kttnnte. Al-

lein wer erinnerte sich nicht der nahen Beziehung, in wel-

cher Bacchus zu dem Wasser stand, einer Beziehung, die in

Mythus und in Cultus eine so bedeutende Rolle spielt; wer

wollte, wenn es sich urn die Erklarung eines Fisches bei

dem Bacchus handelt, nicht zunachst an den Delphin den-

ken, der ja als bacchisches Thier so bekannt ist (Schmidt,

Diatr. de Dithyr. p. 166 sqq.) ? Es fehlt selbst nicht ganz

an Bildwerken, auf welchen Dionysos als (Iber das Meer

dahin fahrend oder reitend dargestellt ist, vgl. Mullet's

Handb. der Archaol. §. 384, 3, E. Keill Bassoril. Lansdown,

Estr. dagli Annali d. Inst di corrisp. arch. Vol. XIII, p. 10,

TMen Erkl. Verzeicbn. der IL Preuss. Gemmens. S. 188,
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nr. 939, Denkm. der alten Kunst II, 3, Taf. XXXVI, 423,

Taf. XXXIX, 452. So kann audi ein Fisch, namenUich der

Delphin, in der Hand des Bacchus keinesweges befremden.

Der Gegenstand, wclchen das Rind auf unserem Relief in

der Linken halt, ist allecdiugs undeutlich. Doch scheint uns

kaum eine wahrscheinlichere Erklarung gefunden werden zu

kttnnen, als die, dass er eine kurzeFackel darstellen solle.

Diese wiirde aber wiederum ganz vortrefflich zu dem Dio-

nysos passen, auch zu dem im Knabenalter
,
vgl. Gerhard*

$

Ant Bildw. Taf. CCCXII, 7 , Denkm. d. a. K. II , 3 , Taf.

XXXV, 415.

Was die allerdings merkwiirdige Vase des Miinchener

Museums anbelangt, so ist zunachst genaue Constatirung des

Thatbestandes der DarsteUung nOlhig. E. Braun berichtet

im Bulletino d. Inst, di corr. arch.
, 1838, p. 10, folgender-

maassen : Nettuno (d. h. Hermes) — foggc a mano destra,

mostrando un pesol all' Erse, la quale gli corre

appresso, roentre paurosamente alfra sua compagoa s'in-

vola; und weiterhin: egli porta - soprascritto il nome il Po-

sidone, di cui non v'e rimaso che . . . 2EIJ0N. Hienach

dflrfte keinesweges an fine Verfolgung des vermeinUi-

chen Poseidon durch die Herse zu denken sein ;
ebensowenig,

als nach unserer Meinung auf der Vase bei Dubois Maison-

neuve (auch in LenormanVs und de Witte's Elite des Mon.

ceramogr. T. U, pi. 115) Hermes von Athene verfolgt
wird (so wie, nebeubei gesagt, auch in dem Vasenbilde im

Mus. Blacas, pi. XI, 2, nicht Hermes einer Sterblichen nach-

lauft, wie schon Gerhard Auserl. Gr. Vasenb. Th. ni, S. 71,

Anm. 18, bemerkt hat). Vielmehr scheint Herse dem ihr

durch den hingehaltenen Fisch ein Zeicben gebenden ©der

eine Erklftrung machenden Gotte zu folgen. Li diesem Falle

kbnnte der Fisch als Licbessymbol im Allgemeinen
gefasst werden, ohne dass es noting ware, dass der ihn

tragende Gott in einem Verhaltniss zum Wasser — welcher
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Art auck — stande, vgl Vrlicks in Heft L dies$r JahrJ)., &
69 fL Und so viel ist sicher, dass die Aanahwn torcjiaua

keine WaWheiulichkcit hat, als konnteu wir in den jflner

Hermesfigur ubergeschriebeucu Buchstabeu ein Zeugma fiir

die Existenz eines Poseidon - Hermes voraussetzep. Pa-

no/fa sagt nicht ausdriickkcb , ob seine Angahen au$ dem
Braun'schm Aufsatze entlehnt seien , oder auf Autotpsie fce-

ruben. 1st nun auch dieses der PalJ, so wtirde man njcbte-

destoweniger der Braunschen Lesart, weil sie die vollstan-

digere ist und das 2 sich spater verwischt haben fconn,te,

den Vorzug geben miissen. Aber was uothigt auch bej so

bewandten Umstanden dazu, gerade U02EMQN zu lesen,

oder, im Falle man denn so lesen will, diese Inscbrift in

jener Weise zu deuten oder geltend zu macben? Auch der

Umstand nicht, dass (was dem verehrten Berliner Arcliftolo-

gen entgangen ist) ein anderes Vasenbild bekannt i$i, auf

welchem Hermes einen Fiscli tragt, der schwerlich so ge-

deutet werden kann, dass er nicht fur dem Hermes, als Her-

mes eigen gehalten zu werden braucht. Wir meinen die zu

dem erslen Uaiifle yon. Creuzer's Schrift „Zur Archaologiett

mitgetheilte Darstellung auf der £r6acft'schen Vase, auf

welcher das von Creuzer falsch gedeutete , von Gerhard

(Auserl. Gr. Vasenb. Th. Ill, S. 65, A. 33) unerklart ge-

lassene Attribut des Hermes, wie Bergk in der Zeitschr. f.

Alterthumswiss. 1847, S. 266, rich tig erkannt hat, als Fisch

zu fassen ist. Wenn Bergk dieses Attribut des Hermes als

rathselhaft betrachtete, so lasst sich jetzt auf die von Pa-

nofka versuchte Losung dieses Rathsels verweisen, wenig-

stens in so fern, als die angefuhrte Stelle des Pausanias

(VII, 22,2) eine genugende Erklarung des Fisches als Attri-

butes vermitteln kann. Ob hier der Fisch mehr auf Posci-

donische als auf die Aphrodisiscbe (Engel, Cypros Th.

D, S. J86) Natur des phallischen Gottes zu beziehen ist,

stent sehr in Frage. Dass das bekannte Vasenbild mit dem
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in Gesellschaft von Poseidon und Herakles bei dem Fisch-

fange beschaftigten Hermes auf das „Uebertragen Posei-

donischen Charakters in die Persttnlichkeit des letztge-

nannnten Gottes" eben bestimmter hinweise, als die schon

von Miiller im Handb. der Arch. §. 380, 8, auf den Gott

des Handels bezogenen Gemmendarstellungen, bezweifeln wir.

Auch wenn das von Gerhard unter der Aufschrift „Phrixos

der Herold" herausgegebene Vasenbild den auf Widders

Rficken fiber das Meer dahineilenden Hermes darstellen soUte,

wie man gemeint hat — vgl. jedoch Gtftt. gel. Anz. 1814,

S. 95 ff. —, ware zunachst nicht sowohl an einen Meergott

Hermes, als an den Herold und Boten zu denken, der

auch fiber das Meer dahineilt, in welcher Beziehung er

bekanntlich schon in der Odysseia erwahnt und mit der (ihm

auch gcbeiligten) Move verglichen wird. — Uebrigens war

dem Hermes auch in Beziehung auf das Herold samt ein

Pisch zugeehgnet, der /Soag, vgl. Athen. VU, p. 325, b, Eu-

stath. ad Homer, p. 87, 25.

GO ttingen.

Wledrlch Wfteieler.



3. Komtfflje ^ntikafit^tn.

(Tut. I. und II.)

Als vor langerer Zeit der um die rdnrischen Ueber-

bleibsel in der Rheinprovinz eben so schr als eifriger Samm-
kr wie als grtindlicher Forseher verdientc Obristlieutenant

Schmidt auf einer amllichen Reise von Trier aus an den

Niederrhein kam, wurde ihm zwischen Neuss nnd Xanten

ein bei dem Bau einer Landstrasse (ich weiss mich nicht

mehr zu erinnern, ob naher bei dem ersteren oder letztereu

Orte) gefundenes Bronzckastchen nebst verscbiedenen Instru-

menten aus demselben Metall von den Arbeitern verkauft,

welches der Verstorbene mit Recht mir als eines der merk-

wiirdigsten Stucke seiner Sammlung riihmte. Es ist nach

seinem Tode in das K. Museum zu Berlin gekommen und

nach einer von meinem verehrten Freunde Prof. Gerhard

vermittelten Zeichnung auf der II. Tafel in der Grosse des

Originals abgebildei Leider stehen mir liber den ursprting-

lichen Zustand des Monumentes keine Notizen zu Gebote, so

dass ich nicht zu entscheiden vennag, wie viel davon er-

ganzt sein mag. Dagegen bieten die auf Taf. L wiederge-

gebenen Reste eines zweiten K&stchens, welche von Hrn. Dr.

Friedlaender aus Neapel vor einigen Jahren mitgebracht

worden und ebenfalls in das Berliner Museum gelan gt sind,

so wie der in den Antich. d'Ercolano V. p. 271. gestochene

Deckel aus Portici lehrreiche Vergleichungspunkte dar.

Alle drei Monumente gehdren zum Gerathe von Aerz-

ten und zwar zu Kastchen , worin diese einen Vorrath von

Arzneien oder Apothekergewichten bewahrt haben mtigen

und zeigen in der Verzierung der Deckel und der Grosse

3
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eine so auflallende Aehnlichkeit , dass man wohl vermuthen

darf, dass die meisten tragbaren Bebalter von Arzneien eine

ahnliche, handwerksmassig geschmiickte Form gehabt haben

mogen. Neben beiden hier zuerst bekannt gemachten Ge-

fassen befindcn sicb chirur^ische Instrumente , welche ihrer

Grossc nach nicbt dariu enthalten sein konnten, auf Tafel I.

6—10. zwei verschiedene Sonden, eine Lanzette (scalpellus),

eine Zange und ein vielleieht zuin Ausziehen von Zahnen

dienender Kranich, auf Taf. 11. 3. ein sehr modern aussehen-

der Reibsteiu, und 4. ein FutteraJ, worin die iu zwei Stuofce

gezeichnete Soude 5. gelegen baben wird. LeUtere hat durch

starkes Putzen eine fast verdacbtige, blank c Glatte erhalten.

Wozu auf Taf. I. die Slucke 2—5. dienten , lehrt der An-

blick des Schmidt scken Monumentes; 2. war der Scbieber,

der den Rand von 1. verscbloss und oben, da, wo ein rim*

des Loch bemerkt wird, aogcbracht war, und 5. lag im

Inncrn, es wird in der kleinea Schiissel eine Salbe bewajhrt,

3. und 4. andere Belial tor verschlossen haben ; denn off-

nen wir auf Taf. I. das Kaslchen, indem wir vermjttelst des

untcr 2. abgebildeten Seliiebers, bei dem Punkte q. den Deckel,

welchen der etwas erbabene Rand in eiuer Rinae fesUiftlt, zu-

rtickschieben, so erblicken wir mehrere durch ahpjucbe kleiue

Deckel wie 11. 3. und 4. bedcckte ll&ume, worin klrine Ge-

wichte, aus Bleibi&ttchen bestehend, sich befinden.

Die Zeichnung der Deckel entspricjit der Bestimmung

der Gefasse. Auf alien dreien ist ein Aesculap graffiert,

auf dem Taf. I. abgebildeten mit der einfachste* Technik*

Auf einem Unterbau, auf we^chem eine mit Binden durcb~

flochtene Guirlande gezeichnet H , crbebt sich eine pbanta^

stisch ausgestattetc Aedtcula, deren koruHhi^cUe Sanlen jen,e

nicbt eben geschuiackvolle Verzierung zeigeu, welche wir in

erhaltenen Resten der Kaiserzcit an die Stellc der einfachen

Riefelung treten sehen, und damber einen Giebel, welchen ira

Felde ein Pllanzeiioruaraent ausfiillt, von aussen zwei unvcr-



grosse Adlcr als Akroterien schmiicken (vgl.

Weicker im Rh. Mus. 1834. S. 482.), und nach

unten ein nach Art eines dorischen Frieses mit Triglyphen

versehener Balken schliesst, dessen Metopen rundc Schilder

ia der Mitte enthalten. In diesetn Gebaudc stent der Gott

der Heilkiuide in seiner gewohnlichen Tracht, dem Himation,

welches tiber die linke Schulter gcworfen wird , die rechte

Hand in die Seite gestemmt, ia der linken den ait einer

Schlange umwundenen Stab , aber in eioer Haltung , wekhe
der gtittlichen Ruhe nicht ganz entspricht nnd anf Rechnnng

des sehr mittelmassigen Kiinstiers zu setzen ist. Auch das

Haar nnd die weite Eatbltfssang des Oberleibs ent~

sich tod der kunstlerischen Ausbilduog des Askle-

piosideals. Etwas naher kommt diesem der in Neapel be-

findliche Deckel, am nachsten der auch sonst feiner gearbei-

tete aus der Saramlung Schmidts. Hier namlich erscheiut

deir Gott in einer mhigen Stellung , mit eincin reichern Hi-

mation, einfacheren Saudalea versehen, aach stinunt sein von

einem vollen etwas aufrcchten, Haar und Bart umwalltes

Gesicht in der Form der Stirn und dem Ausdrack der fibri-

geti Ztige mehr nit den beruhmteren Bildern uberein. Den

Stab, urn welchcn sich seine Schlange in engerea Kreisen

schlingt, leise mit der Linken haltend steht Aescnlap aa£

einer auf den Seiten einwarts gekrununten Basis, welche mit

cineni StierschHdel zwischen Blum enRewinden geschmiickt

ist, und hat neben sich einen Kandelaber Ton zierlicher Form,

anf wrichem eiae hone Flamme brenal. Die Basis desselben

rant anf drei gewundenen Fiisscn und hat mit dem Knauf

diesefte Form ; der Schaft ist Fon massiger Hi)he und in

der Mitte von einem Ringe eingefasst Wie mehrere audere,

reicJrt es nur bis zur Halfte der Figur ). Dadurch werden

*) Ueber die Kandelaber in den Tempeln and ihr Verhaltnlss zu

den Altaren, vgl. Viscomti, Mim. P. CL IV. 1., YU. 8flf.
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wir schon in den Stand gesetzt werden, anf das Innere eines

Tempels zu schliessen, wenn auch dicser nicht dargestellt

wire. Nun aber erblicken wir eine zierliche Aedicula, die

sich auf einem rait vier Stufen versehenen, ubrigens nicht

sehr geschmackvoll gescnmuckten Unterbau erhebt, und de-

ren Giebel von zwei korintbischen Saulen getragen wird.

Diese werden von Epheugewinden in mehreren Abtheilungcn

umwunden, eine sehr seltene Form des Saulenschmucks , die

von baulichen Resten nur die mit Akanthusblattern geschmiick-

ten Saulen in der Kirche S. Prassede zu Rom zeigen. In

den Rapitellen bemerkt man zwei ruude Scheiben (vielleicht

Sonne und Mond?), zwischcn ihnen im Innern des Tempels

eine reiche Binde. Den Fries zieren Lorbeerblatter mit dewt-

licher Beziehung auf die Gottheit Denn, so wie Apollo, hat

auch Aesculap und die tibrigen Gesundheitsgtitter den reini-

genden Lorbeer zu seinem heiligen Baume*), und deshalb

ist auch der Deckel in Neapel damit versehen. Im Giebel-

felde halten zwei Amoren ein Schild , worauf flammenartige

Ornameute, wahrscheinlich Sterne, angebracht sind. Ifcurfi-

ber bemerkt man ebenfalls zwei Adler.

Wie in der Zeichnung, so verdient nnser auf Taf. II.

abgebildetes Monument auch in der Technik den Vorzug vor

dem andern. Es sind namlich mit Silber eingelegt: 1)

die beiden Adler, 2) am Giebel die wellenfbrmigen Versie-

rungen
, 3) der Lorbeerkranz am Giebel und 4) das urn dk

Saulen gewundene Laubwerk. Ausserdem bemerkt man an

diesen und an dem Rleide des Gottes undeutliche Spuren

von rtithlicherem Met all , etwa Rupfer. Es gehftrt also mi-

ser Gefass zu den nicht gar zu haufigen toreutischen Arbei-

ten, woran in das Erz Silberstuckchen eingelassen wurden

(emblemata ?) ,
gerade so wie an dem Neapolitaner Deckel,

ferner an dem durch Martorelli's ungeheuerlichen Commen-

*) S. die Heraiwgeber der Antich. d'KrcoL a. a. 0. S. 264. not 41.

gitized by Google
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tar beruhmt gewordenen Dintenfasse (vgl. Winckelmann,

Sendschreiben yon den hercul. Entdeck. §. 4.) an dcr Stirn-

binde des Apollo Sauroktonos in der Villa Albani, den Ba-

sen verschiedener Figuren ans Hercnlanum nnd einem Gar-

telstflcke mit Jagdscenen in Fiorenz ( Winckelmann , Gesch.

d. Kunst VII. 2. 8.)- Vermuthlich hat anch wohl unser

Arzt, da er zu seiner Bestimmung bei einer am Rheine stc-

henden Legion abging, sein kttnstlich eingelegtes Raatcben

aus Italien mitgebracht.

Greifswalde. I,. Urllcfia.



4. $rl)tff»9rrftmtn$.

(T»f. III.)

Das mit B bezeichnete Ueberbleibsel ROmischen Alter-

thums, das im vorigen Jahr iu Coin, angeblich in einera

von der Hitze trocken gelegten Theile des Rheinbetts gc-

funden und von dem Museum der hiesigen Universitat an-

gekauft wurde , ist von ^so eigenthtimlicher und seltner Be-

schaffenheit, dass ich ihm nur das unter A abgebildete znr

Seite zu stellen weiss. Es ist nicht viel weniger als einen

Rheinischen Fuss lang, vollkommen wohl erhalten und offen-

bar nicht zu eineni Gefass bestimmt gewesen, niclit bloss

weil es keiner Art von Gefassen ahnlich sieht, sondern auch

weil die der offenen Seite entgegengesetzte , die den Boden

abgeben miisstc, nicht gleich uud eben, sondern von ziem-

lich hohem Relief eingenommen ist. Diess Relief hat augen-

fallig die Bestimmung nach aussen herausgestellt zu seyn,

und es muss also das Gauze angcsetzt gewesen seyn. Hierin

nun besteht die Uebereinstimmung mit dem Monument A,

welches in dem kleinen Arsenal (der Armeria) zu Genua,

wo es htichst wahrscheinlich auch gefunden worden, aufbe-

wahrt wird und in eincr Description des beautes de Genes,

a Genes 1788 p. 35 abgebildet ist Der Verfasser sagt,

man halte es fur einzig in der Welt, und nennt es proue

und rostrum, ohne genauer zu unterscheiden. Das rostrum

war ganz eigentlich ein Schiffsschnabel, bestimmt zu fassen,

einzudringen, daher eppoXov genannt Man sieht deren sechs

an beiden Seiten der oft genug abgebildeten unachten, doch

geschickt nachgcahmten Saule des Duillius im Museum des

Capitols, geradausgehcnde Spttzen, je drei tibereinander, am
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Verzicruug hat. Die alten Rostra und die Rostra lulia auf

Mtluzen weist Rasche Lex. r. n. IV, 1 p. 1286 f. nach.

WiclHifcr zur Ermittlnng der Form sind die Munzen mit

einer auf eineni Rostrum stehenden Victoria von Nikopolis,

Alexandria und andern Stadten, besonders Rhodus p. 1300.

Eine von diesen ist abgebildet in Millins Gal. mythol.

XXXIX , Dass zum Rostrum kernes von beiden der

vorliegcnden Gcrathe dienen konutc, ist klar. Zugleich abcr

ist auch vollkommen walirscheinlich , dass sie an der Prora

kleiner Fahrzeuge auf anderc Weise gedient, als Verzierung

angesetzt ihren vordersten Theil gebildet haben. An Ab-

Diinungen von &cnineu a us aem Aifertnum smo wir nient

reich und die in den Hereulanischen Geinalden vorkoinmen-

den scheinen zum grosscn TheU mit ahnlicher Freiheit be.

handelt zu seyn wie auch Gebaude , Garten, Hafen in den

fliichtigen Waiidmalereien dieser Elassc; *) die auf Munzen

and einigcii Marmorn mochten noch weniger zureichend

seyn ; ganz dieselbe Erscheinung wie in unsern beiden Vor-

schiftsenden ist schwerlich nacliztiweisen. Indessen bietet je-

des von beiden einen Uinstand dar, der zur Bestatigung der

Annahme djent. Der Thierkopf nemlich an dem fruiter be-

kannten kit nicht nach der Natur , sondern nit Absicht so

gebildet vie er ist. Das Auge blickt wie ein menscbiiches

aufmerksam in die Weite und eriunert so an das vorsichtig

aasschauende Auge des Steuermanns, welches durch Augen

am Vordertheil der Schiffe anzudeuten alter und weit ver-

breiteter Gebrauch war. Viele Beispiele sind angeftihrt zvt

den Philostratischen Oemalden I, 19 p. 32$ ed. Jacobs, und

ant das ErzstOck in Genua passeh die Worte des Aeschylus

(Snppl. 750):

xat ngwga ngoodsv Oftfiaai (iXinovo* 6$6r.

1) Pitt d'Bttol 1, 4*. i« 14. 1*. 30. 54. AS.
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Sodann ist die Schnaiize des Thiers ganz gebildet um ail

ein recht kraftig anprallendes rostrum zu erinnern, das,

verschieden vom Kriegsgebrauch, als berechnet auf ein ge-

wbhnliches Anstossen an andere Schiffe gedacht werden kann.

Nach der Form dieses Kopfs ist das Uebrige eingerichtet,

die Linien gelind abnehroend, nicht parallel gehalten wie an

dem Gegenstiick aus Coin. Diese Verschiedenheit darf je-

doch kein Bedenken liber die gleiche Bestimmung des letz-

teren erregen ; denn sie hat ihren zureichenden Grund in dem

Gebilde, welches hier, statt des Thierkopfs, in Relief ange-

braeht werden sollte. Diesem kam der ungeschmalerte Raum

der schliessenden Flache zu gut und eine Ursache diess

ftusserste Scbiftsende zu verjungen war daher nicht gege-

ben. {Hit. dem Erz war natiirlich ein httlzerner Kern ttber-

kleidet, wodurch die am Vordertheil des Schiffes, vielleicht

nicht unmittelbar, sondern auf einer dem eigentlichen Schifis-

korper selbst auch aufgesetzten Unterlage angebrachte Spitze

die erforderliche Festigkeit erhielt.

Her auf der vorderen Flache gebildete Phallus ist

das, was die angenommene Bedeutung auch dieses andern

Stticks bewahrt. Von der bekannteren Bedeutung dieses

Symbols in den Culten des Dionysos, des Pan, des Hermes,

des Priapus ist hier abzusehn. In diesen hatte es , so wie

bei den Indiern der Lingam , tm Allgemeinen grosse Heilig-

keit wie alie Ideen und Bilder des Schtfpferischen und Be-

lebenden in der Natur. 2
) Eben so wenig hat der Phallus

8) Mifc welcbem Ernste aolche Bilder aufgefasst werden konnen,

auch obne dass man sich in Zeiten einer hochalterthitmlicaen

Kinfalt zuruckversetzt, zeigen unter andern folgende Worte von

J. QUrresy der imAthanasius S. 141 von der Klrche sagt: „Aber

andrerseits verslegt auch ihre B&hrkraft Die, und haben die Oei-

ster, nachdein sie lange auf dera abs(eigcndeu Wege hingcgan-

gen, sich wieder dem au&tetgenden zugewendet, dann beginnt

gitized by Google
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am Schiff etwas gemein mit den uiiendlich manigfaltigen

frivolen Spielcreien an Lampen , Gefassen , in Anh&ugselu,

Figiirchen aus Thon und Erz , wiewohl auch hier zuweilen

eine aberglaubische Absicht mit im Spiel seyn mochte. Son-

deru der Phallus diente auch als das al teste uud h&ufigste

Zeichen *ur Abwehr des Neides und scbadlicher Zauberei

durch das bose Auge, also zu Schutz und Erhaltung. Nach

Plutarchs ErklArung sollte der Anblick der zauberwehren-

den Fifirur (Phallus, lacherliches menscheugestaltes Bild zur

Abwehr des Neides an den Schmieden and Kunstlerwerk-

stttten bei Poll. VII, 108 und Bekker Anecd. Gr. p. 30,

auch eine Heuschrecke u. s. w.) durch das Abgeschmackte

{did tijv dxoniay) das neidische Auge abziehen und hindern

starker auf die Bedroheten einzudringen (Syrapos. V, 7, 4 )

Plinius sagt (XIX, 19) : hortoque et foco tantum contra in-

videntium effascinationes dicari videmus remedio Satyrica
sign a, indem er mit den letzten Worten vermuthlich den

Phallus zu nennen umgeht, wiewohl an einer der alten Ita-

lischen Stadtmauern statt dessen auch ein panartiger Faun

gebildet ist Im Allgemeinen schreibt ein altes Glossar

richtig mutonium, nqoflaanuviov *) und Petronitis nennt einen

ledernen PhaUus ein fascinum (138) ,
eigenUich ein *oo/*a-

ouavtov , ahnlich Horaz (Epod. 8, 18) und einige der car-

mina ithyphaJl- Auch in H&usern kommt dieses Schutzzei-

chen vor in Pompeji, *) an Aquaeducten und Amphitheatern

so iii der Klrcbe, vrie (lurch sie in ihncn, Indem sie ihr wieder

nahcn, ein reiches Sprossen und Treiben , und indem die getrie-

benen F&den in einander wachsen, bUdet sich fur die neue Ge-
burt auch eine neue Placenta und die UrnhiiHung in der sie bis

sur Reifc getragen wird."

8) Vulcan. Glossar. p. 141: muttom'um, nQopartxavtov , .iovxtog (I.

yiovxtlUot.) Muttonius, jiQOfictoxaviov. Muttonium, nQdo&t/ua.

4) Bullet, d. J. 1884 p. 86, an dem Hause eines Backers uber dem
Backofen, mit einer huchrift, die Msch gedeutet worden i*t,



bei Ttftllin (Voy. au midi de la France IV p. 209. 22*. Bei-

spiele von Grabern fiihrt Gerhard an (Annali d. Inst I p.

65) ; an einem Grabstein zu Mistra , bei Sparta , ist der

Phallus unter der Inschrift (Corp. Inscr. Gr. n. 1409), in

einem Grabe zu Eboli fand man deren Bwanzig aus gebrana-

ter Erde (Annalf IV p. SOI), von einem in Hipponium wird

Aehnlicbes geraeldet (Capialbi Memorie p. 176) Knaben

hieng man e* an einem Achselband Ober der Brust auf. Varro:

LL. Vtt, 97 : itaque pueris tnrpicnla res quaedam in coll©

suspendebatur. ZWei kleine Brzfiguren veranschanliclien

diess, eihe ehemals ToWnleyische
,

jeUst im Brittischen Mu-

seum, Uhrt eine yon fitrttfIsdier Kunst im Museum in Kasstl»

welche it. F. Hermann unter Jem Tltel: der fcnabe mil

dem Vegel eine Italfsche Bronze , Gwt 1947 , mit sehr ge-

lehrten Anmerkutigeii (insbesondre uMt die Italische Kunst)

heransgegeben hat. Da seibst die Vestalinnen dieses Schtit-

zes gegen die oculi renena maligni (Grat. Cyn. 406) nicht

entbehren moehten , so IAmi sich denken wie weit der Ge-

bratich Inn anzuwenden sich verbreitet und verzweigt hat to.

Plinins sagt (XXVIII, 7) : Fascinus, imperatorum quoque,

Hon solum infantinm custos, qui deus inter sacra Romana a

Vestal ibus colitur et currus triumphantium, sub his pendens,

defendH, medicus invidiae. Auf den Priap ist die Wirktrag

des einfachen Phallus fibergetragen worden, s
) so dass dieser

als cUStos hortorum (wie bei Martial III , 68 nicht Phallus,

sondern Priap bezeichnet ist) sich von jenem kaum unter-

Bbitiger a. a. O. S. 406, O. John Arcbaol. Beitr. S. 149. Ein

grower Phallus in Backstein ist aus der Nische iiber einem Thor-

pfeiler recbta am Eingang der Stadt weggenommen worden, jetet

in dem Cabinet der wegen Obscoenitat Terwahrten GegenstAnd«;

abgebildet in den Philosoph. Transactions 1762.

0) Diod. IV, 6 £re fk nf>6s totfi pauxatroytas rt r&y xakcoy TOtrov

xokaaiifp nttQtio<iyovitt.



grgeu die Brikexung getragen Wurde. 7
) An der Prora eines

Schiffs karin demnacfa der Phallus nicht unerwartet seyn:

iiber die am Hintertheil wie zum Schutz angesctaten Gttt-

terbilder schrieb Ruknkenius (de tutelis et insignibiis navium

Opusc 1
fr. 412.) Voa dem hohen Altcrtham jenes Aber-

glaabfas, deseen Grand daher aneh Plutarchs pfeilosophi-

sdte Brklttrunff nicht eranz eatrathselt haben nitichte.
8
) zeu-

0) Doch mdchte ich die angefuhrte Stelle des Pllnius XIX, 19 nicht

auf Prlap beztehen. Eine der rielen flfichtig Mngeworfenen fal-

schen Behauptungen Hottuj&n 1st es, dass nur durch die Kunst

der Phallus im Priap personiflcirt worden sey. Kl* Schrtft. HI

S. 406.

7) Beiapiele ton Beidea gtebt Bdttiger S. 406 f.

8) Dass die Ableltung Bdttigers a. a. O. und Aadrer »von dem

Symbol der Fruchtbarkeit und des Gedeihens" nicht die rechte

aey, ist leicht elozusehn. Auch erklart Bdttiger selbst anders in

F. A. teo«f* teberlieferungen 1,2 in einem in die Kl. Schr. ntcht

ailf^enonnieaen Attfsatz S. Hid—n*6. Hier besteht ihm der ©e-

geftwitrber in dem Lacaertichen, einem derben Spass, wessbalb tt

auch deb dens crepitus (Moktf. II > 8 pi. 1&6, mit An**,

berbeiRieht Mit Plutarch *u vennttteln ist die Aaaieht 0. Johns

Permit Sat. p. 125: ex constant! vetemm stiperstitione obscoena

maximam vim habebant ad avertendam eflascioationem , quare

tarn frequeos rerum turpicularum usus erat. Dieser Meinung ist

auch fcoscntbon Lectt t'heocr. c. 8. Das schon erwahnte men-

sobenfcestaite ZerrbUd vor deri Bctaniede- und KansUerwerkstat-

ten und die frataonnaften Masken als Oscillen, welche Bdttiger

alonreich in diesen Zusammenhang bringt, paasen dazu eben so

gut , bfesonders aber auoh das Aussbeie* in den eignen Busen

Oder Mast, vroruber Plinius XXV I II, 7 allertei mittbeilt, aieht mit

Heoflt Cototubtin hierhor^ Der dem Neid des boson Augs efttgegenge-

seffrte Phallus wtirde demnach eigehllich da//0 sejn, sieh Oder den

Gegeestnnd woraa or ist, an eoLstellen, zn beschiinpfen (wie er

in Italien, Spanien, Deufechlnnd als Scheltwort dient) und dadfcrch

mittelbar m sohtitaen indem der wittberhnfte Neid ^uriiekgehaltca
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gen die PhaUen an den sogeuannten Kyklopisehen Mauern

von Alatri und mehreren andern Stadten Italiens 9
) : nnd

auch in Griechenland sind welche gefunden worden. Ross

sah in den Triimmern der alten Stadt Thera an der Ecke

eines stattKchen Mauerrestes an eiuem Quaderstein einen

Phallus eingeritzt mit der Beischrift TOI2 O1A012, >o)

welche nichts anders bedeuten kami als dass den Freunden

dessen, der sie machte, dieser Gegenzauber zu gut kommen

mochte, und ich srlbst habe an einem grosseren Stack alter

Stadtmauer der von Homer genannten hoch und schou ge-

legnen Stadt Antheia iu Messenien bei einem kurzen abend-

lichen Bcsuch ihrer wenigen zerstreuten Ruinen dasselbe

Zeichen gefunden.

Die Furcht vor dem bosen Auge, vor dem Jettatore

hat in Unteritalien sich erhalten, so wie Geberden nnd Zei-

chen mit der Hand gegen den Augenzauber. Bei den vielen

Ueberbleibseln beidnischer Gebrauche, worunter die furHei-

lung geweihten Glieder des menschlicheu Leibes vor andern

unverkennbar sind, hat ein durch die Aeugstlichkeit und den

Argwohn der menschlichen GeraUther so sehr unterstiitzter

Aberglauben als jener nicbts Auffallendes. Nicht auffallend

also ists wenn in Neapel zum Schutz gegen die mal occhii

wenigstens nicht vor allzulanger Zeit Amulete mit Andeu-

tungen des Priapischen und in Calabrien in Gestalt von

Pballen selbst getragen wurden, n
) eher das dass die Prie-

wird. Auch Tumebu* Adv. IX, 28 schliesst sich der Erklarung

Plutarchs an, mit welcher Alexand. Aphrod., sagt er, uberein-

stimme«

9) In Chiusi war im Jahr 1843 aiif der Stadtmauer an der Strasse

ein kolossaler Phallus aufgestellt worden, der darauf nach Rom
gebracht worden ist Ein anderer ebenfalls kolossal, befoad sich

nnd befindet sich vermuthlfch noch im Garten Paolozzi daselbsC

10) Annali <L I. XIII p. 19 (wo auch p. 34 ein Phallus an einem

Grabmal bemerkt ist), Reisen auf den Griecb. Inseln I S. 64.

11) Jt. Payne Knight An account of the remains of the worship of
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sterschaft in Prankreich und den Niederlanden, besonders in

Isernia in Unteritalien die Priapischen ex voto einer andern

Bedetittmg so stark missbrauchlich in den Heiligendienst ein-

zuschwarzen gewusst hat ,2
)

Priapits lately existing at Isernia in the kingdom of Naples in

two letters, one from Sir W. Hamilton and the other from a

person residing at Isernia , to which is added a discourse on the

worship of Priapus and its connexion with the mystic theology

of the ancients Lond. 1766. 4 p. 6 s. (die Concha Veneris von

Pilgrimen und Weibern im Volk getragen p. 47.). Das Buch 1st

sehr selten da der Verfasser nachmals wegen der 18 obscoeuen

Kupfertafeln die Exemplare zu vernichten gesucht hat: die Got-

tinger Bibliothek besilzt eines.

12) Bottigers Amalthea HI 8. 411 f.

Bonn.
F. «. IVcIcker.
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(Taf. IV. V.]

Vor etwa zwei Jahren bereicherte eia glucklicher Fund

den ScKatz rOmiscfcer Anticaglien, welche m unsenn scho-

Ben Rheinlande unattassig zu Tage gefbrdert wcrden:

Schmuckgegenst&nde in Gagat geschnitten waren die Aus-

beute zweier Todtenkisten von gewOhnlichem Sandsteine, der

Form nach. mehr den etruskischen als rttmischeu Sargen

gleich.

Wenn schon uberhaupt der Gagat toshera* nut ia seii-

nen Fallen unter den hier aufgefundenen Kunsterzeugnissen

rtfmischer Vorzeit erschien, so wird der Werth des in Rede

stehenden Fundes noch gesteigert durch die Menge der aus

ihm gewonnenen Stticke und ihre theilweis bedeutende Grffsse.

Die Todtenkisten, welche sie uns bewahrten, batten, wie

gesagt, fast die Form jener aus den Necropolen des alteo

Etruriens, bei geringer Lange und Breite nehmlich eine ver-

haltnissmassig bedeutende Hohe; und schon diese Form deu-

tet auf Fremdartiges, hier Ungewohntes : sie kamen in Coin

bei den Neubauten urn St. Gereon und am Ehrenthor zu Tage.

Die erste derselben enthielt in Gagat zwei runde diinne

Stabe mit starken verzierten Kntfpfcn am' obern Ende, —
einen dritten etwas diekeren Stab mit facettiertem Knopfe,

— zwei Armringe, der eine gegliedert , der andere einfach,

den obern Theil eines Spinnrockens , — zwei Haarnadeln,

— eine kleine in der Mitte ausgebohrte Scheibe, — und eine

Menge perlenartiger Ringe, von denen zwei noch tnit GoJd-

plattchen tiberzogen sind nebst einem kleinen gebohrten

Cylinder, die letzteren wohl Theile einer Halskette. Ausser

diesen Gegenstanden enthielt die Todtenkiste nur einige
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Henkelkriige von graugelbem Thon, wie sie in roinischen

Gr&bern bier gewohnlich vorkommen.

In dem zweiten Sarge, welcher beim Ehrenthore, un-

weit des dortigen Festungsthurmes gefunden wurde, lag den

Berichten uach nebst gleichen Henkelkrugen und einigen

Scherben von Glasgefassen die Halfte eines gagatnen Cro-

talon mit erhaben darin geschniltener Medusen-Maske ; doch

ist anzunehmen, das* der Inhalt bedeutender war, und gleich

nach dem Funde zersplittert wurde: und wirklich sollen

sich noch Stitcke ahn lichen Ziergerathes bei Sammleni der

Provinz befiuden.

Die Zeichnungen Nro. 1 bis 12 der Tafel IV. werden

diebenannten Aittrthumer dem Leser veranschaulkhen ; zwei

Hauptfragen scheinen uns aber aus ihuen sich darzulegea:

Welche Bedeutung batten diese ganz schwarzen Schmuck-

zierratheu, — uud kann man von ihnen auf deren Besitzer

einen Schluss f.issen? — indem wir sie zu beantwortea

versuchen, werden wir uns veranlasst finden, auf eine ntt-

here Besclireibung der einzelnen Stticke einzugeben.

Die schwarze Faroe deutete schon in jeaen frtihen

Zeiten auf Trailer : wir sehen also in dkten dunkleu Zki-

gerathen oflenbar einen Trauerschniuck vor uns. fin muss

aber ein iiberwiegender Grund vorhanden gewesen sein, der

bewog, dem Verstorbenen selbst einen solcnen in das Grab

mitzugeben, da eiu gleteher Fatt, soviel uns iekannt ist,

wenListens fur nnsere Gegenden nur hier vorliegt. Der

Todte muss im Leben eine Pfhcht oder ein Recht gehabt

die Alten ait dem Verstorbenen nur diejenigen Sachen zu

begraben pflegten, welche entweder ihres gewohnlichen G$r

brauches wefen ihm ljeb, varen, o4er ibn eine Auszeicbnung

yorliehen, oier deasen SteHung1 bezeUbneUn: dazi*. be-

schrankten damals, wie noch jetzfe in einigen Staaten, Ge-

setze die Dauerzeit gewohnlicfoer Trauer urn Verwaadte

:
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die sogenannte Rleidertrauer konnte also bei Niemanden

Lebensgewolinheit werdeu.

Uoter den religiosen Formen des Heidenthums war es

vor Aliem der Dienst der Cybele im Verein mit Attys, wel-

cher sich durch Trauer urn den frtih dahingerafften Liebling

der Gttttin auszeichnete : wir wollen sehen, ob sich unser

Fund dieser Mythe anpassen lasst.

Die beiden diinneren Stabe 1. 2. konnten schon ihrer

Zerbrechlichkeit uod Scbwere wegen nicht zum Haarschmnck

verwendet werdeu, zu welcher Annahme ihre Gestalt auf

den ersten Blick verleiten mogte, und scheinen daher bestimmt

gewesen, in den Handen getragen zu werdeu.

Der Knopf des ersten besteht aus zusammengestellten

Fruchten des Mandelbaumes von einer schuurartigen Ver-

zierung umgranzt Zufolge einer phrygischen Mythe aber

gebar die Tochter des Flusses Sangarius , Nana, dadorch

dass sie eine Bliithe des aus dem Blute des Agdistis entstan-

denen Mandelbaumes pfliickte und in ihrem Busen rerbarg,

den Attys; diesrm war so Mandelbaum als Pinie geheiligt,

und alljahrlich bei seinem Trauerfeste, fallte man am ersten

Tage desse!ben, 21. Marz und Frtihlingsanfang, eine Pinie,

in deren Mitte sein Bild hing, und trug sie in feierltchem

Aufzuge zum Tempel der Cybele. Man bezeichnete Tag mid

symbolische Handlung durch den Spruch : arbor intrat *).

Nun ist der Knopf des zweiten Stabchens gebildet aus

einem doppelten Rhomboid, und gleicht sowohl den Sargen

als Schmuckkastehen spaterer romischen Zeit, wobei man
zugleich sehr erinnert wird an die Gestalt mancher Cista

Mystica 2
) ; er hat an den breiteren Seiten der obern Halfte

1) Creuzer Symbolik und Mythologie II. p. 88. u. 40.

8) In der Profession, welche Appulejus Lib. XI. beschrelbt, tragt

ein Priester „den mystischen Korb, welcher die Geheimnisae der

wunderthatigen Religion in seinem Innern bewahrt."
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ilber drei ausgetieften Vierecken , an den schraalem Aber

einer Muschel Pinienzapfcn. Die uutere Halfte zeigt an den

breiteren Seiten neben ausgetieftem Dreieck dreibl&Urige

Kleeblatter, an den schmaleru jedesmal awei naeii aussen hin

gekrtimmte Schlangeu oder Messer in Piaienzapfen endend.

Die Redeutsamkeit der Mandeln und Pinienzapfen ist

schon oben angefuhrt, wobei wit jedocli an ein Relief ia

Erdgeschosse des Capitolinischen Museums erinnern wollen,

auf welchem der Oberpriester der Cybele mit der linken

Hand ein Gefess trtgt, in dem sich Pinienzapfel und Man-

deln befindeu 3
). Eben so wichtig for unsere Erk 1ftrung

dtirften aber wohl die andern Embleme sein, die an diesem

Kuopfe uns begegnen, indem sowohl der drciblaitrigc Klee,

jene Friihlingspflanze in naber Beziehung mit Cybelen, der

telluritehen und Gestirn-Gtittin so wie der Gottin der untern

Welt 4
) stehen kann, als mit Attys, and Schlangc und ge-

krummtes Messer in diesen Mythen eine allbekannte Rolle

spielen. Selbst die Muschel und jeue Drei- und Vierecke

konnen nicht zufallig gewahit sein u liter den Emblemen eines

Gotterdienstes , der in den Syrischeu KiistenlRndern oft mit

3) Plainer u. Bunsen Beschr. d. Stadt Horn. III. p. 160.

\) Appulejus L. XI. giebt einen Beleg zu diesem noch welter aus-

gedebnten Styncretismtis : die Stelle lautet aus dem Munde der

Gottin, die er „Isis" nennt, Creuzer II. p. 50 aber auch als C}'-

bele erkennt, wie folgt : Ich, Allmutter Nattir, Beherrscherin der

Elemente, erstgebornes Kind der Zeit , Hochste der Gottheiten;

Konigin der Manen, Erste der Himmllschea. Ich, die in mir al-

lein die Gestalt aUer Gfttter und Gtttinnen vereloe j mit einem

Wink fiber des HimmeLs lichte Gewolbe, die heilsamen Liifte

des Meers, und der Interwelt klagliche Scbatten geblete; die

alleinige Gottheit, welcfae unter so mancherley Gestalt, so ver-

scbiedenen Brauchen , und vielerley Namen der gauze Brdkrcis

verehri. Denn mich nennen die Erstgebornen aUer Menschen,

die Phrygier, Pessinuntische Gdtter-Mutter u. s. w.

4



jenem dortigen Fisch und Meergottheifen (Derceto n. a. M.)

die Deutuag heiliger Zahlen (3+4 = 7) in Unen rLeich

aulnahm.

Der Spinnrocken 3. erkllrt sich leicht da wo die Got-

tin aelbst iha outer ihrta Aftributen fiihrte eben so das

Crotaloii , 4. dessen Taktschlag vermuthlich bei ihren heili-

gen Reigen nicht fehlen durfte

Der drilte Stab, 5. mit facettirtem knopfe konnte der

Griff Jener Geissel sein , die Jem Cybelenprieater avf dem

scbon oben angezogeaea Capitolinischen ReKef flber der liav

ken Schulter hangt : da&s er am untern Ende gebohrt ist,

verst&rkt dieee Verauthung: Annbander nod Halsschmuck

finden sich an der Figur dieses Reliefs ebenfaJU. Noch

mogteii wir auf jene Medusen - Maskc aufinerksam machen,

welche die obere Pl&che des halben Crotatoti wert.

Creuzer, Symbolik u. Myth. II. p. 82 sagt : „Der awdte

„Tag (des Festes) war der Tag der Hdttier, woraaf nan

„an einem fort blies. In Phrygien, waner dieser Dienst

„stanunt, war es das geheitigte M and shorn, in seiaer {re*

„krummten Gestalt symbolisch.u Die Beziehung aber der

Medusenmaske zum Monde, und ihre Anwendung bei diesem

nachtdunkeln Schmucke berechtigen uns, liier eine zweckan-

5) Lucian, de Dea Syria, sect. B2 bmJi Ah§. Patty'* I riiew., wo
er die Gdttin awar ,,Juno« neivet, aaft in d*r Be*€*reib<t*£ von

ihr: ^Iii der einea Hand aaH f*c em Scepfer, Hi der naritra eine

Spindel." Creuzer ttbereetnt ,yetoea Spiaarattctt*"

6) Das Crotalo* (Castageetle) stainmi nus detti Orient* nod hier

konnen wir die Hypoteete aical ii«tordr«ckea
> da** ia defti Ge-

folge der Cjbele , welches aim CareN*
,
OaryamXeft

,
•alien,

Telcaiaen, Caeiren und Daotylen beatand (sleae Fork* Ceach.

der Musik. T. I. pa*. 180) e* die Letzterea gaweaaa neia konn-

(en, welche durch den voia Crotalon t&aeadcn FingcraeMug bei

jenen Larmsymphoalaii mMwajktofl. x
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deutende Beflissenheit zu erkennen 7
). Und somit diirfte die

Annahme uns wohl erlaubt sein , dass die Personen , denen

jener Trauerschmuck mit in's Grab gegeben wurde, entwe-

der Priester der Cybele gewesen oder Eingeweihte in ihre

Mysterien : wo es denn so ganz nahe lag , sie auch nach

drm Tode mit jenen Insignien zu schuiucken, die im Leben

ihnen Symbol des Gl an bens warcn, und die, nach dem Wahne

jener Zeiten, ihnen den Eingang zu den seligen Oeftlden

noeh erleichtern mussten , zu deren stillen Freuden die Ini-

tiation sie berechtigte.

Wekher Epoche der Romerzeit aber gehoren die bier

bescbriebenen Alterthtimer an?

Keinesfalls einer firuhen : Sty I und Ausfuhrung deuten

auf die Zeiten des Verfalls, und wir mogten sie am liebsten

in das 4te Jahrhundert n. Ch. G. setzen, als der Kaiser Ju-

lian es versucbte, der roinischen Welt noch einmal den

GJanz des Heidenthums zu retten, und in momentanem Auf-

schwung sich der Gotterdienst des Orients auch uber den

schon theilweise zu dem Glauben an den eiuzigen Gott be-

kehrten Occident ergoss 8
).

Bonn.
0. Ifferteni - Bcliaaflrhausem

T) Die Oortin. welch c beim Appulejus Lib. XI. dem Lucius erscheint,

tragt uber der Stirne eine flache Runde nach Art eines Spiegeb

Oder vielmehr der Scheibe det Mondes, dartimher iwf belden Sei-

f en sich gewundene Schiangen
,

gleieh Furchen sogen , — und

^.auf ihrem Mantel glanzte der Yollmond. S. a» a. O.

8} Jul i anus Apostata in Orat V erkennt in der Cybele die Natur

und in dem Attys die Zeugungskraft des grossen Demiurgen.



6. Hfbrr Itn <$aaot.

Beilage zu dem vorstehenden Aufsatze.

Die merkwurdigeu romischeu antiken Schraucksachen,

aus Gagat bestehend, welche in dem vorstehenden Aufsatze

von einer kunstsinnigen Frau genau beschrieben und nach

ihrer Bedeutung gewurdigt sind, geben mir die angenehme

Veranlassung, einige mineralogische, technische und antiqua-

rische Bemerkungen iiber jenen Stoff beurafugen.

Unter dem Namen Gagat, franzosisch Jayet, auch Jais

oder Jai, englisch Gayet oder Jet, von den deutschen Mine-

ralogen haufig Pechkolile genannt, auch unter dem Trivial-

namen schwarzen Bernstein, begreift man gewisse minerali-

sche Kohlen, welche dasjenige rait einander gemein haben,

dass sie dicht, von einrm vollkonimen muscheligen Bruche,

sammet- oder pechschwarz (in Frankreich ist die Redensart

gebrauchlich : „noir comme Jais") und so fest und wenig

sprbde sind , dass sie sich schneiden , feilen und drechseln

lassen , ohne zu zersplittern oder leicht auszuspringen und

dann eine schtfne Politur von einem starken Fettglanze an-

Der Gagat ist eine mil Erdharz (Bitumen) sehr reich-

lich durchdrungene Braunkohle, welche im Innern noch zu-

weilen die Spuren der Holztextur zu erkennen gibt , diese

im Aeussern aber oft in der Gestalt als Stamm- oder Ast-

stilcke zeigt. Iu diesen Fallen ist seine Entstehung aus

vorweltlicben Vegetabilien selbst ftir das Auge ausser alien

Zweifel. Mancher Gagat ist indess so homogen , dass von

der vegetabilischen Textur sich daran auch nicht das Min-

deste mehr nachweisen lasst. Dieses gilt iusbesondere von



Ueber den Gaged. 53

demjenigen Gagat , welcher in dQnnen Scbichteu in den Ge-

birgsbildungen des Lias und des Grunsandes vorkttmmt, und

dieser ist es vorztiglich, welcher verarbeitet wird. Anderer

findet sich h&ufiger in den Braunkoblengebilden des tertiaren

Gehir^es : in diesem ist das Holz or efii£rp 111 e ist. besser prtial-

ten. Von letzterm durfte wenig Anwendung zu Schmuck-

sachen oder zur Drechslerarbeit gemacht werden.

In RiKrlon/i w 1 fil akftr aii4*H oino At«rAM#lij»lt4k filainL nlilr>iu x^iigiAuu VTiiu auci ouch ciuc cigciiiiiciic oiciuikuiiii.

(Sehwarzkolile), die Kannelkohle (Cannel- or Candle - coal),

welche mit dem Gagat eine grosse Aebnlichkeit bat und

haufig damit verwechselt wird, our etwas weniger intensiv

ist, auch keine so vollkommen glanzende Politur aiinimmt,

zu Vaseu, Trinkgefassen, Tabatieren, Tinteiifassern, Knopfen

u. s. w. gedreht und geschliffru. Der Chor der Kirche zu

Uchtfield in der Grafschaft Stafford ist damit dekorirt. Viele

Theile der Kirche stnd mit Platten von dieser Kohle beklei-

det, welche mit Platten von weissem Marmor abwechseln *).

In fruherer Zeit und noch gegen das Elide des vori-

gen Jahrhunderts bildete die Verarbeitung des Gagats in

Languedoc im Departement der Aude ein bedeutendes Ge-

werbe. Der Gagat, welcher hier im Gruusand-Gebirge vor-

koinmt, wird zu Halsschmuck
,
Ohrgehttngen, Rreuzen, Ro-

senkranzen, Dosen, Knopfen u. s. w. verarbeitet. Besonders

werden Gegenstande daraus gefertigt , welche zum Trauer-

schmuck dienen. Die geringe Schwere, die schone schwarze

Karbe und der vortreffliche Glanz empfiehlt den Gagat ftir

solche Arbeiten vorztiglich. Seitdem aber diese schwarzen

Schmuckgegenstande sehr aus der Mode gekommen sind, hat

jener Industrie-Zweig bedeutend verloren. Er beftudet sich

in den drei Gemeinden Sainte-Colonbe, Payrat und Bastide,

an dem kleinen Flusse Lers, wo er sich aber seit der ersten

*) Brardy Mineralogie appliquee aux arts HI. Paris 18451. 8. 374.
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franzosischen Revolutionen zum grossen Theile in die Ver-

arbeitung des Buchsbauroholzes zu Kftmmen umgewandelt

hat. Im Jahre 1786 waren in diesen drei Gemeinden noch

1200 Arbeiter mit der Verfertigung von Gagatwaaren be-

schaftiget; es wurden jahrlich 1000 Centner Gagat verar-

bitet, Man verkanfte nach Spanien allein far 180000 Livres

Waare jedes Jahr, und alaneben gingen noch bedeutende

Sendungen nach Italien und der Levante. Nach Nachrichten

aus dem Jahre 1821 soli indess der reine Ertrag der Fabri-

kation des Gagats im Aude-Departement noch 35000 Francs

betragen haben.

Die Fabrikation der Gagatwaaren besteht hicr seit un-

denklichen Zeiten , und es ware nicht unmflglich , dass die

rtimischen Anticaglien , welche die gegenwartige Notiz her-

vorgerufen haben , aiich schon in dieser Gegend gefertigt

seyn kdnnten. Wenigstens deutet das Anssehen des Mate-

rials derselben nicht auf Gagat hin , welche* aus der ter-

tiaren Braunkohlen-Formation gewonnen ist. Es wird aber

auch Gagat in Gallizien, in Asturien, hn Rloster Gtilette in

Georgien -und zu Nftrtingen in Schwaben und an einigen

andern Orten noch jetzt verarbeitet. Die grosste Meister-

schaft darin besteht gewiss in jener Gegend von Frankreich,

besonders im Poliren. Auch die mehrgedachten Anticaglien

haben, ungeachtet der langen Zeit, welche sie vergraben

waren, noch eine schOne Politur.

In dem Departement der Aude findet sich der Gagat zu

Monrjardin bei Chalabre an dem Berge Commo-Escuro, dann

in der Gemeinde Bugarach am Berge Cerbeiroti. Ganze

Stfleke davon von 15 Pfimd Gewicht sind SeltenheRen, meist

erhalt man ihn nur in kieinen kornigen Stiicken. Der Bergbau

wird sehr unregelmassig betrieben ; die sehr alten Gruben sollen

fast erschOpft seyn. Daher bezogen die Fabriken in Languedoc

schon fruher sehr bedeutende Quautit&ten unverarbeiteten Ga-

gat aus Arragonien in Spanicn. Dieses Material soil bes-
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«r aeyn, all dasjenige welches sich nodi in

wdclie frei von Schwefelkies siud, der nicht selten im Ga-

gat vorkouimt. Nachdem die Stucke im Groben in die er-

forderliche Form nut dem Messer nnd der Feile bearbeitet

iindL, verden sie gedrechaelt uud geschlufen. Im Departement

der Aude rerrlchtet man diese Arbeit auf horizontal umlau-

von Wasser geteiekentu Schletfateaten van Sand*

welche naeh ihrer Peripherie kin ranh behauen, in der

Mltte afcer eben siad, so dass man die Stiicke anf demsetken

bteivc schkifea uud poliren kann. Bei dem Scnleifen muss

der Gaga* h&ttfig in Wasser geiaucjit werden, damit er sfch

mcJfct an stark erhitae und spring*. Auch Tafeln und dflnne

ftpeiftm Kum Fourniren fur die Tiscbler werden darans ge-

sagt. Nach Mo* •) gibt man dem Gagat die Politur rait

Trifvpel oder Eisen-Safran und Oel anf Leinvrand oder Biif*

felteder, und dann mit Stejnmehl. Den letzten Glana be-

die Geffenstajide mit demselbeu Pulver oder trocken

Ballen der Hand. Ob dieses aber genau die Weise

dee Poliren s un Aude-Departement ist, weiss ick nicht, indent

ScJirifteteUer , weiche sich uber das dortige technische

anssprecbe* •*), 4ie Jortige Methode des Polirens

Der aide Name Gagat ist von G&*rg Ayricola in sei-

Werke nalara foasilium, dessen Zueignungsschrift an

Kurftiraten Mark* von ffachscu vom Ja lire 1546 d atill,

•

*) Jfes4#a HwJdi)^ der EoelaleLnktiiide. CniMgart 1868. m. 813.

**) Xaadfcnt Journal dte mines. ¥oL J. Wro. 4. «. ad ff. Oaraus

im Auszuge im Neuea bergmaonischen Journal ron K&fUtr and

ffofmtim, U> »\ 30ft f, ttnd RrarA ,
Min*r«logie applies aux

arts III. S. 378 f.
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Agricola war bekanntlich der Vater der deutschen IKDnera-

logie im Allgemeinen uach dem Wiederaufleben der Wisscn-

schaften. Er sammcltc zuerst die Nachrichten der Alien

fiber mineralogische Gegcnst&nde uiid suchte sie zu deuten,

indem er sein eigenes, for die damalige Zeit sebr amfassen-

des Wissen und seine reichen Erfahrungen dabei zu Httlfe

nahm. Nachdem dieser Schriftstellcr in dem Kapitel seines

genannten Werkes, welches im Allgemeinen vom Bitumen

(Erdharz) handelt, von den Steinkohlen gesprochen bat, die

er nicht von den Braunkohlen trennt und als ein fossiles

erdiges Bitumen ansieht , fahrt er fort*): „Wenn dasselbe

Bitumen so fest ist, dass man es poliren und schleifen kann,

wird es Gagat genannt, nach dem Flusse Gaga in Lycien,

an dossen Miindimgen es sich erzeugt, und der sich wie

Dioscorides erzahlt nieht weit von Plagiopolis ins Meer

ergiesst." Er sagt ferner •) „Den Gagat , so nennt man
wie gesagt, eine Abandenmg des Bitumens, den Gagat, z. E.

rechneten die Alten zu den Steinen ; auch die Deutschen

halten ihn fttr einen Stein. Denn sein deutscher Name Aid-

stein oder Agdstein ist aus den beiden Wolien Gagat und

Stein zusaroroengesetzt. Dass er zum verhftrteten Bitumen

gehore, ist aus der Beschreibung desselben leicht abzunch-

men. Denn er ist sebwarz, tafelartig *°*) , sebr leieht ver-

brenniich, von bitumindsem Genicbe." Die Kritik tiber die

citirten SteJlen der Alten, welcbe vom Gagat handeln, ist

im Allgemeinen beim Agricola nicht gerade sebr scharf und

Nach der Uebersetzung von G. AgricoUr's mioeralogischen Schrlf-

ten von Ernst Lekmann. niter Bd. Freiberg 1800. 8. 911.

**) A. a. O. 8. SI4.

Der Gagat kommt oft in plattenartiger Absondcrung oder in

dunnen Schichten vor.
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treffend ; aber iiachdcm, was ich hier fiber dasjenige, was

er Gagat nennt, ausgehoben habe, kann es auch nicht dein

mindesten Zweifel unterliegen, dass der Gagat des Agricola

genau mit detn Gagat der heutigen Mineralogen zusammenftllt

und dass also Agricola den Begrift dfs Namens eben so be-

stimmt festgestellt hat , wic dieses von ihm noch fir vide

aodere Mineralien-Namen
,
geschehen ist, welche eine ganz

durchgreifende Annahme bci den Neuern gefunden haben.

Fragen wir indess nach dem Ursprung des Namens

Gagat und ob dasjenige , was die Alten mit diesem Nameu

belegt haben, mit dem Gagat des Agricola, folglich mit

dem unserigen , identisch sey , so ergibt die Kritik fiir die

letzte Frage ein negatives Resultat. Was nun den Namen

betrifft, so bemft sich Agricola, wie erwahnt, auf Dioscori-

des, in welchem wir aufgezeichnet finden, dass der Gagates

an einem Orte bei der Stadt Plagiopolis, welcher Gagas, wie

der dabei ins Meer mtindende Fluss heisse, erzeugt oder ge-

funden werde *). Plintus Secundus sagt hieriiber noch

bestimmter, dass der Stein Gagat von seinem Fundorte, dem

Flusse Gagas in Lycien den Namen fuhre. Galenus ***) wie-

derholt, unter Beziehung auf Dioscorides, dieselbe AUeitung

des Namens Gagates , und fBgt nur binzu , dass er den

Fluss Gagates (sic) an der Kfiste von Lycien , nicht babe

auffinden kttnnen.

Strabo f) sagt , wo er von Mesopotamien spricht,

dass dieses Land Naphtha und den Stein Gangites, hervor-

bringe, welcher die Schlangen verjage. Da Strabo hier

von Naphtha und Gangitis zusammen redet, so dOrfie man

daraus scbon schliessen, dass sein Gangitis mit dem Gagates

des Plinius und Anderer dasselbe gewesen sey, indem nicht

*) Dioscorides L. V. c. 146.

**) Lib. XXXVI. 84.

Do aimpL ned. fecolt. h. IX.

f) L. XVI. p. 747.
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Ueber dsn Ga/uit

allein beide bitumindse Substauzen sind, sondern auch von PJi-

nius and Aiidem angefUhrt wird , dans der Rauch des Ga-

gates die Schlangen verjage. Auch bei Nikander *) deii

Plinius nach seiner eigenen Angabe benutzt hat, und in den

Scholien zu diesem kommt der durch die angegebenen Cha-

raktere, als atit dem Gagates identisch, genugsaai erkennbare

Stein unter dem Namen Gangitis vor. Die Scholien nenaen

auch die Stadt ia Lycieu, we sich der Gangitis findrn soil,

Gangae.

Hieroach bleibt es allerdiugs zweifcihaft, ab ubcrkaupt

Gagates oder Gangitis das Rkhtige aey, ©der ob man nach

einer zweifacben Schreibart des Nanirus der Stadt besdc

Namen fur ricbtig darfe gelten lassen, was aber far meiarn

Zweck von keiner belangvojlen Bedentong iat

Beim Plinius kommt iodeas aich aoch an enter ganz

andera Stelle **) cin Gangites vor. Der rdmische Na-

turhistoriker fiihrt narolich an , daas der Aetites , der

von Manchen Gangites genannt wiirdc, sich in dem Neste

einiger Adk*-Arten linde. Dass liier anr ewe abergUhu

bische Meinuiig initgetheilt wird , bedarf wohl ketner Am*
ftihrung. Von dem Steine AeliAes spricht Plinias aura an

zwei andera SteJlea***), jeaocb ©hne irgend weiter den

Namen Gangites zu erwakae*. fir tneilt noch manchea an.

dern Aberglauben daruber als Thatsachliches mit, der rich

auch in spatere Schrifteteller fortgepflauzt hat und selbst

noch bin and wieder bei uns im Volkc lebL Der Aetites

soil namlkh gegen den Abortus schiiteen, awaUolcher Steine,

ein mannlicher und ein weiblkJier, fanden aich immer jw*

sanunen im Neste der Adler, oline welches sie keine Jungen

erzeugen ktinnten. Plinius erwahnt zuglei< h aielirere Orte,

wo er sich auf der Erde, namentlich in Flussen, iinde.

*) Theriaca, Vers 85.

Lib. X. 4. < m. .
"

***) m, XXX. 4*. und Lib. XXXVI. 89.
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Ueber den Gaaat.

Aetites, Adlerstein. Eisenniere, ist aber ein getiau bekann-

ter Eiseastein sit klapperndem losen Kerne, wic ihn auch

Feuer veiiiere. Salmasius *) gtaabt , dass maa aarli je~

ner Stelle des Plinius den Gangitis des Strabo nicht mvt

dem Gagates des Plinius fur gleichartig halten dfirfe. fis

ist freilich nicht mit Bestinuntheit zu entecbeiden , ob wirk-

lich der Aetites auch noch nebenbei Gringites genaunt wor-

den sey: aber die Wahrscheinlichkeit gewiunt nach meinen

obigen Bemerkungen ein weit grosseres Gewicht , dass der

Gangitis des Straho und Nikander der Gagates des Plinius

gewesen seyn musse. Bei Plinius mag nun der Aetites nur

dnrch eiite Verwechselung Gangites genanut worden seyn.

Plinius gibt uns unter alien iibrigen rttmischen und

griecbischen Schriftstellern die vollstandigsten Nachrichteu

vom Gagates **). Er erzahlt davou : er sey schwarz, eben

oder platt (planus), leicht, poros (pumicosus, bimasteinartig),

nicht sefar vom Holzc abweichend. Beim Reiben rieehe er

stark. Die Striche, welche er auf Topfergescbier fcennoT-

bringe, waren unausloschbar. Beim Verbrennen verbreitc er

einen schwefeligen Geruch. Weiter fiihrt Plinius an, dass

WasseT ihn eatztinde (brenuender mache), Oel ihn aberaus-

lfeche. Entzundet soil er die Schlangen vertreiben. Dann

foigt nach meist unverkennbar Aberglaubisches yon semen

Heilkraften, welches fur uaaern Zweck kerne Bedeutung

besitzt.

Dioscorides sagt vom Gagates , dass man deujeni-

gen vorzaglich (fur den Arzneigebrauch) auswahlea musse,

welcher sich leicht entztiede und beim Brennea einen »ku-

minosen Geruch verbreite. Die Substanz ware schwarz,

gewdhnlich unrein, uneben (sfjualidw) mid sear leicht.

*) Exer. Plia. ia Solin. T. I.

**) Lib. XXXVI. 81.

L. V. C 146. , i



Ueber den Gagai.

Dioscorides und Galen fiihren noch einen thracischen

Stein anf, der mit dem Gagates eine grosse Aehnlichkeit

gehabt haben muss, wenn er nicht mit fast ganz gleichartig

war. Ersterer sagt davon *): dass derselbe vom Pontus

in Scythien komme und die namliche Wirkung wie der Ga-

gates habe : man sage , dass Wasser ihn entounde , Oel ihn

auslttsche.

Dasselbe flihrt Galen von dem thracischeu Steine nach

Nikander an **), und fugt hinzu, dass man von ihm in der

Arzneikunde, keine Anwendung machen konne, Nikander

lege ihm keine andere Eigenschaft bei, als die, dass der

Gerueh seines Rauehes die wilden Thiere verscheuche.

Wichtig ist, dass Galen seine Bemerkungen fiber den thra-

cisclien Stein unmittelbar an seine Bemerkungen fiber das

Erdharz vom todten Meere anreihet, was auf Verwandtschaft

des erstern mit dem letztern urn so mehr hinweiset, als die

Besclireibungen beider sehr gut aufeinander passen.

Die so von Plinius , Dioscorides und Galen aufgefuhr-

ten Eigenschaften des Gagates, stimmen aber in ibrer Ge-

sammtheit aufgefasst , sehr schlecht mit denjenigen unseres

heutigen Gagats ubereiu. Die porose oder, wie Plinius

sagt, die bimssteinartige Beschaffcnheit ist gar nicht mit un-

serm Gagat zu vereinigen. Die leichte Entsundlichkeit kommt

ebenfalls in dem Maasse wie man sie nach der Schilderung

des Dioscorides annehmen muss, unserm Gagat nicht zu.

Sie vertragt sich aber gauz gut mit einer reinern bitoraino-

sen Substanz, dem Erdharz oder Erdpech (Asphalt). Das

porose Geftige wUrde zugleich auf gewisse Varietaten davon

besser wie auf unsern Gagat passen. Endlich ist die von

Plinius erwahnte Aehnlichkeit des Gagates mit Holz gewiss

nicht auf die meist versteckte Holztextar unseres Gagats zu

beziehen, sondern nur auf die porose Beschaffcnheit und die

*) L. V. c. 147.

**) De simpl. med. facult. L. IX.
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Ueber den Gagat,

geringe specifische Schwere seines Gagates. Dioscorides

hatte dann auch den starken bituminosen Geruch , den der

Gagates beim Verbrennen entwickelu soil, besser charakte-

risirt, wie Plinius , der diesen einen schwefeligen nennt und

eben so wenig genau dabei unterschieden haben mochte, wie

diess audi noch Heut zu Tage bei Vielen nieht geschfebt,

welche den bituminosen Geruch im Allgemeinen mit dem

schwefeligen verwechseln. Allerdings miisste der Geruch

des verbrennendeu Gagates stark gewesen seyn, wenn er

wilde Thiere hatte vertreiben konnen , welche Mittbeilung

doch in der Wirklichkeit nur andeuten mag, dass dieser

Geruch von den Thieren verabscheuet werde, welches vom

Erdharz oder Erdpech sehr denkbar ist Das angeftihrte

Verhalten im Feuer gegen Wasser und Oel ist offenbar nur

ein Mahrchen, wie wir deren viele beim Plinius und auch

bei den griechischen Aerzten autreffen, welche in dem Schatze

der mitgetheilten Wahrheiten eingestreuet sind. Der Volks-

aberglaube lauft uberall unter und ist oft von dem Realen

schwer zu scheiden. 1

Auch noch einige andere Mineralien der Alten hat man

mit ihrem Gagates fflr gleichartig oder wenigstens als da-

rait sehr nahe verwandt ansehen wollen. Dahin gehort zu-

nachst der Stein Sagda , den Plinius in der alphabetischen

Uebersicht von Gemmen auffuhrt, welche sich gegen das

seines Buchs : origo gemmarum *) vorfindet. Hier

sagt er : „Der Sagda kommt aus Chaldaa, wo er den Schif-

fen sich anhangt; er ist von lauchgrttner Faroe (prasini

colons). Die Insel Samothrace liefert auch eine Gemme

desselben Namens, schwarz, leicht, dem Holze ahnlich." Das

ist alles, was iiber den schwarzen Sagda bekannt ist, und

dieses ist viel zu wenig, urn darauf die ldentitat desselben

mit dem Gagates irgend grttnden zu konnen. Die bitumi-

») Lib. XXXVII. 67.
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Ueber den Qagat

nose Natur des Sagda ist nirgend angegeben, aueh bci einem

Steine, deft PHnius imter die Genunen einordnete, schwer

zu vermuthen. Agrieola hat daher eine sehr kiihne and

gewiss unrichtige Conjektur gewagt, wenn er untcr Anfah-

rung jener SteUe des Plinius sagt •) : „Auch der Samo-

thracische Edelstein soheint wcittr nichts zu seyn, als ge-

schliffener glanzcnder Gagat. Plinius gibt ihm diesclbe

Farbe, dieselbe Leichtigkeit , dicselbe Aehnlichkeift mit dem

Holze u, s. w. tt Agrieola hat die plinianische Einordnung

des Sagda unter den Genunen gewiss gerne in Anspruch ge-

nommen, weil er dadurch eine alte Stelle fur die Vcrrau-

thuug der Anwendung des Gagates zu Schmucksachen ge-

wann. Plinius wiirde es gewiss, bei der Ausfiihrlichkeit,

Womit er den Gagates abhandelt, nicht unerwahnt frelassen

haben , dass er zu Schmucksachen verarbeitet werde, was

ihn zu einer Gemme ira plinianischen Sinne gemacht haben

kttnnte , wenn eine solche Anwendung dcsselben wirklich

statt gefunden hfttte , die aber wahrgeheinlich bei der port-

sen und sonstigen Beschaffenheit der Substanz ganz unintfg-

licb war. Boetius de Boot und WaUeriutt haben sich

eben falls dnrch Agrieola s Autoritat verftihren lassen, den

Sagda fur Gagat zu halten.

Endiich war es ein grober irrthum Ton Agrieola, dass

er auch den Obsidian des Plinius far Gagat gehalten hat

fir sagt iittjnlich **) : „dass der Obsidian ein Gagat gewesen,

kann man daraus ableitrn, weil derselbe vollkonuaen schwarz

(sanuntsehwara) ist, weil er nicht die Bilder der Gegcnstan-

de, sondern nur die Schattcn derselben , surtickwirft. Und

geradc diese ftlerkmale sind es, n&chst einigen andcm, wel-

che den Gagat von den ubrigen Steinen untcrscheiden.*

Agrieola theilt togar die Stelle des Plinius wortKch ait,

*) Vergl. die oben angenihrte Lehmann'achc Uebersetzung. in.

8. 815.

**) VergL die mehrangefuhrte UeberseUMng. JJJ. a Hit.
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Ueber den Gagai.

worin gelegetitlich von dem Obsidian -Steine aus Aethiopien

die Rede isL Dies* Stelle *) handelt aber vorztiglich von

61asera , zu deneu Plinius eine Art rechnete , welche mit

dem SCeina Obsidian Aehnlichkeit hatte. Er gibt voat Steine

Obsidian die obott von Agricola angefttarten Kennzeichen

an, fiigt aber hinzu , dass er zuweilen auch durchscheinend

Bey, spricht ferner von Obsidian-Spiegelu, Geramen und Sta-

tue* , dami von gemacktem (kiinsllichea) Obsidian , als Ta-

felgefasse von rather und weisser Faroe ; man tilde darin

die nwrrhinischen Gefftsse , den Hyacinth , den Saphir und

iiberhaupt alle Farben nach. J>er Sleiu Obsidian des Plinias

war also offenbar ein Korper von glasartiger Natur, der

aucfa in wivkacheia Glase nachgemacht wwrde, folglien kein

bituna inoser Kdrper, wie derGagates, und es kann leicht

seyn, dais das vulkanische Glas, welches die heutige Mine-

ralogie Obsidian aennt, ideatisoh nut dem plinianischen Steine

gleiehen Kameus ist JedcnfalLs kann der letetere mit dem

Gagates in keine verwandtschaftliche Bcziehung gebracht

werden.

So vereinigt sich denn alles bisherMitgetheilte dahin, dass

der Gagates und Gangitis oder Gangttea der litem romischen

und giieehisohcn Schriftstellen ein Erdharz, Erdpech oder As-

phalt gewesen sera mtisse, und selbst die Nachricht, welche ein

spatererAutor wahrscheinlich aus dem dritten Jahrhuudert, Soli-

nus, darttkor gibt, widerspricht dieser Annahme keineswegs,

wenn man das feste, sogenannte schlackige Erdharz mit in die

Betrachtung zieht Solinus sagt namlich *) : dads der Ga-

gates ein in Britanien haufiger und sehr werthvoller Stein

schwarz und gemmenartig (nigro gemmeus) sey. Er pflich-

tet ubrigeng dem plinianischen Aberglauben bei» dass dieser

Stein kn Wasser kroane and durch Oel ausgeloscht werde,

und envfthtit die auf uasero Annahme gat passende Wahr-

*) Cap. XXIV.
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64 Ueber den Gaged.

heit, dass er, gleich dem Bernsteine, wenn or durch Reiben

erwarmt werde , andere Korper aus seiner Nahe anziehe

Der noch jiingcre griechische Arzt Aetius *•) aus dem

sechsten Jahrhundert bringt das unverkennbarste Erdharz,

ohne gerade diesen oder einen verwandten Namen zu ge-

brauchen, indem er abcr sogar, wie Galen auch gethan hat,

dessen allgemein bekannten Fundort vom tod ten Meer an-

ftihrt, in einer solchen Weise mit dem Gagates in Verbin-

dung . dass er beide Substanzen nur fttr identisch gehalten

haben kann. Beide werden auch von ihm genugsam cha-

rakterisirt, und alles, was er dariiber sagt, selbst die Heil-

krafte, welche er dem Gagates beilegt, sprechen fttr die we-

sentliche Gleichartigkeit dieses mit dem festern Erdharze

Agricola's Feststellung des Namcns Gagat fttr dasje-

nige, was wir jetzt noch so neunen , ist indess durch den

unabgeandert wahrend dreier Jahrhunderte diirchgeftthrten

Gebrauch eben so anerkannt, wie dessen Beuennung Basalt,

welche ebenfalls auf irrigen Annahmen benihet f), and Nie-

mand wird den eineu oder den andern dieser Namen in der

angenommenen Bedeutung andern wollen oder konnen , so

sehr auch die Unrichtigkeit ihrer Anwendung bewiesen wer-

den mag. Beide Namen sind mit ihrer heutigen Bedeutung

ein Eigenthum der Sprache , des Lebens und der Wissen-

schaft geworden.

Bonn. »r. ivtf^irerath
Geh. Bcrgralh und ord. Professor.

"
*)"b. 22.

**) Tetrabibl. I. Serm. II, 24.

***) Die Stellen der Alten fiber den Gagates und dJe damit in Ver-
wandschaft gezogenen Steine flnden sich fleissig gesammeU in

Launay Mineralogie des anciens T. II. Paris 1808. Diejenigen

von Nikaader und Aetius hat er indessen nicht beigebracht

•J-)
Vergl. den gelehrten Aufsatz iiber die Benennung einiger Mine-

ralien bei den Alten , im Museum der Alterthums-Wissenschaft

von Wolf und Buttmann. 8tcr Band.
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7, a ittars Ultor.

Bei der Vertiffentlichtuig des s. g. Schwertes ') des

Tiberius, die wir zum Winckelmann's Geburtstage im v. J.

unternommen , hat der unterzeiehnete Herausgeber nur das

bedauert, dass es ihm nicht gestattet gewesen, die Zeichuung

der wirklich schonen Tafel von Herru Fay in Mainz so

tiberwachen zu konnen, dass nicht allein die Eleganz der

AusfUhrung, sondern audi die Genauigkeit der Einzelheiten

die Bewunderung der Freunde alter Kunst und alteu Lcbens

erregeu musste. Wer zum ersten Male alte Kunstwerke

naehzubilden wagt, alint nicht, wie viel sowohl auf den Geist

des Ganzen, als auf scheinbare Kleinigkeiten ankommt. So

miisssn wir gestehen, dass gerade das obere Relief des Schwer-

tea imOriginale einen viel hohern Grad kUnstlerischer Voll-

endung hat, als die lithographische Zeichming es ahnen

lasst. Besouders sind die Kdpfe des Germanicus nnd des

angeblichen (Mars) Vulkan nicht getroffen ; der erstere wurde

mit der Bildung auf den Miinzeu viel mehr stimmen, als es

jetzt der Fall ist; der lctztere Kopf ist viel breiter und so-

rait viel abweicliender vom gewohnlicheii Mars-Ideal, als es

jetzt sichtbar ist, namentiich hat der Zeichner uurichtig den

1) Ueber antike Schwerter haben ungeniigend geliandelt Montfaucon

Ant expl. Snppl. IV, 1. und Winckdmann Ge*ch. der alten Kunst

B VI. Kap. 8. §. 80.

5

Digitized by Google



Mars Ultor.

Leib unter den Handen des Tiberius und Germanicus fortge-

setzt, wahreud, wie es in alten Kunstwerken, z. B. im capi-

tolinisclien Altar, so haufig der Fall ist, der Unterkorper

ganz fehlt. Ebenso sind die Capitale der Saulen des Tern-

pels uicht genau gezeichnet, es fehlen endlich bei den Rin-

gen an den St&ben in diesem Tempel die knopfartigen Enden,

wodurch dieselben denen am Denkmale des M. Caelius im

hiesigen Museum so ahulich werden. Sind nun diese Man-

gel urn so bedauernswerther bei einem sonst so kostbar und

gliicklich ausgefiihrten Blatte, so scheinen mir andrerseits

die Mangel der Abhandlung selbst, insoferu sie durch freund-

liche Erklarungsbeitrage von verschiedenen Seiten immer

mehr gelautert und gehoben werden , urn es offen zu sageii,

nicht immer ungliirklich , sondern gerade auf die richtige

Deutung hinzufUhreii , indem richtig in den meisteu Fallen

die eigentlichc Schwicrigkeit von mir erkannt und bestimmt

worden ist.

Vor Allem ist es die neben Tiberius stehende gepanzerte

Figur, in der ich, weil sie in Gesichts-, Helm- und Leibes-

bildung von dcm griechisch-rOmischen Mars-Ideal abweicht,

einen gewappneten Vulcan als Kriegsgott (S. 20. und 28.

meiner Abhandlung) anzunehmen geneigt war, sugleich aber

das Ungewisse dieser Erklarung saltsam hervorhob. Hr.

Referendar Senckler theilt mir im Folgenden eine neue

Erklarung dieser Figur mit. Seine Worte lauten : „Im

Kriege gegen Brutus und Cassius gelobte Octavian dem Mars

einen Tempel — Suet. Oct. 29. — , den er demselben audi

spater, unter Hinzuftigung des Beinamens Ultor weihte —
Ovid. Fast. V. 577 cf. iiberhaupt V. 549. 598. — Dieser Tem-

pel erhielt von ihm die Bestimmung, dass in 'ihm der Senat

Verhandlungen uber Kriege und Triumphe halten, so wie den

neuen Provinzialverwaltern das Impcrium verleihen solle;

ferner sollteu daselbst audi die siegreichen Feldberrn die

Insignien ihrer Triumphe niederlegen - Suet 1. c. — Unter
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letztern sind aber nicht alleiu die eigcntlichen insignia frium-

phalia zu vcrstehcn, sondern iiberhaupt Siegeszeichen — da

naeh Dio LIU. — derselbe Tempel audi bestimmt war, die

von den Parthern zurtiekgegebenen FVldzeichen des Crassus

aufzunehmen : „denn diese Zuriickgabe betrachtete August

als einen Sieg."

„Dies wird durch mehre Miinzeu August's bestatigt —
z. B. catal. Senckler No. 5S8 , 589 , 600. — Bei dcrselben

Gelegenheit wurde ferner eine Anzahl Miinzeu ohne den

Namen des Kaisers gepragt, welche man gewohnlich zu den

unbeslimmten Familienmtinzen rechnet , und die sich bei

Morell Incerta Taf. 2. Fig. IV. V. u. litt. K—Q abgebildet

finden. led hebe besonders hervor: Fig. V. Mars Ultor.

Bartige Buste des Mars , mit niedrigem Helm, dessen Kamm
ein Rossschweif ziert. Rl. signa p. r. Legionsadler und zwei

Feldzeichen, dazwischen ein Altar."

„Fig. N. Libertas restituta. Kopf der Libertas . davor

ein Palmzweig. Rl. Mars ultor. Mars stehend, bartig, ge-

panzert und mit ahnlichem Helm , wie der vorhergehende,

halt in der Linken den Schild, in der Rechten ein Vexillum.

Derselbe Kopf kehrt auf einigen andern Mtinzen wie-

der, immer mit dense]ben Zugen, demselben Helm, demselben

eharacteristischen runden Bart. Den orientalisehen Spitzbart

— Fig. P. — hat Morell wohl nur auf cinem verwischten

Exemplar gesehen: so trug ilin kein Rtimer. Der unbartige

Mars Ultor — Fig. 0. - tragt offcnbar, gleich dem Genius

des Romischen Volkes — Fig. M. — August's Zi'ige. Es ist

dies eine auf Rttmischen Kaisermiinzcu nichts weniger als

seltene Schmeichelei ; da den Kaisern unter der Gestalt von

Gottheiten Bildsaulen gesetzt zu werden pflegten , so liegt

der Gedanke nahe, dass das letztere Bildniss einer Statue

des August als Mars Ultor entnommeii sei. Viel ualirschein-

licher ist noch die weitere Annalune , dass das oTter fast

identisch wiederkehrende bartige Portrait des Mars Ultor
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der Bildsitule in dem von August dieser Gottheit gewidnieten

Tempel nachgebildet sei. Dies Portrait nun, besonders wie

es sich auf dem frtther im Besitze menus Vaters befindlichen,

vorzuglich rrhaltenen Exemplar der Munze Fig. V. dar-

stellte, mit stark hervortretenden Backenknochen, dem star-

ken runden Bart, nicdrigeu Helm mit Rossscliweif , scheiut

inir vollkommen der vierten Person auf dem oberu Relief

des s. g. Schwertes des Tiberius zu entsprechen, in welcher

Sie den Vulkan zu erkennen geneigt sind."

„Ohne Zweifel ist dann auch der Tempel des uutern

Reliefs der des Mars Ultor, in welchem, nach dem Vorgange

August's, auch die zurtickeroberten Varianisclien Feldzeichen

aufgestellt wordcn wttreu. Die auf der Mtinze No. 588 cat.

SenckL befindliche Abbildung dieses Tempels hat zwar eine

andere von der vorliegenden abweichende, runde Form ; aber

die Mttnzen, welche die Riickgabe der Feldzeichen durch

die Parther feiern , konnen unmittelbar nach diesem Ereig-

niss— 734 U. C. — geschlagen sein, als August bereits deren

Aufstellung in dem daraals im Bau begriffenen Tempel ver-

fiigt hatte. Geweiht wurde der Tempel aber erst 752 — cf.

Eckhel ad li. ann. iu. Aug. — : mithin musste der Tempel,

vrie ihn vielleicht 18 Jahre vor seiner Vollendung der Miinz-

ineister darstellte, ein reines Phantasiebild werden, das auf

Treue nicht den entferntesten Anspruch macht. Ich will

wilnschen, dass Sie Gelegenheit haben mogen — vielleicht

in dem grosseu Wcrk von Canina ? — eine authentischere

Abbildung des Mars-Ultor-Tempels zu vergleichen.tt

„Die Idee des Kiinstlers scheint mir demnach folgendc

zu sein: Germanicus hat nach seiner Ankunft in Rom vor

Allem die heilige Pflicht erfullt , die wiedereroberteu Feld-

zeicheu der rachendcn Gottheit zu weihen. Er iiberbriogt

dann dem Tiberius die feierliche — officielle — Nachricht

von dem Siege; ihn begleitet Mars Ultor, denn ihm, dem

Racher, verdankt er den rachenden Sieg, zugleich als Zeuge,
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dass seiner Obhut die kostbarstc Trophae bereits ^ebohren-

der Masseu geweiht worden. Stolz aufgerichtet schreitet

unten die nuninelir wieder unbesicgte Amazone Roma (nach

H. Dr. Duntzer), denn die Schmach der Varianischen Nie-

derlage ist gerflcht."

Wie gesagt, hatte ich in der Zttischenzeit schon auf

andenn Wege durch das monumentum Ancyranum jeneu Tem-

pel, den ich als einen des Mars schon frtiher (S. 24 meiner

Abhandlung) erkannt, uiilier als einen des Mars UUor be-

stimmt, bewogen durch die Wortc August's: SIGNA. MILI-

TARIA. COMPLVRES [PER. ALIOS. DV]CES. AMISSA.

DEVICTIS. [GENTIBVS. RECEPI] EX. HISPAN1A. ET.

GENfTIBVS. DELMJATEIS. PARTHOS. TRIVM. EXERCI-

TVVM. ROMANORVM. SPOLIA. ET. SIGNA. RE[STI-

TVERE] MIHI. SVPPLICESQVE. AMICITIAM. POPVLI.

ROMAM. PETERE. COEGI. EA. AVTEM. SIGNA. IN. PE-

NETRALI. QVOD. EST. IN. TEMPLO. MARTIS. VLTORIS.

DEPOSVI. Im griechischen Text lautet die Stelle: ravtag

Ss rug oqfittag (so) iv iw "AQHog rov 'ApvvjoQog vaov dtivrq)

unrtinqv. Vgl. Eyger sur les Augustales Paris 1844. p. 101.

mid p. 79. Vgl. p. 79. IV. Col. v. 25. Es lag wenlgstens

ausserordentlich nahe anzunehmen ,
dass Tcmpel , in denen

wiedereroberte Sigua aufgestellt werdeu, eutweder die des

Mars UUor oder des Jupiter Feretrius seycn. Letzteres aber

wird besonders bei den Spolia opima der Fall seyn. Vgl.

meine Antiq. Vergil. Bonnae 1843. p. 106. Uebrigens lag

dieser Tempel des Mars UUor auf dem Capitol und war

nach dem Voroilde des Ternpels des Jupiter Feretrius gebaut,

nach Cassius Dio LIV, 8: (Kat vtmv^to; Ttfitogov iv tto

KamrtoXtM xaid to rov Jiog rov 0tQ$rgiov fyXcofta ngo?

jrjV rap /net coy uvd&totv xat iprjftodrjrai ixilsvae xai

c7iot'n<j€.), wahrend Ovid Fast. V, 551. f. t
ein doch gewiss

vollgttlfigcr Zcuge, dcuselben auf das Forum Augustum

serai:
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Ullor ad ipse suos coelo descendit lionores,

Templaquc in Augusto conspicienda foro.

Im Moiiumentuni Aiicyraiuim stcllt August selbst beide

nebeneiuander als die er auf scincn Grund und Boden ge-

baut habe, PRIVATO. SOLO. WARTIS. VLTORIS. TEMPLVM.
FORVMQVE. AVGVSTVM. Ebenso spricht die ganzc Aus-

drucksweise des Sucton ') Octav. 29: „Forum cum aede

Martis Ultoris [exstruxit] tf offenbar daftir, dass der Tempcl

des Mars Ultor auf diesem neuen Forum lag und nicht da-

gegen spricht der Umstand, den wir in der Abhandlung S.

22 hervorgehoben , dass im J. 16 n. Chr. noch ein eigencr

Triumphbogeu zum Andenkeu ftir die signa recepta aus dem

detttschen Kriege in der Nuhe des Saturns - Tcmpel crrichtet

war. Keineswegs ist also mit Morelli ein doppelter Tempel

des Mars Ultor auf dem Forum und des Mars Bis Ultor ob

signa recepta auf dem Capitol anzuiiehmen, da Ovid. I. c. V. 590.

ausdriicklich von jeneu sagt : Agnorunt signa recepta suos,

sondern vcrmuthlich ist bci Cassius Dio mit einer einfacheu

Versetzmig zu lesen xutu to tov Jib; tov Ofoixolov iv to;

K(xntx(oh'(i) tylafiu, AVUssten wir nun, wie der Tcmpel des

Jupiter Feretrius 2
) aussali

t
so wiirden wir uns leicbt liber

die Form des Mars-Ultors-Tcmpel unterrichten kounen. Man

ktinntc vermuthen, dass es ein viereckiger Bail gewesen und

1) Atwserdem wird dieser Tempel noch crw&hnt von Martini. VII,

50. Tacit. Ann. HI, 18. II, 64. Plin. N. H. XXXIV, 18. 40. Sueton.

Octav. 21., sonst noch Mars Ultor bci Ammian. Marcellin. XXIV,

354. Sucton Cal. 27. Haufig ist er auf Miinzen besonders des

August, (vgl. Morell.") auch des Vespasian, «. B. Pio-Clem. Tom.

I T. a. vni, 14.

2) Wahrschelnlich war er viereckig, denn er warde von Ancus

Martins erweitert, Liv. I, 23. was bei einem runden Tempel

tinmoglich bt, von August hergestellt IV, 20.
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so hat ihn In der That Carina Architettmra Romana, Roma

1840. Tav. LXXXVI. mid LXXXVII. als eineu Peripteros

mit acht Sftulen in der Facade und eiiier Apsis im Hinter-

grunde gezeichnet, ohne jedoch weder p. 45. noch 88. des

Textes eine Rechtfortigung oder Begrundung dieser Annahme

anzugebeu. Er sagt bloss an letzterer Stelle: „U tempio di

Marte Ultore, innalzato da Augusto in questo suo foro, stava

situato in fondo al lato ininore, e con giunto al muro che ne

formava il recinto. DalT indicata tircostanza ne e derivata

nell' esterno di questo foro una forma irregolare, ma neir in-

terno si rcse regolare , con un piano euritmico , il quale se

nun aveva il pregio di essere regolato intieramente su di una

figura quadrangolare, come si prescribe da Vitruvio, doveva

peri per la sua varieta presentare un piu ameno aspetto.

Nelle Tavole LXXXVI e LXXXVII si oflre delineata tanto

la pianta, che l'elevazione di prospetto di questo foro. I

portici che stavano nei lati avanti il tempio, e nei quali

Augusto aveva situate le immagiui dei prinripali capitani

Roanani, dovevano essere architettati in due ordini di co-

lonne, come quei dei fori secondo il metodo prescritto da Vi-

truvio ; poiche nei resti dei muri , che avanzauo, si vedono

tracce di un fabbricato diviso in due piani. Cosl questo foro

mentre conservava in alcune parti le simmetrie stabilite, si

rendeva poi vario per altre disposizioni che erano derivate

dalla localita".

Indessen scheinen die Monumente hinreichend diese

Annahme zu widerlegeu. Wenn wir auch annehmen mtissen,

dass oft Tempel , wie der grosse capitolinische in ausseror-

dentlicher Verschiedenheit bald grosser, bald kleiner, bald

mit , bald ohne Bildwerke auf den Miinzen erscheinen , so

wird doch schwerlich die Grundform in der Weise verwech-

selt/ dass statt eines viereckigen Tempels ein Rundbau auf

den Miinzen erscheinen konnte. Es erscheint aber derMars-

Ultors - Tempel auf alien Miinzen , so viel ich kenne , stets
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als Tliolus mit Ruppel, nor dass baM rier bald seeks 9
)

Sauleu sich an demsclben vorftndcn. Heisst aber xara to rov

dtog 0£Q£tqiqv irjkwpa wirklicb, dass er nach Hem VorbiM

d. b. dcr ftnssern Gestalt des Jupiter Feretrios-Tempcls ge-

' baut worden, so durfte der Ausdruck des Cassias Dio xara ti

fyXcafjia wokl vorzu^sweise anf die rnnere gfeicbe Bestim-

miiug beider Tempel feinweisen uud soimt die wabrscheinlich

viereckige Gestalt des Feretrius-Tempels dein runden Ultors-

Tempel nicht analog gewesen sein. Endlieh weist der Aus-

druck des Tacitus Ann. II, 64: „Strueti et areas circim
later a Templi Martis Ultoris cum effigie Caesarum (Gorma-

nici atyue Drusi)" , dass wohl Langseiten, nicht aber eine

Runduug am Tempel des Mars Ultor vorhanden war, mid

somit dttrfte der Tempel unseres Schwertes vielleieht das

erste Abbild jenes merkwiirdigen Baues der augusteisehen

Zeit uos tiberliefern. Was nun die eigentliche Form des

Tempels, d. h. den in das Giebelfeld bineinragenden Bogeit be-

trifft, so node icb jetzt ausser den in der Abhandlung $. 22,

f. angegebenen eilf Beispielen aus Miinzen und dem Battwerk

von Spalatro bis Diocletian von Hadrian an noch folgende.

Montfaucon ant expl. II, a. p. 66. pi. XI.

1) Nr. 11: Sechssftuliger Tempel des Zeus JIOCKTQBA-
TOT (Zeus darunter mit Blitz und Adler) was Jtoq *a-

jaipdxov (der den Blitz niedersendet) erkjHrt wird , auf

einer Munze der Kyrester (KTPHCTQN) aus der Regie-

rungszeit des Kaisers Philipp aus Patin p. 383.

2) Nr. 12. das. Viersaiiliger auf einer Miinze von Zfiigroa

ZQTTMATQQN aus der Regierungszeit desselben Kaisers

aus Patin ibid.

1) Vicr bei Morell. num. imp. Augusti arg. Tab. XIII, 8. Fr. XL!!,

16. 22.

3) Sechs bei Morell. num. imp. (Augusti) aur. Tab. XI. 15. 16. 19.

20. arg. Tab. XVII, 17. 81. 33. 24.
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3) pi. XII. p. 70. Nr. 3. Viersauliger auf eincr Mtinzc von

Samos SAMIS2N aus der Regierungszeit des Kaisers Gor-

dian aus Patin. p. 377.

4) pi. XIV. Nr. 7. Viersauliger (mit gewundenen Sftulen)

auf einer Mlinze von Milet NEQKOPQN MIAHIIQN mit

Apollon Smtntheus aus der Regierungszeit des Kaisers Bal-

bin aus Patin. p. 364.

5) Nr. 9. Sechssauliger Tempel von Philadelphia aus der

Regierungszeit des Kaisers Geta, wo das Giebelfeld ganz

fehlt, und bloss der Bogen (eine Kuppel?) ihn schliesst,

mit der Ueberschrift IEPAC und der Unterschrift ACTAOT.
6) Sechssauliger JIEPTAIAC KAI THC APTEMIJOC
mit aufgethiinnten Felsen aus der Regierungszeit des Kai-

sers Philipp aus Patin. p. 383.

7) mit ANT10XQS2N MHTPO][KOAGN JQ nebst SC
aus der Regierungszeit der Kaiser Herennius Etruscus,

Callus und Volusian. Patin p. 394. 398.

Der vorstebende An featz des Herro Prof. Lersch , dessen ur-

sprunglicbe Ueberschrift „Mars Ultor, Victor und Roma Mnrtia" lau-

tete y 1st durch den ploizlichen Tod des verehrten Verfassers iinvoll-

endet geblieben Bereits vor einigen Wochen von demselben ersucht,

sua numismatiscben Quellen Einiges fiber die DarstelliiDgen der Roma

su geben , bin ich jetzt der Volbtandigkeit wegen gendthigt gewe-

sen, peiner hier folgenden Arbeit eine grossere Ausdebnung eu ge-

ben: fch moss aber die Nachsicht des Lexers in Anspruch nehmen,

wenn er in derselben keinen genugenden Ersatz findet fur das , was

ihm der for die Wissenschaft xu fruh Vollendete ohne Zweifel gebo-

ten haben wiirde.

A. ftienckler.
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?, b. IHarftfUungrn \>tr Homo auf illuitfrn, mit brfoirttrrr Ruck-

fifljt auf )as foacnanntr &fl)mrrt )fd Ctbrrtas.

Cnter den im Altcrthumc so bellebten Personification™

von Landern, Stadten n. dgl. zeichnet sieh besonders, theils

durch die Mengc der auf uns gekommenen Darstellungen,

theils durch die Ausdehnung des Zcitraums, in welchem diese

cntstanden , die der Roma aus. So bildet sie namentlich

einen Licblingstypus der Miinzen, von den altesten Zeiten

ROmischer Mttnzkunst an bis znm Untergange des Westrei-

clies und selbst dariiber hinaus.

Bci weitem der grOsste Theil dieser Mflnztypen stellt

die Roma dar als eine kriegerische Gttttin, entsprechend dem

Geiste ihrer Stadt und ihres Volkes mil Helm und Schild,

mit Lanze und kurzem Schwert — parazonium — bewaffaet,

Nach der gcwOhnlichen Mcinung hattc die Stadt ihren Na-

men von Romulus, dem Sohne des Mars: deshalb wurde

audi sie zur Tochter des Mars, zur Kriegerin. So begiiisst

sic Erinna:

Sci gegrusst mir, Roma, des Ares Tochter,

GoIdgekrOnt' und schlachtengewohnte Herrin

Diese Klasse von Abbilduugen der Roma zerfallt in zwei

wesentlich verschiedene Gruppen: sie erscheint namlich cnt-

wcder vOllig der Minerva ahnlich, in lang herabwallendem

und bis an den Hals hinaufreichendem Gewand, von der Mi-

nerva selbst oft our durch den Mangel des Gorgonenliauptes

auf der Brust uuterschieden 2
) , oder als Amazone, nit kur-

zem Kleid und entbloster rechten Brust

1) Erinn Od. iu Roroam. 1 : %aiQi ^uoi, 'Pwua y &vyaiqQ stQijQS

XQVoeopiiQa, oat(f{iwy ayaaaa.

2) Sogar diese* ftihrt sie auf zweien Colonialm linden von Patrae,

von Marc. Aurel und L. Verus, jednch auf dem Schilde vor-

ausgesetsr.t , dans die Zeichnungen bei ValUant num. col. torn.

I p. 291 u 205. genati sind.
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Erstere kttnnte man Roma Minervia nennen, letztere

Amazonia, oder wegeu der Verwandtschaft dieser Heroinen

mit Mars, der als Vater mehrer derselben gait, so wie wegeu

ihrer noch iibenviegenden kriegerischen Natur, Martia. Beide

Klassen lassen sich wiederum
,
je nach den verschiedenen

Nebenattributen, welche Roma ausser den angegebenen Haupt-

kennzeichen fiihrt, in mebre Unlerabtbeilungen zerlegen, de-

reu Benenuungen sich haufig als Aufschriften der Mtlnzen

vorfinden, als Roma aetenia, fclix, victrix. Diese Beiwerke

verbunden mit den mancbfaltigeo Zusammenstellungen der

Roma mit audern Figuren, bringen eiue grosse AnzaM von

Varietateu liervor, von denen ich hier einige Beispiele fol-

geu lasse:

Der Ropf der Roma allein, ohne dass sich ihre Eigeu-

thtimlichkcit als Minervia oder Martia unterscheiden liesse,

ftndct sich auf einer sehr grossen Zahl von Denaren
,
Qui-

naren und Sesterzien aus den Zeiten der Republik, the i Is

mit , theils ohne Naraen von Familien. Meistens trttgt sie

hier einen gefliigelten Helm, dessen Kamm nach vorn in einen

Greifcukopf auslauft. Zuweilen zieren den Helm, statt der

Fltigel, Palnizweige , wie bei der Familie Axia; einen ganz

einfachen Helm , mit Lorbeer umschlungen geben ihr Denare

der Familie Volteia. Dersolbe Kopf findet sich durch Nach-

ahmnug auf spauischen Munzen bei Morell — thesaur. in

incert. Taf. 7 Fig. 6 u, 9 sind offenbar spaniscber Fabrik—

;

ebenso auf vielen gallischen Munzen, z. B. auf den Denaren

des Commius, Ktfnigs der Atrebaten 3
). Ferner aus Schmei-

chelei auf griechischen Stadtcmuiizen, untcr dem Namen 9ea

Paofifj, z. B. von Temenothyrae Lydiae, Aezanis und Amoriuin

Phrygiae, Pitane Mysiae, Ephesus Joniae '). Die Btiste der

Roma mit Lanze und Schiid, auf welchem man einen Reiter

8) Rev. num. franc- 1837. p. 5: nuch in meinem eigenen Besitz. cf.

noch z. B. Rev. pi. II. fig. 5.

4) Eckhel D. N. V. Ill 120. 128. 130. 11. 470. 516.
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in gesfrecktem Gallop erblickt, iiber ihrem Kopf der Halb-

moud, findet sich auf der einzigeii Silbermtinze der Familic

Silia — Morell. in Licinia. Taf. 1. Fig. 8. — Die Btiste

der Roma Minervia steht auf den bekannten, unter Constan-

tin gepragten Medaillons b
) und Kleinerzen, auf deu Mtinzen

des rttmischen Senate 6
), unmittelbar nach dem Falle des West-

rcichs gepragt, auf einer Autonommtinze von Ravenua 7
)> aus

derselben Zeit, endlich auf ErzmUnzen der Ostgothischen

Kbnige Athalarich , Theodaliat und Witiges 8
). Die Biiste

der Roma Martia , exert a mamma , mit Mauerkrone um den

Helm, auf eiuer unbestimmten Consiilarmiiiize bei More]], in

Roma Taf. 1. Fig. 1. 9
) — In ganzer Figur erscheint Roma

in den verschiedenartigstcn Stellungen, z. B.

:

als Minervia : stehend , auf den Schild gesttitzt , auf

einer Incerta , aus der Zeit uach Nero's Tode herriihrend,

mit der Uraschrift sal us et libertas, und auf einer Sil-

bcrmiinze aus dem dritten Consulate Hadrian's ; in ahnlicher

Weise auf Waffen sitzend auf Grosserzen Nero's , auf dem

Schilde sitzend uud auf die Lanze gesttitzt auf Grosserzen

des Clodius Albinus, der drei Gordiane u. s. w. Einen Glo-

bus aJs Sinnbild der Weltlierrschaft halt sie, unter dem Na-

mcn aetenia, auf Kleinerzen des Tacitus, auf dem, in diesen

Jahrbtichcru 10
) zuerst bekaunt gemachten Kleinerze des

Allectus, wo sie im Tempel steht, und im Tempel sitzend auf

zahlreichen Mittelerzcn des Maxentius. Als victrix, die Vi-

ctoria auf der ausgestrcckten Rechten haltend, stehend, ihr

Schild neben ihr, auf einem Denar des C. Vibius Varus bei

Mor. in Tibia Taf. 1. Fig. 5. — und auf zahlreichen Kai-

sermunzeu, z. B. als Roma renascens, in der linken Hand

A) Mor. thes. ia Roraa Taf. 1. Fig. 7—18.
9) ibid. Fig. 13-15. Friedlaender, Munzen der Ostgotben Taf. 8-

7) Frkdlaender ibid. 6) ibid. Taf. 1 u. 8.

0) Eioe Munze des Victoriuus mit einer Rouiabiiste exerta mamma,
bei Reger, reg. et impp. Rom. num. Carol! ducis Crogaci etc.

Taf. 62. Fig. 2. Ut sebr zveifelhaft

10) XT Heft. Taf. 2. Fig. 15.
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einen Legionsadler , auf einer Gold- mid Silbermunze von

Galba , und , zu ihren Fiissen eineu Gefangenen auf dem

schdnen , unedirten Mittclerz des Maximums Daza , cataL

Senckler mi. 5377 ")• Sie halt sitzend ein Votivschild,

allein, auf Kleinerzen der beiden Licinius , Constantin's und

seiner altera Sohne , in Gemeinschaft mit der personificirten

Constantinopolis aber auf einer Goldmtinze des Constautius.

Roma Minervia ferner bekranzt eine TrophUe auf dem De-

nar des M. Furius Philus — Mor. in Furia Fig. 3. — ; sie

halt auf der ausgestreckten Rechten den Apex , das Abzei-

chen der Priesterwtirde , auf der Silbermtinze des flamen

Quirinalis Numerius Fabius Pictor — Mor. in Fabia Taf. 1.

Fig. 5. ebenso Sonne und Mond, die Sinnbilder der Unver-

ganglichkeit, auf einer Goldmtinze Hadrian's, und einen Ad-

ler, auf dessen ausgebreiteten Schwingen zwei kleine Kai-

serbilder stehen, auf Mtinzen von Philippopolis Arabiae , mit

den Namen der Kaiser Philippus senior und Marinus, sowie

auf einer Colonialmiinze des Trebouianus Gallus von Tyrus

Phoeniciae. Im Viergespann, in Kampfstelluug mit erhobener

Lanze findet sie sich auf einem Denar des C. Licinius Macer,

und ebenso, Troph&en auf der Schulter, auf Miinzen des C.

Vibius Pansa — Mor. in Licinia Taf. 3. Fig. 4. und in Vi-

bia Taf. 1. Fig. 8. ss.

Sie tiberreicht dem vor ihr stehenden Kaiser die Vi-

ctoria, auf Kleinerzen von Aurelian, oder die Weltkugel, auf

Mittelerzen von Maxentius. Sie wird vom Kaiser gekront

auf Colonialmilnzen vonPatrae des M. Aurelius und L. Verus,

und von Hercules auf einer MUuze des Commodus aus der-

selben Colonic

Die Amazone Roma Martia erscheint in noch zahlrei-

chern Varietaten , als : stehend , nur mit Helm und Lanze,

11) Hier, sowie in meinem Brief fiber den Diihlheimer Miinxftind, in

den vorfgj&hrigen publications de la societe pour la recherche

etc. do Luxembourg, p. 65 stent irrthumlich Mars statt Roma.
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auf einem Grosserz Hadrian's; ausserdem in der Rechten

l inen Commandosfab haltend, der Schild hinter ihr, auf einer

Oloniemtinze von Panormus, mit dem Namen eines Rtimischen

Beamten Axius Naso — Mor. in Axia Fig. 2. —, uud ebenso,

mit einer Patera statt des Stabes auf zwei andern derartigeu

Miinzen mit den Namen Q. Pabins und Porcius Cato — Mor.

in Fabia Taf. 1. Fig. 4. in Porcia Taf. 1. Fig. 7. —. Einen

Kranz mit der Rechten darreichend und auf Waffen sitzend,

auf Grosserzen von Vespasian und Titus; mit dein Palladium

in der Hand auf einem Aureus des Antoninus Pius. Als

Fiedenbringerin einen Oelzwcig in der Hand, auf Silber-

miinzen Hadrian's uud auf Kleinerzen des Tetricus , erstere

mit der Umsclirift Roma felix. Sie sitzt auf einem Glo-

bus, auf ein Steuerruder sich sttitzend , auf einem Grosserz

von Nerva, und tritt auf den Globus auf einer Silbermunzc

des Galba, mit der Inschrift Roma victrix. Sie sitzt auf

ihrem Schilde, als Roma bcata, auf einem Erzmedaillon von

Constanz, und auf einer Goldmtinze desselbeu Kaisers, mit

der Aufschrift gloria Rom an or urn. Als victrix mit der

Victoria erscheint auch diese Roma , mit dem Beinamen re-

iiascens auf einer Miinze aus der Zeit des Galba, uud auf

dem Revers des Galba zu Pferd Mor. in Incertis Taf. 1.

Fig. 5. in Sulpieia Taf. 2. Fig. G. H.), und auf dergleichen

des Vitellius ; ferner mit einem Feldzeichen auf einem Gross-

erz von Galba. Sie sitzt auf Waffen , selbst nur mit dem

parazonium bewaffnet, auf einer Incerta bei Morell. Taf. 2.

Fig. C, auf einem Grosserz von Vitellius und Silbermtinzen

von Vespasian; ebenso, jedoch gestiitzt auf den Schild, der

auf einem Schiffssclmabcl stent , auf einem Grosserz von

Antoninus Pius. — Roma Martia findet sicli ferner auf Schil-

den sitzend und auf einen Globus tretend , von einer fiber

ihr schwebeuden Victoria bekriinzt, auf einem Denar des C.

Vibius Pansa — Mor. in Vib. Taf. 2. Fig. 5. ; ebenso, nur ohne

den Globus, dagegeu hinter ilir die Wolfin , Romulus uud
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Remus s&ugend , auf der locerta bei MerelL Taf. 2. Fig. B.

Aehnlich sitzt sic auf Waften, auguria capiens, zu ihren Ftis-

sen die saugende Lupa, in der Luft zwei Vtfgel — die Geier

des Romulus — auf einer Incerta bei Mor. Taf. 1. Fig. 7

(auch von Traian restituirt) , und auf einer GoldmUnze des

Titus. Endlich reicbt Roma Martia victrix der auf einem

Schiff stehenden Moneta die Hand auf einem schftnen Klein-

erze Constantin's, dessen Erklarung ich in meinem Briefe

fiber den Dablheiiner Miinzfund versucht babe 12
).

Von griechischen St&dtemiinzen erw&hne ich hier fol-

gende, die theils die Roma Minervia, theils die Roma Martia

vorstellen: das gewOhnliche Gepragc der MUnzen von

Edessa Macedoniae ist Roma , auf Waffeu sitzend und von

einer Frau, die ein Fiillhorn trftgt, bekranzt u). Bin Ve-

xillum haltend stent sie neben der personificirten Ilium, mit

den Beischriften Patfitj, Ikiop. , auf einer MUnze des Cara-

calla von dieser Stadt. Als tea Pa>fin sitzt sie auf Waften,

auf einer Miinze der Iulia Domna von Smyrna ; die Victoria

haltend auf Miinzen von Alabanda Cariae, ferner auf mehren

unter dem Proconsulat des C. Papirius Carbo von den Bi-

thyni in genere und zu Nicomedia , Nicaea und Prusia ad

Olympum Bithyniae , zu Mastia Paphlagoniae und Amisus

Ponti, sowie auf den in letzlerer Stadt unter C. Caecilius

Cornutus geschlagenen Miinzen u
). Auf einer ausgezeich-

ncten agyptischen — vulgo Alexandriner — Silbermttnze

tritt die sitzende Roma victrix mit dem einen Fusse auf

Felsen, mit dem andern auf ein Schiffsvordertheil, ein Sym-

bol der Herrschaft zu Land und zur See ,5
).

Vielen von den bis hieher angefuhrten Bildnissen der

Roma fehlt eine oder die andere Waffe , bald die Lanzc,

bald das Schwert . oder auch beides , bald der Schild : alle

12) S. die oben Anm. ff. angefuhrten Publications, pag. 80. T. II.

Fig. 4. 18) Eckh. D. N. V. II. 71. —
II) Ibid. II. 547—571. 886. 15) ibid. IV. 58. von Nero.
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aber haben den Helm, das characteristische Kennzeichen so-

wohl der Minerva, aJs des Mars. Bei weitem weniger zahl-

reich sind uubehelmte Darstellungen. Doch kaun man letztere

nicht immer von den bisher beschriebenen Klassen trennen,

muss vielmehr diejenigen, welche, abgesehen von dem Man-

gel des Helms, den Typus der Minervia oder Martia zeigen,

noch zu denselben rechuen; bei diesen namlich fallt der

Grund, weshalb der Helm mangelt, sofort in die Augen. Es

sind dies folgende:

Die Roma restituta des Galba und die Roma resurgens

des Vespasian , beide auf Grosserzen , kniet im Amazonen-

gewande, exerta mamma, aber entblosten Hauptes, vor dem

Kaiser, der ihr die Hand reicht, urn sie zu erheben. Die

Abwesenheit des Helms in diesen Darstelluugen bezweckt

offenbar, den geknechteten , wehrlosen Zustand Rom's unter

den respective!! Vorgangeru der genaunlen Kaiser anscha il-

licit zu macheu, von welchen die Stadt erlOst zu haben, beide

sich rilhmten. Auf einer unbestimmten Coloniemunze von

August — Mor. in Plotia. fig. 4. — halt Roma Martia, un-

bedeckten Hauptes, auf der rechten Hand eine Victoria, die

ihr den Lorbeerkranz darreicht; auf einem Denar des S.

Nonius Sufenas wird Roma Minervia uud auf eincin solchen

der triumviri monetales L. Caecilius Metellus, A. Postumius

Albinus und C. PobKcius Malleolus, so wie auf einem andern

des letztern allein — Mor. in Nonia fig. 1 ; in Caecil. tab.

2. fig. 2, Poblic. Fig. 2. — die Roma Martia , im blossen

Kopf auf Schilden sitzend, von der hinter ihr stehenden Vi-

ctoria gekrtfnL In Bezug auf die drei letztern Munzeu

ktfunte es zweifelhaft scheinen , ob die sitzende weibliche

Figur wirklich die Roma sei, wenn nicht eine interessante

Munze der Locri Epizephyrii 16
) uns hieriiber Gewisshcit

verschaffte. Auf dieser befindet sich namlich eine ganz alui-

16) Eckhel D. N. V. I. p. 176.
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lichc Darstcllung, nur dass statt der Victoria die Fides die

sitzende Figur bekranzt, mid hier lassen die beigesetzten

Namen Po^-fl/arw, keinen Zweifel tiber die Bedeutung der

Figuren offen.

Der augenfallige Gmnd fiir die Entblbssung des Ko-

pfes der Roma ist hier die Entgegennahme des dargebotenen

Lorbeers, in Verbindung mit dem Zustande der Ruhe , in

welchem sich die Siegerin nach erriingenen] Siege befindct,

und wie er namentlich auf der Locrischcn Miinze trefflich

ausgedrflckt ist
,7

).

Eiue von obigen vollig verschiedene Roma erblickt

man dagegen auf dem schtinen Denar des FuAus Calenus

und Mucius Cordus — Mor. in Fufia fig. 1. —
- Roma, in

kurzem Gewande, jedoch nicht excrta mamma, trift auf eine

am Boden liegende Rugel; ihr Haar umschlingt ein Diadem,

in der linkeu Hand halt sie ein Scepter, wahrend sic die

Rechte der bckranzten, ein Ftillhorn haltenden Italia reicht.

Beide Figuren sind durch die Beischriften RO und

ITAL (die drei letzten Buchstaben in Monogramm) kenntlich

gemacht. Scepter, Diadem und der auf die Weltkugel ge-

setzte Fuss bezeichnen diese Roma als Domina orbis, als

Iuno regina; sie ist die mit gold'nem Stirnband gekriiiite—
XQvotOftiTQa — die Herrin — uvaaaa — der Erinna'schen

Ode. Als bei den Rdmern, nach so vieleu glticklichen Er*

obernngen , die Idee sich immer mehr festsetzte, dass ihrer

Stadt die Herrschaft der Welt gebtthre ,8
), da musste soldi

gtolzes Bild der Roma entstehen. Auffallend ist cs nur, dass

dasselbe, obgleich es der Eitelkeit der Romer gewiss hbch-

lich zusagte, uicht Ofler vorkomint. Ich finde es nur wiedcr

iu der weiblichen Gestalt im Triumphwageu auf zweien De-

naren des C. Curialius Trigeminus und auf unem des R

17) cf. die Abbildiing bei GoKz Magna Graec. tab. 27.

18> Virg. Aes. VI. 788. - Ov. Fwt IV. 881. 668 sa. etc.

6
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Sulpicius Galba — IVV>r. \a Curiat. fig. I. 2.; in Sulpk. tab.

1. . 1. — , ferner auf einer ErzmOnze des Proconsuls

Eprius Marcellus von Cyme Aeolidis — Mor. in |lpria —
und vielleicht in dem Kopf auf den Denaren des M' und des

M. Aemilius Lepidus — Mor. in Aemil. tab. 1. fig. 9. 3. c

4. d. g. — Docli frajd verlor Roma ikr Diadem an die Ca-

saren, und fortan trat der Kaiser auf die Weltkugel l9
).

Einige eigenthttmUche Bilduugen der Roma bieten die

Miiuzen kleinasiatischer Sttdte. Diese verdienen deshalb

eine ganz besondere Bcrticksichtigung , weil gerade Klein-

asien die Heimath der gottlichen Verehrung der Roma ist

Zu einer Zeit, wo man in Rom selbst noch nicht an Errichr

tung eiues Romatenipels dachte , namlich bald nach iem

zweiten Punischen Kriege, unter dem Consulat des M. Por-*

cius Cato und des L. Valerius Flaccus — 559 |J. C. — er-

bauten bereits die Einwohner von Smyrna einen golchen ^J.

Ihnen folgten — vor 582 U. C. — die Rttrger von Ala*

bauda , die zugleich der neuen Gttttin zu Ehren Spiele stif-

teten 2l
). Zur Zeit des August erhoben sich in alien Pro-

vinzen Tempel der Roma und des Kaisers 22
). first Hadrian

weihte ihr einen Tempel zu Rom selbst, und zwar gemeiu-

schaftlich mit der Venus 23
). Dass sie ttberhaupt nicht von

19) Hlerher scheint noch die belorbeerte Buste der Roma auf eifietn

unedirten Kleiner/, aus der Zeit Constao fin's, catal. Senckl&r no,

1106 zu gehoren. —
Roma caput mundi ist die Umsclirift der Miiuzen des Rom.

Senate zur Zeit der Erbebung unter Cola <U Rienzi; der Tjpua

ist: Roma Minervia sitzend, einen Globus und Oelzweig haltend.

cf. Numophylac. Ampach. II no. 5177. 78.

20) Tacit, ann. IV. 56.

»1) Livius. XLI1I. 6.

28) Suet, in Aug. 59.

23) Unter dem Consulat des Pompeianus und Acilianus — 888 (J. C.

Cassiod. cbron. — Dio Cass. LX1X. 1.

Dies ist der einzige Tempel der Homa, welcben die noritia

Urbls — in der 4t Region — auffiihrt Der Regionar S. RuAis

zerlegt ibn irrig in zwei Tempel, einen Boiuac et August*) uod

•men Veneris. — Der Tejnpel , welcaen iar MaxanUus arbauu*
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wrn herein als Gttttin verehrt, vielmehr erst spater gleich-

sam unter die Gotter versetzt wurde, bewejsen die Verse

des Prudentius:

Qxaudi, regina, tui pulcberrima mundi,

Inter sidereos, tyoiua, recepta polos.

Diese Dea Roma nun erscheint auf kleinasiatischen Sttdte-

miinzen haufig mit der Mauerkrone auf dem Kopf ; so auf

Mtinzen von Ilium, Pergamus, Synnada und Ancyra Phrygiae,

Stratonicea Cariae und Ineertis Asiac 24
). Die Bedeutung

dieser Darstellung erhellt aus der Vergleichuug mit andern

kleinasiatischen und syrisehen Mtinztypen, welche einen gauz

ahnlichen Kopf als Tycbe ihrer Stadt bezeichnen : so AdQia-

vuv tv/
m ti auf einer Nunze M. Aurel s von Hadriani Bythyn,

ivxrj noXeax; von Germe Mysiae, A (yafy) rv/rj Boorgas

auf einer Mtinze Caracalla's von Bostra Arabiae 23
), letztere

mit einem Fiillhorn als Attnbut. Ferner erscheint diese

Tyche in ganzer Figur, mit der Mauerkrone, mit Fiillhorn

Und Opferschale auf einer Mttnze Gallien's von Ephesus;

Aehren und Mohn in der Hand haltend auf einer Autonom-

mtinze von Tarsus, und auf zweien von Caracalla und Ma-

crin aus derselben Stadt ; mit Aehren und Lanze auf einer

Munze der altern Faustina von Bostra, einen Adler auf der

Hand tragend bei Elagabal von Samosata Commag. ; endlich

mit einem Feldzeichen und auf der ausgestreckten Rechten

einen menschlicben Kopf haltend, auf einer Mtinze von Lao-

dicea ad Libanum 26
j.

Wir hatten also hier eine Roma-Tyche, zu derenWOr-

digung es unumganglicli erscheint, auf dasWesen der Tyche

im Allgemeinen naher einzugehen.

wtirde nach dessen Tod vom Senat dem Coastantin geweiht. Aur.
Vict. Caesi. 40.

84) Eckh. D. N. V. II p. 484. 467. III. 173. 130. II. 590. 047. PftUn.

num. aer. med. et mio. forma*, p. 3. 4.

85) Eckh. D. N. V. II p. 413. 455. HI 501.

86) ibid. II 516. in 71. 78. 501. 25*. 836.
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„Die griechische Kunst gestaltete", sag! Olfried Mul-

ler a7
), »weit (Iber das in Cultus und Poesie Gegebne, nach

„einer ihr eigenthttmlich zustehenden Befugniss Lander,

„StAdte, Vttlker, als menschlichc Individuen: viel haufiger

„freilich in der Makedonischen und Romischen Periode, als

„in der Altera republicanischen Zeit. Indem man in den

„nach Alexander gegriindeten Stadten eine solche Stadtegot-

„tin eigenUich als ein heilbringendes , rait der Stadt gebor-

„nes daraouisches Wesen, als eine Tyche, betrachtete, wurde

„dabei auch die entsprechende Vorstellung einer reichbeklei-

„deten Frau mit eincr Thurmkrone, einem Ftillhorn und

„dergleichen Attributen des Heils und Segens die gewOhuliche.'

Diese Tyche ist haufig die mythische GiUnderin der

Stadt, die jjgwttq xtiaxijg , von welcher diese den Namen

fiihrt, z. B. die Tyche StQatovttxia von Stratonicea Cariae 28
)y

und die zahlreichen stadtegrUndenden Amazonen als Smyrna,

Thyatira, Myrhina, Phocaea 29
). Letztere werden denn auch

als Amazonen vorgestellt, jedoch rait der Mauerkrone, z. B.

auf einer Mtinze von Smyrna aus der Zeit des Gordian m):

Amazone mit der Mauerkroue stehend, in der Rechten eine

patera, in der Linken bipcnnis und pelta haltend; zu ibren

Fiissen ein Schiffsschnabel. Verwandt mit dieseu Amazonen

ist gewiss die Amazone Roma rait Maucrkrone um den Helm

auf der oben angefuhrten unbestimmten Consularmtinze —
Morell. in Roma. T. 1. Fig. 1. — Solche Menschen, welcbe

sich um eine Stadt verdient gemacht hatten , erhielten *u-

weilen den Ehrentitel als Griiuder derselben : so Demetrius

Poliorcetes von Sicyon st
) , Marcellus von Syracus 32

), ein

27) Archuologie der Kunst $. 405.

88) Eckh. D. N. V. II. p. 590.

29) ibid. IV. p. 848 sq.

80) ibid. II. p. 544. Die Tvxi £juvgynmy kommt jedoch auch in

der gcwohnlichen Form vor. ibid. p. 545.

81) Diodor. Sicul. XX. g. 102.

92) 811. Hal. Pun. XIV. v. 682.
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Romischer Hitter T. Flavius Gaianus von Ancyra Eine

uoch neiter gehende Schmeichelei machte eine ROmische

Kaiserin zur Tyche, namlich die lulia Domua von Gabala

Syriae, Laodicea, Syriae und Azotus Iudaeae **}• Die Assi-

miliBiuig der machtigen Roma aber, der

terramm Dea, gentiumque Roma,

cui par est nihil et nihil secundum S5
),

mit diesen Localgenien zum Theil htichst unbedeufender

Provinzialst&dte konnte jedoch nicht in der Absicht liegen.

Zwar erscheint Rom auf einer Mttnze von Nicomedia 3A
) mit

dern Titel MqtQOnokig NstxOfiqSiag nQtoxrjg Bi&vviag xat

Tlortov, als Muttersladt, gleichsam als rjqwtvi] xtiotj/c, aber

hier hat sie die Roraische Pallasform ; keine Roma mit der

Mauerkrone ftthrt ein ahnliches Epitheton. Diese kriechen-

den Griechen , welche das sie knechtende Volk ir
) , desseu

Stadt, Senat iB
), Proconsnln 39

) f
selbst die verworfensten

seiner Kaiser 40
), als Gotter verehrten, deren Mttnzgerechtig-

keit fast nvr fortbestanden an haben scheint , urn den Aus-

druck ihrer Schmeichelei zu verewigen, h&tten ibren Zweck

vollig verfehlt, wenn sie die Roma zu dem Range einer

33) Inschrifl bei Montfaucon. Palaeogr. p. 161.

84) Eckh. D. N. V. III. p. 814. 818. 448. cf. Patin. I. c. pag. 881.

35) Martial XH. 8. cf. ManU. IV. v. 695.

86) Eckh. D. N. V. H. p. 431.

37) ItQog &npos auf vielen Munzen. z. B. Patin. 1. c. pag. 7.

38) lt$a ovvxbjTOf dsgL Patin. p. 5. — &tot avyxbjros. Eckh. D.

N. V. II. p. 547.

39) Suet, in Aug. 52.

40) Wettatreit von 11 aiiatischen StAdten urn die Ehre, den Tiberius

einen Tempel errichten zu durfen. Tac. ann. IV. 56. — C. Ca-
ligula hatte uberall im Romischen Reich Tempel and Alt&re;

ausgenoramen in Judaea — F1. Joseph, anriq. XV11I. 10. —
Ebenso Donitian — Dlo ChrysosL or. 45. — Ja die Schmeichelei

der Griechen ging in ihrer Schamloslgkeit *o weit, den beruch-

tigten Liebliog Hadrian's, Antinous, zu vergottern — Spartian in

Hadr. cf. die Munzen von Hadrianotherae , Nicomedia , Tarsus,

Gardes etc.
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gewdhnlichen Stadttychc herabgewiirdigt batten. Auch die

Annahme, man habc sie als die gemeiusame Tyche aller die

ser Stadte bezeichnen wollen , ahnlich wie sie Dionysius

Periegetes die Mutter aller Stadte nennt* 1

), erscheint noch

nicht genugend. Ihre Idee war vielmehr skherlich, die Roma
mit der dem Geiste nach verwandten, dcln Namen nach iden-

tischen, Tyche des Universum's, der Fortuna der Homer, in

Verbindung zu bringen.

Die atomistischen Lehren des Lenkippos, Demokrit und

Epikur, welche die gesammte Weitordnung nur vom Zufall

— der TvXi — abhangig machten «nd ohne Sweifel

Veraulassung gewesen , dass diese Gottin
,
wclche, so lange

der Glaube an eine Weltregiemng durch den WiUen ernes

htfebsten Gottes besteht, fast vttliig bedeutungslos bleiben

muss, bei den asiatischenGriechen und Andern eine Art pantheU

stiscber Verehrung genoss. So sagt Pausanias 43
) von ihr,

dass sie in menschlichen Dingen die Maehtigste Von alien

Gttttern sei ; zugleich theilt er die Beschreibung des altcsten

Tycbebildes M
) mit, welches diese Gottin mit der Weltkvgel

(nokos) auf dem Kopfe, also als Oberherrscherio, darstellte **).

Die Smyrn&er identincirten sie mit der bei ihnen hochver-

ebrten Nemesis 46
); Miiuzen von Ptolemais zeigen sie als

Stellvertreterin der grossen Phonizischen Gtfttin Astarte, im

Tempel , von der auf einer Sauie stehenden Victoria ge-

41) descf. orbls. v. 855 uijjtQtt nrtxjdayy nblitiv.

42) Leukipp leufeuet© jede Gottheit j bei beniolrtt bestehn Atrch die

Gotter bus Atomen, sind also ebenfalls Kimfcf des Onfalls; Epi-

kur's Gotter kiimraerten sich nicht um did Wel(regiertittg« —
Definition von 7%* h. v.: Tty) *<*0' tEMi^i*
top *6opov faking % if *| sf#fW ifr t*n*** *tt* 4hJjd-

48) tV. 80.

44) Daanelbe war ein \Verk des Bupalos, einei 2eltgenoss4n des

Leukipp, und befand sleh ien fcmvrna. cf. Pausan I. c.

45) Ebenso bildeten die Sikyonter Hire Hairttfgotthett ApWodlte. Pan-
BHD. II. 10.

40) Eckh. D. N. V. IV. 55*.
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krtfnt"), ganz so, wic Astarte selbst auf video Colonial*

ntUnzen von Berytus, Sidon, Tyrus etc. erscheint *«). Zu
Praneste War tie die Nahrtti titter Jupiter's und der Juno**);

eine Bildsaule bei Montfancon *°) zeigt sie al9 Herrscherin

der Ewigkeit, Sonne und Mond auf den Koff, Bronzett von

Poaipeji and HereuIaMuin, wb bekanntHch faisolenst bltthte,

geben auch der fortuna die Attribute def big »«). Aneh der

mystisebe Appuleins vertnischt seine Forttma videos init

der aegyptisehen Gottin, und litest durch ihr strahlendes Licht

selbst dte ubriged Gdtter erleuchten. Deal Orphiker ist sie

lie Mtht\&e Artemis M
) , und Geldmiinaen Von Diocletian

und Ma&tetiaa leihen den fatis vktricibus ihre Gestalt w).

So liesse sich noch mancherlei anfiihren zum Zeugniss

fir (He none, pantheistische Verehntng, welehe Tyche, be.

sunders in bpaterer Zeit, geitbfts «). Der Vergleieh der Roma
ntit dieser erliabenen Gottitt entsprach ohne Zwelfel sowohl

der Schmeichelsucht der Griecheu , als dem Stolze der Ro-

mer j daher erseheint sie dehn auch in de* rein Rdmtscben

Form der Forttna, ohhe ftauerkrone , neoett August in dem

ibr ill Geraeinschaft mit letzterm gewelhten tfempel auf einer

47) Vaill. num. colon. II. p. 09. 103.

44) iMd. II. fr. 07; 101. 103.

49) Cicer. de dlvin. II. 41.

50) l'antiq. expl. t. I. tab. 196 Fig. 1.

51) Lea antiqaltes d'Herou). Paris. David. 1980. i. Vtl. |»1. 97. as.

virf. Montfaucoa 1. c. tab. 197 Fig. 1 — 198 Fig. 1. 9.

52) Metam. XI. In tutelam receptua est Fortunae, sed videntis, quae
ttiae lucts sptendart ceteroa etiam Deos illiimihat.

53) Orph. hymn. 72, "Aqu^us qyfpovq.

MS S0anHe1m de dsu et praest. num. antiq. pag. SaiJ.

50; Kin PaatheUm aigmun Fortuaae emthnt bei Grelli laser. 8118.

Abgebildet ist ein solches bei Montfaucoa L c. tab. 199.. Fig. 2.

und Tab. 281. Fig. 1. Fortuna tragt hler dea Lotus - Kopfputz

der tsis, Lit geflttgftlt wie Rfo*, ihre Brust deckt da* Pnatherfell

dea Dlonysos; fiber ihre Schulter hrtngt der Kucher der Artemis,

den rechtcn Ann tunachlingt die Schlange dea Asklfrpibs. fit der

reeiMM Haoo aftlt tie da« &tei!*rr*der> in Aet Htikeb das Fan-
born , a us wtlthem 016 BiaanHchtr and ein weibllcnef teopf

(Schopferin der Menscben ?) herrorragen —
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Mibuse von Pergamus, mid auf den wahrschciulicli ebenda-

selbst, jedcnfalls aber in Kleinasien gcpraglen schtiuen Sil-

bcrraedaillons der Kaiser Claudius, Nerva und Traian 66
).

Erstere zeigt eiuen viers&uligen Tempel, darin siUt August

uud wird von der neben ihm stehenden Fortuna bekranzt;

die Umscbrift ist PQMH KAl CQBACTQ. Auf letztern

erblickt man einen zweisauligen Tempel, mit der Aufschrift

ROM. ET. AVG., in demselben August stehend, auf die hasta

pura gestutzt, ebenfalls von der ncbenstekenden Fortuna

bekranzt. Die gemeinschaftliche Widmung der Tempel er-

fordcrt die Bilduisse beider Gottbeiten , daher is! es wohl

unzwcifelhaft , dass bier unter dem Bilde der Fortuna die

Roma gemeint sei.

Unwillkiihrlich muss man diesc wirklich feine Scbniei-

cbelei der Pergamener bewundcru: August litt nicht, dass

man ihm in den Provinzen Tempel errichte, ausser gemein-

scbaftlich mit Roma "); an den Buchstaben dieses Befehls

gebunden, verstanden dennoch die Pcrgamcner, der Reihen-

folge der beiden Namen in der Aufschrift ungeachtet, den

Kaiser als die Hauptperson erscheinen zu lassen, indem sie

das Bild der Roma anbrachten, dass cs nur seinetwegen, nur

urn ihn zu bekranzen , da zu scin schien. In dieser , den

Asiaten gelaufigen Form bedeutete Roma dann zugleich das

so vicl geriihmte 58
) Gliick des Augustus.

Eiuc Vergleicbung der Roma capite turrito mit der

Kybele lag ebenfalls nahe: doch die letzterwahnten Darstel-

luugcn, so wie eine ColonialmUnze von Coriuth — bei Morell

in Caninia Fig. 8 — , welche gleichfalls jenen Kopf der

Roma zeigt, wahrend daselbst Tycliedienst bestand dttrf-

56) Eckh. D. N. V. 11. p. 86C — Mionnet med. Rom. I. I. p. 129.

173. 17«.

57) Suet Aug. 58.

58) 7i. B. die Gliickwunschformel beim Regierungsantritt eines neueo
Kabera: felicior Augusto, melior Trainno. Eutrop. VIII. 2.

59) Pausan. II. 9.

Digitized by



Darslellungen der Roma auf Munzen.

ten die Assimilirung mit Tyche wahrscheiulicher crscheincn

lassen.

Fand diese Rildung der Roma in Rom selbst Eingang?

Dies ist eine Frage, die ich weder affirmativ , noch negativ

zu entscheiden vcrmag. Einen Ankniipfungspunct zwischen

der Amazone und der Fortuna bietet die Fors Fortuna der

Antiaten, die auf einem , outer August's Regierung geschla-

genen Denar des Q. Rustius — Morell. in Rustia fig. 2. —
als vollkommene Amazone dargestellt ist Eine unzweifel-

hafte Roma mit Mauerkrone (ohne Helm) findet sich auf

Rttmischcn Mttnzen nicht 60
) ; wohl aber existirt eine Kupfer-

mtinze Hadrian s, der man, unter Benutzung ciner Stelle bei

Athenaeus eine soldi e Deutung geben konnte. Diese Mtinze,

ein Kleinerz von der aussersten Seltenheit, besehreibt Eck-

hel, im catalog, mus. Caes. Vindob. pag. 181. folgendermassen

:

h&drianus augustus. Caput laureatum.

Rev. Cos. III. S. C. Muher capite turrito rupi insidens,

dextra spicas, ad pedes fluvius emergens.

Eckliel erklftrt die Figur der Riickseite fttr die Tyche von

Antiochia, den Fluss far den Orontes: allerdings zeigen die

Mttnzen dieser Stadt sehr hftufig dieselbe Vorstellung. Das

Senatus Consulto deutet zwar zunachst auf eine in Rom
gepragte Mtinze, es kommt aber auch auf vielen Mttnzen

von Antiochia vor. Hiergegen Jasst sich jedoch aus Eckhel

selbst 61
) einwenden, dass die mit S. C. bezeichneten kupfer-

nen Antiochischen Raisermttnzen auf der Riickseite immer

nur eben diese Buchstaben in einem Kranze, ohne jeden wei-

tern Typus ftthren, und besonders, dass dieselben von Tra-

ian an slets griechische Aufschriftcn auf der Kopfseite ha-

60) Die Abbildun* einer solchen bei Montftiticon I. c. Taf. 193 F.
4. angeblich nach einer Miinze der Gens Calpurnla ist falsch;
die betreJTende Mtinze ist von Golfs Erflndting. - Mor. num.
cons. inc. fid. tab. XI.

61) D. O. V. t. 111. p. 800.
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00 D&TttkUu\u}en dev Rotna auf Misn*6ti.

ben. Scheint demnach die Mtlnze in Rom geschlageta zn

seiu, so ist uicht abzusehn, aus welcheu GrUnden die Tycbe

Anriochiae ak Typus gew&hlt werden seth sollte, denn zu

den Gedaclitnissmunzen auf Hadrian's Reisen gehdrt sie nicht,

da diese allc den Namcn des bereisten Landcs oder der be*

suehten Stadt enlhalten. Wbllte man dagegfcn bier the Tytbe

von Rom, nod zu ihrcn Fiissen den Tiber erkennen
t
so bio-

let sich eine ailerdings verfuhrerische Stelle bei Ath

Deipnosoph. VIII. "Exvysv tie otfca cootj} rb\ flat)tita pep 7rtf-

Xat xUkov/towa , Pvv di Payiata, vfj rfc Hokewg Tv^Ti ^oif

xn9t#Qtfttvov 4*9 xov fraW ugtfitov xni ftovoixwidtiv fa-

&tk€69Q 'Afyiawv. Hadrian hat also der Tyche der Stadt

Rom einen Tempel erbant: so befriedigenfl hierdurch unsere

Miinze erklart zu sein scheint , so ist cs doch Tie! Wahi>

scheinlicher, das* Athenaus bier keinen andern Tempel meihe,

als den der Roma Und Vetius, und dass er jene, nach grie-

cliiseher Anschadungsweige als Tv%rj n6k(to( bezeichne, wo-

durch er wenigstens vor des Prudefatius spottischem Wortspiel

nomenque loci cea numen habetiir

gesichert war* Wer jedoch ttrstere Erklarung vorzieht, der

mag andi in der Forruna rurrita aUf einer Silberintinze de*

Cafacafla 6a
) cine Roma crkenaen*

Vielleicht ist diese Roma - Tyche dicselbe , welchc als

Hrie Tochter Aesculap's gait , nach einer von Serrits w)

aufberfahrten Stelle des Lupercaliendicfeten Marintis oder

Marianus:

Roma ahte Romulum ftlit

fit ob ea nomcn Romulus

Adqnisivit —
Sed diva flava et Candida

Roma Aesculapii filia

Novum nomen Latio fecit.

_ , . . , _ — -

62) Id der Sammlung den Herru H. Gartho feu Coin.

68) ad Virgil. Eel. 1.
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Hanc con ditrieis nomine

Ab ipso omues Romara vocant

Weuigstens ist tie hier, gleich andern Stadtetychen , ife»fr>7

xtiorijc- Zwar ist Tyche bei Hesfiod — Theog. v. S55 —
and im Homerischen Hymnus auf Demeter — y. 419 eine

der Tochter des Okeanos, and in der erwahnten Orphischen

flymne 7% tine Tothter des Eubuleus, d. L des Dionysos

als Sohn der Persephone w
); doch hake ich die Verwaftdt-

schaft trwischen der Gottin des Glticks und dem Gotte deS

Heiles for sehr trahrscheinlieh , urn so mehr , als gerade in

Pprff» ittiitt tflijksoitl tl^lintci fT Aem A Ac/*ltl tk ik4*lilt lie Rffcma ^inr t* I g cLIllUS y 11ICS i III IT cl U JJ IAI \>£i uvB xmCSCU 1 rtJJl Wlllii* 9 HiUuM> QIC

Form der Fortuna annimmt. Ebendaftir spricht auch nocb

eine Steinschfift des Museums zu Bonn, welche die Fortunae

salutares mit Aesculap und Hygiea in Verbindong bringt #&
).

Neben der Room - Tyche finden wir in Kleinasten noch

Sine eigene Btldung der Roma auf einer Munze des kleinen

lydischen Volkes der Cilbiani inferiores ; auf dieser wird

tin weiblicher Ropf, der ein Rorbchen tragt, als Std P^ptff

bessiebne. <*). Die KUbianer wohnten ostlich von der Kay-

strianer Ebene, welche ftich zwischen den Gebirgen Tmolus

ood Messogis erstreckte 6?
), demnach am Tmolus, dem Haupf-

sitz des Phrygischen Dionysosdienstes 68
). Uebereinstimmeiid

biennit zeigt auch die Rtickseite der in Rede stehenden

Mttnze den DionyBOs Indicus stehend mit Cyathus and Lanze.

Diese Darstellung der Roma erklart sich demnach aus den

Mystefieii dieses Gottes, als eine xanjqpopoc Unter ahnlichcr

Form, als Dionysospriesterinnen, erscheincn auch Dionysische

Gdttinnen , z. B. Dione — gleichbedeutend mit Thyone 60
)

,

*—»

—

j—~

—

64) Orph. hymn. 80.

66) Lersch
}

Centralnuiseum II. 18.

68) Kckh. D. N. V. t. III. p. 97.

67) Htrabe XIII. 4.

68) Evrip. Ba«eh. v. 462. Orph. fcymi. 49. et«.

69) Nach Eehermann Religionigeschicbte tmdMythologte Bd< n. 9. 108.
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92 Darstellungen der Roma auf Muntcn.

der vergtttterten Semele 70
) — bei 0. MUller, 1. c. §. 388.

Anm. 5. — Wir hatten also hicr eine Assimilirung der Roma

mit eiuer solcben Gtfttin, Semele, Ariadue oder Kora, und

ktinnen wir dieselbe fiiglich als Roma Bacchia bezeichnen 71
).

Fassen wir nun das bisher Gesagte zusammen , so fin-

den wir die Roma

bei den Romern selbst der Iuno regina und der Mi-

nerva , also den beiden dem Iupiter optimus maximus zu-

uachst stehenden Capitolinischen Gottbeiten, dann dem Mars,

als dem eigentlichen Nationalgott, nachgebildet;

bei den asiatisbhen Griechen der Tyche pautheos;

bei den Kilbianern einer dionysischen Gottin,

also ttberall den htfehsten Nation algot theiten as-

similirt

Nach Erlangung dieses Resultates wenden wir uns nun-

mehr zu dem sogenannten Schwert des Tiberius, und zwar

zu der rathselhaften Figur des untersten Reliefs. Herr Prof.

Lersch hat in seinem trefflichen Programm unumstttsslich

nachgewiesen , dass dieselbe eine besiegte Nation nicht vor-

stellen kann, am wenigsten aber Germania, welche allein

mit den iibrigen Bildwerken auf dem Schwerte in Zusam-

menhang steheu wflrde. Den daselbst gegen eine solchc

Erklarung augefiihrten Grunden kann man noch den Mangel

des langen, scbmalen, sechseckigen Schildes hinzuftigen,

welches auf Romischen Manzen stete die Germania oder die

von Germanen errungenen Trophaen bezeichnet Wollte

70) Apollod. bibl. myth. III. 5, 8.

71) Auf eiucin Kranedailloo des Antoninus Pius — Mionn. I. c. I

p. 213 bellndet rich Roma in GeselLtchaft ciner Kanephoros und

den Dionysischen Atys; doch wage ich nicht, diese DawteiluDt

rait obigcr in Zu*nninienbnng ku hringen.

72) Z. B. Drusus sen. Rev. de germauis Trophaen. Gold. cat. Senckl.

no. 663. Hadrian Rev. Germania. Frau stehend, in der RfcJ»»
D

Lanze, die Linke auf den beschriebenen Scoild gestutzt.
L -

ibid. no. 1377.
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Darstellungen der Roma auf Munxen. 03

man eine vom Feinde befreite Provinz annehmen, so ktfnnte

diese wiederum nur Gennania oder Gallia sein ; aber auch

die Bildung der letztern weicht von unsrer Figur voilig ab.

Gallia wird dargestellt als behelmter Mann, in kurzem Ge-

wande, mit einem Spiess bewaffnet, auf einer Mflnze Ton

Galba, als Frau in langem Kleid, mit Mauerkrone und Lanze

auf dem einzigen Bronzemedaillon der Victoria 73
), und ahn-

lich, mit Mauerkrone und Vexillum auf dem vou nrir zuerst

bekannt gemachten Kleinerz von Constantin an* dem Dahl-

heimer Fund, no. 6814 des eatal. Senckler Wollte man

aber gar noch wetter gehen , die ganze, so schon passende

Erkl&rung des Schwertes fallen lassen, und die auf dem-

sdben verewigten Thatsachen, etwa mit Zugrundlegung der

SteUe bei Sueton. Tiber. 9. wonacli Tiber die dem Cras-

sus von den Parthern abgenommenen Feldzeichen zurticker-

obert hatte, nach dem Orient verlegen, so fehlte auch dort

eine Provinz, die mit der Figur des Schwertes auch nur

Aehnlichkeit hatte, namentlich wird Parthia immer mit Bo-

gen und KOcher und meist mit der Tiara abgcbildet 76
)

Steht es aber fest, dass diese Figur weder eine iiber-

wundene Nation, noch eine von dem Feinde befreite Provinz

vorsteUen kann, so ist in der That, wenn man nicht auf den,

antike Bildwerke so besonders auszeichnenden innern Zusam-

menhang der einzelnen Figuren ganzlich verzichten will,

kaum eine andere Erklftrung denkbar, als durch Roma 77
)*

78) Mionnet med. Rom. p. 73 und nebensfehende Abbildung.

74) Publications cit. pag. 80. und tab. II Fig. 5.

75) Diese SteUe ist oJTenbar unhistorisch , da sie mit Suet. Aug. 21
und sammfltchen andern Historikern in directem Widerspruch
steht; nach alien librigen iibereinstimmenden Nachrichten haben
die Partner die Feldzeichen des Crassus, auf August's blosse

Auffbrderting bio, friedllch herausgegehen.

76} R uberhaupt die gedrangte Zusammenstellung der Abbildungen
der Provinzen den KomUchen Reichs auf Munzen, in Leitzmann's
Nuraismatischen Zeitnng. 1ft*0. 8. 137 f. 145 f.

77) Diese Ansicht , welche zuerst Herr Prof. Ihmtzer nusgesprochen

hat, theilt nunmehr auch Herr Prof. Welcher.
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MDarsiallunnen der Roma auf Munzen,

Doch entepricht djese 0es|alt fceiuer der angefahrten Bil-

dungen der Howa, ftur Minervia fdUl das jungfraulicae,

laag herabwallende Getvand und der Helm ; auch die Btreit-

axt ware in ihrer Hand eine uugewtihnliche Waff©, wenn

aufh nicht eine unmttgliche , da Pallas auf ewer 9fun«* des

agypti^ten Noyaus (teyrrkywta* *it einer sakheu bjswaflV

net erscbeyit 7R
). pie Typhe von Smyrna , in Gestalt der

gleichnamigen Aniazoue, tragt awar ebenfaUs eine aipeqnis;

jedes andere AUribut einer Tyche ajier febH hier, Ebeuso

fehJten fur Roma lunwria und BaeeUa all* VergleWmpnnto^

:

Roma Martia dagegen bietet dereu,, insnfern wir sia, afrgpT

sehep von der bestimmten Romischen Bildung, lediglioh a|f

Araazone betrachten. Hierayf flihrt ?upaehst die bipenttia,

diese eigenlhamliche Waffe der Aqwmen, awf Sutfte***-

m oft Sinnbild der Grttndung dure)) eine soleha Trrf[;

lich pas&t auch das kurae Jtiiegskleid , dagegen ajtf

der Mangel des Helmes, der pelta und b.esonders der exerta

mamma. Aber cbenso fehlt der Helm den Anj&zouen i)ei

Montfaucon ant. expl. t IV. tab. 14. Fig. 1 u. 4 tab- tt,

Fig. 2, und tab. 71 ; Helm und pelta fehlt tab. 1{. Pig. 3;

die kampfenden Ainazonen tab. 72. Fig. 1. fiihren. ebenfalU

die pelta nicht, und das Gewand betjeckt die gauze Brusjt,

Wenn demnach aueh hier der Annabme einer Ama*oae,

also auch einer Roma Martia, direkt BJichts im Wege stent,

so darf man doch frageu , wober diese ungewOhnJtche Bil-

dung, in der gewiss auch der Rtimer selbst nicht auf den

ersten Blick seine Stadtgottin zu erkennen vermochte ?

Unser oben , in Beziehung auf die verschiedenen Bil-

—*— -

78) Rekhel. catal. Mus. Caen. Vindob. I. tab. IV. fig. 80.

70) Z. B. von Tbyafira - Bckh. D. N. V. HI. p. 180. — , Corcyrn
— Morell. In Proctileia — Auch die Bipennis in der Hand des

Zeus Labrandeus , auf Munzen der Karischeu K6ntg« und von

Mvlasa Cariae, ist eine Amazonentrophae. s. Plutarch, quaest.

graec.
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Ddt'sielluHQen da* Bomct auf Munzen,

dungen der Roma
,
erlangtes Resultat berechticbtigt zu der

Annahme, dass in andern Theilen des Romischen Reiches

dieselbe auch noch in anderer Form , der jedesmaligen be-

sondern Gottesverehrung entsprechend
,
gebildet worden sei.

Nehmen wir an, dass so unsere Amazone eine einer speziel-

len Nationalgottheit assimilirte Roma sei , so kann es nicht

zweifelhaft sein, wo wir den einheimischen Prototyp dersel-

ben zu suchen haben : der Schauplatz der auf dem Schwerte

verewigten Kriegsthaten war die Rheingranze ; das Scawert

selbst ist in Mainz gefunden , und war vielleicht, ja sehr

wahrscheinlich , daselbst als Weihegeschenk in eiuem Tern-

pel aufgehangt 80
). Gelange es demnach , eine an dem Rtt-

mischen Rheinufer verehrte Gottheit nachzuweisen , deren

Gestalt und Redeutung unserer Figur entsprache , so durfte

die Aufgabe wohl als gelost betrachtet werden.

Die Rtimer sowohl , als die Gallier nahmen, in Folge

der alien Polytlieisten in so hohem Grade beiwohnenden

Toleranz , ihre beiderseitigcn Gotter als solche an und er-

wiesen ihnen gleichmassig Verehrung , wobei sie vielfack

verwandte Goltheiten mit einander verschmolzen. Den Bc-

weis hierftir liefern die zalilreichen , in den Rbeinlanden

aufgefundenen Votivsteine des Mars Camulus , des Mercur

Cissonius , der Diana Arduinna, des Mercur und der Bm-
mertha etc. Gehflren auch alle diese Steinschriften wahr-

scheinlich einer viel spatern Zeit an, so finden wir doch

schon unter der Regierung des Tiber, also gleichzeiUg mit

der Verfertigung des Schwertes, eine solche nebeneinander-

stehende Verehrung Rtimischer und Gallischer Gottheiten auf

den hochwichtigeu Alttlren im Musle des Tbermes zu Paris,

deren glttcklicher Weise mit Zeitbestimmung versefcene De-

dication also lautet:

80) Lench, Programm S. 87.
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TIB. CAESARE.
AVG. 10VI OPTVM.
MAXSVMO MO.

NAVTAE. PAR1SIACI

PVBLICE. POSIERV
NT.

Diese AUarc weihten die Pariser Schiffer, ausser dem

Jupiter noch den Rbmischeii Gottheiten Vulkan, Castor nud

Pollux, und den Gallischen Tarvos Trigarauus, Esus, Euri-

ses uiid Cernuniios, welche sammtlich unter Beiftigung der

Namen auf denselben abgebildet sind 8I
).

Als Hauptgottheiten der Gallier nennt Casar 82
), die

gallischen Naraen durch die analogen Romischen eisetzcnd,

Merkur, Apollo, Mars, Jupiter und Minerva. Zweien aus

dieser Zahl , dem Mars und der Minerva, haben die Roroer

selbst ihre kriegerische Roma nachgebildet; auch den erst

ktirzlich unterworfenen Galliern konnte Roma nur eine krie-

gerische Gottin sein, verwandt mit ibrem Kriegsgotte. Und

wirklich bietet jene Abbildung des Esus, fines Gallischen

Mars, grosse Aehnliehkeit mit unserer Roma : er tragt gleicb

ihr ein kurzes , leichtes Gewand , entbehrt gleicb ibr jeder

Schutzwaffe, schwingt endlich in der erhobenen Rechten eine

Axt 83
). Letetere ist zwar uur einfach, nicbt bipennis, doch

mag diese schonere, symmetriselie Form dem Geschmack des

Romischen Kiinstlers besser zugesagt haben.

Von der Gallischen Minerva ist mir eine Abbildung

nicht bekannt. Casar ") weist ibr war als Wirknngskreis

81) Bei den finrigen sieben Figuren sind die Namen Ieider unleser-
lich; auch der des Pollux feMt, lasst slch aber mit Sicherhcit

aus der vollsfftndigen Identltat der Figur mit der des Castor er-
gtinzen.

82) Bell. Gall. VI. 17.

83) Leider biu ich ausser Stande eine getretie Abbildung dieses Reliefs

xu ciliren; die bei Montfaucon und Dom. Martin., religion des

Gntilois, Hind vollig ungeniigend.

81) loc. cit.
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die operum atque artificiorum initia an, doch kann sie nicht

so rem fried 1idler Natur gewesen sein, da sie bei den Brit-

ten, die ja gleich den Galliern Celten waren, ofter mit dem

Mars Belatucadrus vereinigt erscheint 86
). Dass auch sie,

gleich dem Esus und der Minerva von Oxyrrhynchus , eine

Axt gefuhrt habe, scbliesse ich aus Folgendem:

Tolosa , die Hauptstadt der Tectosagen , erhalt von

Martial und Anson den Beinamen Palladia, woraus man auf

dort stattgehabte besondere Verehrung der Pallas schliessen

muss 86
). Die teetosagischen Colonien in Galatien verehrten,

wte die Mtinzen von Ancyra und Sebaste Tectosagum 87
)

beweisen, besonders den Gott Lunus, woraus man gleiche

Verebrung des Mondes im Mutterlande folgern kann. Nun

zeigen die Mttnzen der Tectosagen 88
) neben dem Halbmond,

dem Symbol des Monddienstes, eine Axt, die demnach Sym-
bol des Minervacultus zu sein scbeint. Beriicksichtigt man

ferner , dass in vorrOmischer Zeit dies Volk eine Colonie

iiber den Rhein in den Hercynisehen Wald entsandte — Caes.

bell. Gall. VI. 24. — , wodurch die Verehrung ihier axt-

schwingenden Minerva an den Rhein gelangen konnte, so

erscheint auch eine Verwandtschaft unserer Amazone Roma

mit dieser Gallischen Minerva als moglich. Doch habe ich

dies nur deshalb anfUhren zu mtissen geglaubt, weil an sich

die Assimilirung einer weiblichen Gottheit mit einer anderu

weiblichen wahrscheinlicher ist ; denn im vorliegenden Falle

85) In Steinsckriften. s. Mone im Anhange zu Kreuzer's Syinbolik
Th. II. S. 488 (erste Ausg.)

80) Mart. IX. 100. — Aus. Parental. 32. — Dasselbe litest sich noch
folgern aus des Sidonius Apollinaris vorletztem Briefe, wo er,
den zu Tolosa erfolgten Martyrertod des hi. Saturninus beschrei-
bend, sagt:

Quem negatorem lovis et Minervne
Et crucis Christi bona confitentem
lunxit ad tauri latus iniugati

Plebs furibunda.

87) Bckh. D. N. V. III. p. 177. 180.

88) rev. num. frany. 1888. p. 170. tab. 8.
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<wtk Bnrttp\hi»npD dpv Roma auf Mitnzen

1st die aussere Aehnlichkeit rait dem Esus so augenfallig

,

ifnd der Ideengang bei dieser Gestaltuug der Roma demjeai-

geit, welcher der Romischen Roma Martia zu Grunde liegt,

AO identisch , dass ich nicht anstehe, die Figur des un-

tersten Reliefs auf dem Schwertc des Tiberius

far eine Roma Esa oder Roma Martia Gallica

zu erklaren.

Dicser Deutung kommt noch der Utnstand zu Sfatten,

dass Roma in Gemeinschaft mit Augustus in Gallien, am Zu-

saromeiifluss des Rhodanus und des Arar, bei Lugdunuin eineu

weltberUbmten Altar hatte, dass dieser Altar gemeinschaft-

lich von alien (00) Gallischen Volkerschaften errichtet wurde 89
),

dass also gewiss daselbst, wenn irgendwo, das Bild der

Roma eine Gallisehe Form hatte. Wenn dies war, sollte

daun nicht das Schwert des Tiberius uns die authentische

Copie dieses Romabildes aufbewahrt haben? So viele Ana-

logieu von Abbildungen beriihmter Kunstwerke auf kleinern

Reliefs, besonders Mtinzen
,

sprecheii fur die Moglichkeit

einer solchen Annahme, dass wir doppelt bedauern miissen,

von jener ara Lugdunensis kein vollkommneres Bild zu be.

sitzen, als das auf den zahlreichen Erzmtinzen von August

und seinen Nackfolgern aus dem Julischen Geschlecht, deren

geringe Dimensionen die Darstellung von Details unmttgiicfa

machteti.

69) Strabo IU. 8.

OUn, im Mai 1849. a* Henckler.
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9. ftffmtfrljr aUrril>iimfr in Coin.

Taf. VI.

Bei dem Fundamentlegen mebrerer neuer Hauser in der

Nahe der alten Kirche Maria in Capitolio, und zunachst

der westlichen Seite des Kreuzganges, welche gegenwartig

niedergeworfen worden , um im alten Stile wiederhergestellt

zu werden, ist man in einer Tiefe von acht bis neuu Fuss

auf interessante Trtimmer romischer Geb&ude gestossen, die

zwar noeh keinen Schluss auf die Bestimmung dieser Ge-

baude zulassen, die aber an Ort und Stelle aufgenommen

werden mussten, sollte nicht jede Spur derselben von der

Erde verschwinden , ohne irgend einen Nutzen dem Alter-

thmnsfreunde zu hinterlassen. Diese Trummer bestehen ge-

genwartig in zwei Raumen, langs denen sich eine Mauer von

etwa 90 F. rhein. hinzieht. Diese Mauer a a , deren Dicke

wir wegen des anliegenden Schuttes noch nicht kennen, be*

streicht den ersten offenen Raum in einer Lange von etwa

10 F. 1 Z., den andern grossern von etwa 20 F. Wozu der

dazwischen befindliche Einsehnitt in die Mauer von 1 F. «/
2 Z.

Breite und etwa % F. Tiefe diente , ist nicht zu ermitteln.

Wichtiger ist der zweite dieser Raume, der durch eine zweite

und dritte Mauer einen fast vollstandigen Raum umschliesst*

Diese drei Mauern , vou denen die zweite senkrechte ste-

hende, und wie es scheint mit einer Thure (?) versehene

1 F. 4 Z. dick ist, sind alle drei gleichmflssig gearbeitet,

im Innern Gusswerk aus Mortel, Steinen u. s. w., von Aus-

sen mit sehr schttn gehauenen kleinen Tuftsteinen glatt aus-

gcmauert und verputzt, etwa so wie der Behalter im Garten

der Frau von Droste hieselbst, und die Fugen mit rftmischem

7
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Mortel sehr sorgfaitig bestrichen und gebiigelt. Die Mauern

selbst siud noch etwa 4 F. 5 Z. hoch, und die Rinne — denn

eine solche scheint es doch zu seyn, welche sicli an der

Maueraa lierzieht— l&uft in einer nochunbestiinmbareiiLange

dicht am Socket vorbei und ist 1 F. hoch , 1 F. 10'
2 Z.

breit. In der Nahe des Punktes f soil sich ein gemauerter

Wassersarg befuuden haben. Ein Sttick einer gleichen Rinue

d stand an der andern Mauer c c senkrecht dieser gegen-

fiber. Das Seltsamste aber ist ein kleiner unregelmassig ge-

arbeiteter und vermauerter Bogen (Taf. VI, oo.), 4 F. l/2

Z. lang , 2 F. \ \ Z. breit, 4 F. « Z. hoch , im Lichteti des

Durchmessers 1 F. 11 Z. breil, desseu Bestimmung schwer

zu errathen seyn dfirfte. Denn urn lhn fur einen Ofen atis-

zugeben , dazu fehlen ihra doch alle Bedingungen. Diesem

zunfcchst lagen und liegen noch einige Blttcke von Tuff,

etwa 4 F. lang, 1 bis 2 F. dick, deren einer mit einer ftus-

serst rohen Arabeskc verziert und zwischen sich und eineni

andern einen in mehrere Stticke zerbrochenen Stein aus

Grobkalk mit folgender Inschrift fasste

:

ADNAMATIVS GA 179.

LICANVS . SORO
RICARISSIMAEET
ADNAMATIVSSPER
ATVSCONIVGICO
MVGIDVLCISS1MAE
DQVEINCOMJ*»
I ilMV|\PO

Adnamatius Ga(l)licanus sorori carissimee et Adnamativs

Speratus conivgi comugi (so) dulcissimae (a)dque in-

c&m(parabi)H po(suit)

Romische Grabinschriften treffen wir zwar gewtfhnlich

ausserhalb der romischen Stftdte, aber zuweilen selbst inner-

halb derselben; seltsam ist ihr Vorkommen innerhalb rflmi-

scher H&user , wie in diesem Falle ; denn dass diese Ruinen
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etwa zu dem rftmischen Capitolium gehOren sollten, das wir

auf der Stelle der Rirche Maria in Capitolio freilich sucfcen,

konnen wir als Vermuthung wohl aussprechen , ohne una je-

doch einer zu grossen Zuversicht zu fiber]assen. Auch in

Rom steht eine Marienkirche (ara celi) jetzt auf einer der

Spitzen des capitolinischen Hugels. (Ueber den Namen Ad-

namatus vergleiche man das in Heft IX. S. 61. von mir Zu-

sanimengestellte. Vielleicht lautete er hier ADNAMATTVS.)
Mehr aber als dieser Grabstein konnte uns tin kolos-

sales viereckiges Capital aus Grobkalk, den von den Rti-

roern so viel gebrauchten Steine, gearbeitet, in jener Meinung

besiarken. Es ist nicht weniger als 3 F. 4 Z. hoch, IF. 11%
Z. unten breit , 3 P. 2 Z. oben breit , 2 F. 4 Z. dick. Es

schwellt also keilftrmig an. Dieses muss unten auf dem

Sen aft eines Pfeilers gestanden haben; denn es hat in der

untern Flftche eine Vertiefung. Die Hone des Schaftes muss

kolossal gewesen seyn, an 20, 30 F., wenn es der Masse des

Knaufes entsprach. Da keine weitere Spuren von Sch&ften

oder Knaufen bisber gefunden wurdeu, die obere Flache des-

selben aber keine Spur von Anklammernng zeigt, so konnte

man einen solchen Pfeiler als vereinzelt stehend annehmen

und nur allenfalls an eine darauf stehende Statue denken,

wenn nicht eben der Mangel einer Spur von Klammer oben

gerade eher auf einen Bau mit Blocken hinwiese, als auf

einen vereinzelten Pfeiler. Meist auf Saulen, nicht auf Pfeiler

setzt das Alterthum seine Goiter- und Raiserbilder. Fttr einen

vereinzelten Pfeiler kann auch die seltsame Ausschmttckung

dieses Capitals nach alien vier Seiten hin nicht sprechen. Ue-

berall namlich ist es mit Aachen Schuppen oder Blattern des

Pinienapfels bedeckt. (Vrgl. Taf. VI.) Schuppenbedeckungen

kommen in mittelalterlichen Gebauden an Wulsten und Simsen

vor; aber das Material scheint mir doch hier entschieden auf

romischc Arbeit hinzudeuten
,
obgleich ich nichts Aehnliches

selbst aus spatromischer Zeit aufzuweisen wflsste. Die Reil-
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form ist sonst Air die spatere Kaiserzeit durch Ravenna hin-

langlich bestatigt Daher ist wobl nichte Erhebliches ein-

zuwenden, wenn man dasselbe auf einen grossern Ban hier

auf oder an dem alten rtfmischen Capitolium der Colonia

Agrippina beziehen will.

Coin wird als rbmische Colonie ja so gut, wie andere

Stadte Italiens utid Galliens, sein Capitol, seine arc, gchabt

haben. So linden wir bei Sueton (Tib. 40) erwahnt, dass

Tiberius das Capitolium zu Capua weihte. So erwahnt

derselbe Sueton (gram. 9) eine Statue des Orbilius auf dem

Capitol zu Benevent, Vitruv (111,3) ein capitolium Pom-
peianum, eine Inschrift bei Morcelli (de stil. inscript Tom.

U. p. 291.) ein Capitolium zu Falerii und eine aus der

Zeit des Theodosius und Valentinian eine SUtue auf dem

Capitolium zu Verona {Maffei Mus. Veron. 107, 1. Orelli

68). Wie an Rom in der achten Region das Capitolium, so

lag auch das urbis Constantinopolitanae capitolium in

derselben. Ein capitolium wird erwahnt zu Augustodu-
num von Eumenius (pro rest, schol. 9, 3), eins zu Tou-
louse von Sollius Sidonius (Epist. IX, 16), eins zu Narbo
von demselben (Carm. XXUI, 40) und von Gregor von Tours

(de mirac. I, 92), endlich ein capitolium Treuiroruminden
Acten des h. Andochius

,
angefUhrt von Savaro zu Sollius.

Bonn, 1. Febr. 1849. e,. i,.
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10. ©as 6aj>tt/Urhtm auf $fl)li>f? Dtanlrm

(Heft XIII. Taf. VII. und VHI.)

Auf dem linken Ufer des bey Wallendorf in die Sauer

sich ergiessenden Ourflttsscheiis, welches theilweise die Grftnze

zwischen dem Grossherzogthum Luxemburg and dem Preus-

sischen Gebiete bildet
,

ragt auf einem felsigten Bergvor-

sprunge das Schloss Viand en liber dem St&dtchen gleichen

Namens.

Der Zweck dieser Abhandlung gestattet nicht, eine

Schildening der landschaftlichen Schonheit zti versuchen, in

welcher das waldgekrOnte Felsthal prangt, ans dessen Hin-

(ergrunde Faikenstein, die Stammburg Cuno's, des grossen

Erzbisehofs von Trier, hervorschaut. Auch in das Geschicht-

Jiche werde ich hier nicht naher eingehen, sondern mich auf

die nacbfolgenden kurzen Audeutungen beschranken °). Wahr-

*) Eioe irgend genugende Monographic iiber Vianden exlatirt leider

noch nicht; vlelmehr haben die Geschtchtschrefber des Landes

dasselbe in unbegreidicher Weise vernachlassigt. Mebr Oder we-

Diger genaue und ausffibrKcbe Notiren Undet man in folgenden

Werken : Gesta Trevirorum edd. Mailer et Wyttenbach vol. I.

c. 85 p. 844; HI 232; Bertholet hint, du duche de Luxembourg

t III p. 425 u. fgg. ; Calmet hist, de Lorraine v. II I. 28 pag.

265 ii. 266; Brower annate* Trev. t. II p. 143 u. fgg.; Leben

der Grafln Yolnndn von Vianden, von Alex, WUtkeim libera, von

P. Stekrex Luxb. 1815; Riflia illustrafa von Schannat herausge-

geben von Bursch I, 2 S. 060, 965. I, 1 H. 358; die Programme

des Athenawins zti Luxemburg von den Jahren 18S9 und 1841;

Itineraire du Luxembourg Germanique parL'eveque de la Basse

Moutune. Luxbg 1611 S. 137 ti. fgg.; Notkomb In der revue
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scheinlich bildeie eine rtfmische Niederlassung (Vienna) den

Grand zu dem heutigen Vianden; jedenfalls war dasselbe

schon im fruhesten Mittelaller der Sitz eines Dynastenge-

schleelites, welches im Beginne des ISten Jahrhunderts seine

Herrscliaft bereite iiber 52 Ortschaftcn erstreckte und dem

mebr als dreyssig ansebnliche Rittergeschlechter der Umge-

gend den Vasalleneid zu leisten hatten.

Das Hans Vianden war urn diese Zeit mit den ersten

Ftirstengcschlechtern Europa's verwandt; Margaretha von

Courtenay, die Gemahlin des Grafen Heinrich I. von Vian-

den, die Enkelin Ktfnigs Ludwig's des Dieken von Frank-

reich, sab ihren Vater und ihre beyden Briider auf dem

Kaiserthroue zu Konstantinopel.

Vou den Kindern des Grafen Heinrich I. mtfge hier

der Yolanda, Abtissin von Marienthale, um ihrer merkwfir-

digen, von Wiltheim beschriebenen Schicksale und um der

Verbindung willen, in der ihr Name mit unserem Bauwerke

steht ,
gedacht werden, so wie des Bischofs Heinrich vou

Utrecht (f 1267), wekher den dortigen Dom nach dem Mu-

ster des, kurz vorher in Ktiln gegriindeteu erbauen liess.

In der letztgenannten Stadt war derselbe zuvor Erzdiakon

gewesen. — Nach manchfachen Wechselfailen sah im J. 1270

der Graf Philipp von Vianden sich gentfthigt, den Grafen

beige von 1630 no. ft; W. J. C von HosseU te der hollaud.

Zeitschrlft „4t Gids" Jahrg. 1840 no. 1 und die bier angefnhrten

Schrifteu Ton Mitnch und Nothomb. AufMlenderwetoe 1st in dem

von Neyen im J. 1619 nach elnem Manuscripte des AUxander

WUthekn lierausgegebenen Werke : „LucUbnrgensin tive Lnxem-

burgum Romanum" (2 Qtiartbindej Vianden nur an einselnen

Stellen im Vorbeygehen erwnhnt. — Mdchte der reiche Stoff recht

bald einen u'ichtigen Bearbeiter flnden! Schreiber dieses besitzt

mehrere aus der Mallheser- sparer Deutsch-Ordens-Commenthiirey

Roth herruhrende mittolalterliche Urktinden, in denen Beziehun-

gen auf Vianden vorkomtcen.
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von Lnxemburg ids seinen Lehnsherra auffuerkennen ; 38

Jahrc spater verlieh der Enkel des Erateren dem Orte Vian-

den sUtdtische Rechte. Im J. 1361 erlosch in der Person

des Grafen Heinrich III. der Viandeuer Manusstamm. Von

den in das Erbe eintretendeti zwey Tochtern seines Bruders

Gottfried starb die alteste , Marie , olme Kinder zu hinter-

Jassen , so dass die Herrscliaft der jtingsten , Adelheid mit

Namen, minel, die mit dem Grafeu Otto von Nassau, dem
Stammvater des regiereaden Konigs der Nie-

derlande*), vermfthlt war. — Durcli Philipp II. von Spa-

nien, welcher die Grafschaft Vianden gegen Wilhelm von

Nassau konnszirte, ward sie an den Grafen von Mansfeld,

GouverneuT von Luxemburg, ubertrageu. Spftter zogen die

Oranier wieder in ihr Stammschloss ein und blieben in des-

sen Besite bis znr Errichtung der batavisclien Republik,

welcbe die Herrscliaft mit Sequester belegtc. Im J. 1610

*) Otto von Nassau and Adelheid von Vlandeu

I

Johann I

I

Eogelbert I

!

Johann II

Engelbert
~
Johann III

Heinrich 111 Wilhelm

Wilhelm I Johann

I I——— Wilh Frledrich
Moris Friedrich Heinrich

,

\ Heinrich Canimir
Wilhelm IT

,

! Johann Wilhelm Friso
Wilhelm HI

Wilhelm IV

Wilhllm V
I

Wilhelm I

Konlg der Niederl.

1

Wilhelm II.
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schenkte Napoleon das Schloss nebst Zubebor dem General

Graf Marboeuf als Majorat. Als derselbe auf den Eisfel-

dern Russlands den Tod gefunden, nahm 1815 die grossh.

luxemburgische Domanenverwaltung das Schloss in Besitz,

fflr welches nunmehr unter der Hand des koniglichen Spross-

lings seiner alten Herren wieder gl&nzendere Tage aufge-

hen zu wollen schienen, nachdem es wie dureh ein Wunder

dem Drange so vieler Ereignisse Stand gehalten hatte. Das

Jahr 1820 fand den machtigen Koloss uoch durchaus be-

wohnbar unter Dach und Pach — ein sprechendes Bild sei-

ner grossen Vorzeit. Da iiberschlug die zu seiner Uebertra-

gung bestellte Behorde die erforderlichen Unterhaltungsko-

sten und als sich ergab, dass die Reparatur des Dachwerkes

die Summe von vierhundert Gulden erheische, verfiel

man auf den Gedanken einer eben so wohlfeilen als expedi-

tiven Radikalkur. Man beschloss, die Burg auf den Ab-

bruch zu verkaufen, und Konig Wilhelm unterzeich-

nete sonder Verzug die ttber die Wiege seiner Ahnen ge-

fallte Sentenz. Im J. 1820 wurde denn Schloss Vianden

nebst den anliegenden Garten, Wiesen und sonstigen Depen-

denzien durch den Auktionshammer einem gewissen Koster

und Theilhabern fttr die Summe von 1400 Rronenthaler zu-

geschlageu. Alsbald gingen Pickel und Brecheisen lustig

ans Werk : die Scbiefer und Nagel wanderten von den Da-

chem herab ; das Bley ward aus den
,
grossentheils gemal-

ten, Penstern, die Klammern aus den Mauern gerissen ; nicht

eines Groschens Werth entging dem Spaherblicke der neuen

Herren von Vianden. Die reichste Erndte aber ergab das

Holzwerk : ein ganzer Wald von kerngesunden , machtigen

Eichen, wie sie dermalen unser Land kaum noch kennt,

ward bergab geschleift, urn zu Mehlfassern far die Luxem-

burger Magazine verarbeitet zu werden. Der grosse west-

lirhe Ban hatte ftinf durch die ganze Breite laufende Spei-

cher uber einander, von deren verschwenderischer Ausstattung
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mit Holz die Einwohncr dcs St&dtchens zu erzahlcn nieht

made werden.

Daranf , nach 7 Jahren wurde das Schloss als Ruine,

ohne die dazu gehorig gewesenen L&ndereyen durch den

. Ktfnig von Holland fiir 110 Gulden zuruckgekauft, und seit-

dem haben denn Sturm und Regen es ttbernommen, das Zer-

stOrungswerk von Roster et Compagnie fortzusetzen. Trotz

allein dem halten sich unter den Schutthaufen und den ge-

borstenen
,

hochragenden Mauern noch tiberwolbte Hal Ien

aufrecht, so umfangreich, dass man fQglich ein Wagenrennen

dariti abhalten kttnnte ; bier und dort steht noch ein felsen-

fester, zinnengekronter Thurm wie eine Schildwacht da,

die man abzurufen vergessen hat Windsorschloss und die

Papstburg zu Avignon, die grossartigsten Burgpalaste des

Mit (elalters , welche ich kenne (die Glanzparthien des Hei-

delberger Schlosses gehoren bekauntlich einer spatcren Pe-

riode an) sind zwar in einem noch grossartigeren Massstabe

angelegt; allein ich glaube behaupten zu dtirfen, dass beyde

in Bezug auf stylistische Durchbildung, ilberhaupt auf kiinst-

lerischen Reiz ebensoweit hinter Schloss Vianden zurtickste-

hen, wie etwa die Kathedralen von York und Chartres hin-

ter dem Dome zu Kttln, und man braucht wahrlich nicht erst

die Burg Warwick's „des Konigsmachers" am Avon studiren

zu gehen, urn sich von der Grosse und Gcnialitat der mit-

telalterlichen Architekten , auch in dieser Gattung von Bau-

werken, zu uberzeugen. Das 12te und 13te Jahrhundert,

also die Zeit der schonsten Bliithe der romanischen und des

Rnospens der gothischen Baukunst, haben diesen Koloss

gestaltct und seine Glieder mit der ihnen eigenthumlichen

keuschen Anmuth geschmiickt in der Art, dass man unschliis-

sig bleibt, ob man mehr die imposante Wttrde der Gesammt-

anlage bewundern soil, oder die aus der Konstruktion mit

organischer Lebendigkeit sich entwickelnde sinnvollc Eleganz

des Ornamentes, wovon die Bruchstiicke umliergestreut liegen.
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Das Schloss zerfallt in drey Hauptmassen, welche vor-

zugsweise durch den Rittersaal (worunter sich ein auf vier

freystehenden Rinids&ulen ruhender zweyschiffiger Keller

befindet), die Vorhalle sodaim und die eigentlichen Wohn-
gehaude, und endlicb durch die Kapelle gebildet werdeu,

zu deren Beschreibung wir nunmehr ubergehen.

Hirer Form nach gehort diese Kapelle in die Kiasse

der uneigentlich sogenaunten Baptisterien.

Bekanntlich wurde in der friiheren christlichen Zeit

und theilweise noch bis zum 12ten Jahrhundert die Tauf-

handlung in eigens hierzu bestimmten Gebaudeu , den Bapti-

sterien, vorgenommen, welchen man erst, nach dem Vorbilde

einer gewisseu heidnischen Tempelform, die runde, und

demnachst, wohl vorzugsweise aus techniscben Griinden, eine

poly^one, meist achteckigte Form gab. Als spater in den

gewohnlichen Kirchen getauft ward, kam die Baptisterien-

Form doch noch vielfach zur Anwendung, namentlich bey

den nicht fur eiu grdsseres Publikum bestimmten gottes-

dienstlichen Gebaudeu , wo denn die Verttnderung des ur-

spriinglichen Zweckes meist eine Modification der Anlage

in der Art herbeyftthrte, dass eine Chornische an eine Seite

des Polygons hcrausgebaut ward , um den Altar darin auf-

zustellen *).

*) Besonders passend erscheint die Baptisterien-Form fur £chloss-

ktrchen uud sonst xum Privafgnttesdien*te. Das llheinlaud eat-

half: die benierkeuwwerUiesten Master solcher Art in dem Minister

mi Aachen (ScMoaskapelle Karls d. G.), den Baptisterien xu

Xymwegcn, Oftraarsbeim im Elsas s uud kii Mettlach an derSaar,

ho wie den durch Hrn. von hassaulx wiedcr hergeatellten , auf

den Rurgen Rheineck und Cobern , liber welches letxtere die

trefTliche Schrift „die Matbiaskapelle bey Cobern an der MoscI,

von Dronke and v. Lassaidx" (Cobl. 182)7 m. Abbdgen) handelr.

Gewfes ware es ratalieher, bey neuen Aaltgen von Scblosakif-

chen •olcbeo Muttern an folgen, als Typen in Anwendung an
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Die bier in Rede steliende Viandener Kapellr nimmt

ded aiisstTften, narh Siiden gekehrten, Vorsprung des Schloss-

berges ein mid ist ihr Chor derselben HimraeUrichtuiig zu-

gewendet Sie ruht allerwarts auf den kolosaalsten dureh

Wo 1bungen verbundeneu Substruktionen , welchc noch jetzt

zuganglich sind und an die zur Seite mehrere , theilweise

verschiittete, der Sage nach fruher als Gefangnisse benutzte

Raumlichkeiten graozen **). Eines dieser Gelasse , links

vom Haupteingange ist durch das Andenken an die bereits

rrwahnte froaime Yolanda (geb. 1231) geheiligt, die hier

eingesperrt gewesen seyn solle, urn sie von dem Vorsatze,

den Schleyer zu nehmen, abwendig zu machen.

Auf den Wttlbungen des grandiosen Unterbaues, wel-

cher wobl zunacbst den Zweck hatte, der Kapelle im Ver-

haltniss zu dem Schlosse eine entsprechende Hohe zu geben,

erhebt sich von ungewobnlich starken Mauern umschlossen,

die Kapelle selbsf. Ihr Grundriss bildet ein Zehneck, von

welchem eine £egen Nordwest gekehrte Seite durch das

aus dem Schlosse in die Kapelle fuhrende Hauptportal durch-

bringen, die einer ganz anrieren Grundidee und Bestimmung ent-

sprechen, Oder gar Zwergdome mit Thtinmen hinzustellen, deren

Kretizblumen nicht einmal die Hdhe der danebenstehenden Wohn-

gebaude erreichen.

*) Zweifelsohne ist diese , der Tradition und der , wenigstens aus-

serhalb Italiens
, durchg&ngig befolgten liturgischen Vorschrift

nicht entsprechende Orientirting lediglich auf Reclinung der Lo-

kalverh&Itniase zu setzen.

**) Vgl. den Plan I. Die beyden Zeichnungen danke ich der Gefal-

ligkett des Herrn Architekten Freiherrn von Kimig> welcher vor

mehreren Jahren im Auftrage des Konigs der Niederlande eine

Aufnabme des ganzen Schlossbaues gemacht hat Leider ist seine

Arbeit unbenutzt liegen geblieben, ohne dass auch nur zu er-

mittelo ware, wo. — Der gebrauchte Maasstab ist 1 Centimeter

1 Meter oder '/.«, der wirklichen Grosse.
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brochen ist, wahrend die grade gegenuber nach Sttd-Ost zu

Hegende Seitc gauzlich offen erscheint, urn die Verbindung

des Schiffes mit dem dort angesetzten Chore herzustellen.

Den lcteteren bilden filnf Seiten eines Zehnecks, welche je-

doch nicht unmittelbar an das Hauptgebaude sich anschlies-

scn, sondern noch durch einen freyen Zwischenraum, gleich-

sam cine Vorhalle zum Chore, von demselben geschieden sind.

Der ganzc Kapellenbau hat, einschliesslich seiner Umfas-

sungsmauern , eine Langenausdehnung von etwa 50 Fuss

bey einer Breite von 36 Fuss und bietet eine fast eyftrmige

Gestalt dar. Ich glaube, bey den Dispositional des Grand-

risses nicht weiter verweilen zu mussen, da derselbe sich

aus dem
,

sorgfaltig aufgenommenen Plane No. II. klar' er-

gibt Als eine besondere EigenthUmlichkeit ist jedoch noch

das die Stelle des Mittelschiffs einnehmende Sechseck von

ungleichen Seiten hervorzuheben, an dessen Ecken sich, wie

der Grundriss zeigt, gebiindelte, massive Pfriler befanden,

deren fttnf und beziehungsweise Vier halbrunde Vorsprlinge,

unter Vermittlung von Kapit&len, die Gewtilbgrate trugen.

Dieser Central-Raum nun hatte k einen Fuss bod en; er

war ganz often gelassen und gestattete so die Durchsicht in

den Unterbau, welcher seinerseits durch diese Oeffhung Licht

erhielt Ein ziemlich stark vorspringendes Gesims bildete

die Einrahmung dieser Oeffhung. Der Sage nach hatte diese

Anordnung den Zweck, den in den unteren Raumen befind-

lichen Gefangenen die Mtfglichkeit zu gewahren, dem oben

statthabenden Gottesdienste zu folgen. Es erinnert dieselbe

eiuigermassen an die Einrichtung der Doppelkirchen.

Der Aufriss unserer Kapelle, in welcher imJahre
1820 noch Messe gelesen ward, lasst sich dermalen

nur noch durch Konjektur aus ihren Trtiramrrn cnfnrhmen.

Es stclien nemlich bios noch die, ungefthr 18 Fuss hohen

Umfassungsmauern bis zum Beginne der Wttlbungen aitfrecht

;

die das sechsseitige Mittelschiff umgebenden Biiudelpfeiler
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sind verschwunden und der einzige noch erhaltene Bogen

(der das Chor vom Schiffe trennende s. g. Triumphbogen)

hielt, als ich im Hcrbste 1847 das Schloss besuchte, nur

noch kranipfhaft seinen sinkenden Schlussstein in der Htthe.

Der Slyl des Bauwerkes deutet auf das Ende des 12ten

oder den Anfang des lSten Jahrhunderts, da er sich als der

spatromanische zu erkennen gibt, in welcbem die Elemente

der Gothik bereits durchblicken. Alle Glieder und Orna-

mente sind sehr einfach gehalten ; sie verrathen den Befesti-

gungsstyl; durcb seine Verhaltnisse und gediegene Technik

gewahrt das Ganze indess darum doch nicht weniger einen

hohen asthetischen Genuss.

Im Innern erhebt sich in jedem Winkel des Zehnccks

eine halbrunde Wandsaule (c) mit attischem Puss, auf de-

ren kelchftrmigem , mit einem sehr kraftig ausladendem , als

Kampfer dienendem, Aufsatze versehenen Kapitale eine wulst-

artige Rippe entspringt. Das Seitenschiff iiberspannend liess

sich letztere auf dem gegenttber an dem sechsseitigen Mit-

telraume stehenden Pfeilerbttndel nieder. Wie der Grundriss

zeigt, ergeben sich hierdurch zehu Gewdlbe, von denen vier

die Gestalt eines Dreyecks haben, die tibrigen sechs aber

unregelmassige Vierecke sind.

In der Mitte ungefahr 1st der Schaft der oben erwahn-

ten Wandsaulen mit einem stark vorspringenden , schtfn ge-

gliederten Ringe versehen, welcher, in Ermangelung eines

urn!aufenden Gesimses, andeutungsweise die Zweytheiligkeit

des Baues in der Hohenrichtung bezeichnet.

Die untere Wandhalfte der Umfassungsmauer ist auf

jeder Seite des Polygons mit einer doppelten Bogenstellung

verziert, so dass immer zwey Rundbogen auf einem in der

Mitte der betreffenden Wand an dieselbe angelehnten S&ul-

chen (a) ihre gemeinsarae StOtze finden , w&hrend ihre aus-

seren Schenkel auf den neben den durchlaufendeii Wand-

saulen (c. c) angebrachten Ziersaulchen (b. b.) ruheu.
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Solchergestalt umzieht eine geblendete Arkade den ganzeu

unteren , mit keiner Lichtoffnung versehenen Theil der Um-

fassungswand und verleiht derselben in httchst ansprechen-

der Weise , besonders dutch deu Wechsel von Licht- und

Schattenparthien, Leben und Bewegung. Die Kapitale der

zuletzt gedachten Saulchen sind theils s. g. Wurfelkapittle,

t hells zeigen sie eiue kelchartige Form; Blattwerk oderson-

stiges figurirtes Ornament ist nirgendwo angebrachk

In der oberen Halfte der Wande befinden sich die Fen-

ster, soweit die ortlicheu Verh&ltnisse solche anzubringen

gestattete, was nur bey ftinf Seiten des Hauptbaues der Fall

war. Diese Fenster sind von aussen wie von innen in je-

der Richtung sehr bedeutend eingeschr&gt, so dass die eigent-

lich, dnrch das Glas gebildete Fensterebene inmitten der

Mauer verbaltnissmassig klein ist ; au der inneren Wandfla-

che hingegen die Oeffnungen der beyden gckuppelten Fenster

nur durch ein Rundsftulchen, welches dem untereu Saulcheu

(bey a) korrespondirt, von einander getrennt sind. Zu bey-

den Seiten des Fensterpaares dienen gleichgestaltete Saul-

chen der Fenstereinrahmung, die nach oben durch spitzbogig

gestaltete, auf den Kapitalen dieser Saulchen ruhende wulst-

fttrmige Archivolten gebildet wird. Ueberhaupt sind die

Fenster sammtlich fan Spitebogen uberwOlbt, wahrend der

sie uberspannende Stirnbogen des Hauptgewttlbes wieder ein

halbzirkelfttrmiger ist.

Der Chor erscheint in ftkyl und Anordnung dem Schiffe

durchaus analog. Er ist mit einer gef&cherten, durch wulst-

artige Grate in fttnf dreyeckigte Abiheitatgeu serlegtes

Halbkuppel~Gewolbe iiberdeckt gewesen, und liefen jene

Grate in dem Scheitelpunkte des grossen Bogens (d) zu-

sammen, welcher das Centrum des der Konatruktion der Absis

zum Grunde liegenden Polygons durchschneidet.

Ftinf Fenster von derselben Konstruktion wie die des

Schiffes geben dem Chore sein Licht und unterhalb derselr
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tai zieht sic* awh an der Wand eine geblendcrfe Zierarkade

hin , die jedoeh bier nicht aus einer doppelten , sondern aus

einer elnfachen Bogcnstellung auf jeder der vier Seiten des

Chorschlusses besteht, da diese Seiten nnr halb so lang, wie

jede der zelin Seiten des Schiffes sind , die Saulchen aber

immer in gleichen Entfernungen tor einander stehen.

Was die Ueberdeckung des Mittelschiffes anbelatigt, so

lasst sieh bey der vollstandigen Zerstorung dieses Theiles

aus dem Baue selbst ein ganz zuverlassiges ResulUt nicht

ermitteln und auch die anderweitig angestellten Erkundi-

gunmen haben mich bis jetzt nicht zu einen solchen geftihrt

Jedenfalls hatte es ein sechstheiliges Kreuzgewtilbe roit wulst-

ffcrmigem Rippenwerke und aller Wahrseheinlicbkeit nach

ruhte dieses GewOlbe auf die Verdachung des umlau-

fenden Seitenschiffs uberragenden, laternenartigen , auf jeder

ihrer sechs Seiten mit einem Fenster versehenen, Trommel

— eine Anordnung, wie sie fast bey alien Bauwerken von

der Gattung des hier in Rede stehenden vorkommt.

Die Anssenseite unserer Kapelle ist wie das Innere

mit grosser fiinfachheit behandelt. Weder durch Pilaster-

streifen, noch anf sonstige Weise sind die Wande in Felder

abgetheilt; sie bilden vielmehr, abgesehen von den Durch

-

brechungen zum Zwecke der Thilr- und Fenster - Anlagen,

eine durchaus ebene Flache. Von dem Gesimse, worauf das

Dach ruhte, ist keine Spur mehr vorhanden ; es steht indess

zu vermuthen , dass das Kranzgesimse eines neben der Ka-

pelle befindlichen Thurmes auch die Letztere gekrftnt bat,

Dieses Gesimse besteht aus einem, auf wilrfelfttrmigen Kon-

sdlchen oder Tragsteinen ruhenden karnissartigen Vorsprun-

ge, welcher mit einer doppelteu Reihe, wie Schuppen iiber-

einander Hegender, Blatter verziert ist Uebrigens wttrde

auch ein Gesimse von vorspringenden kleinen Rundbogeji

item Style des Ganzeii wilsprechciul seyn.

Die gekwpuelteii Fensler am SchiJEt und die eiafochen
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des Chores sind auch auswarts au den Seitenwanden mit

Saulchen versehen, auf deren Kapitalen wulstartige Archi-

volten ruhen, welche der spitzbogigeu Ueberwolbung aLs

Einfassung dienen.

Was das Material betriflt, so sind die Substruktionen

der Kapelle, wie das gauze Schloss durchg&ngig aus Schie-

ferbruchsteinen von einer aus Blau, Roth und Grau gemisch-

ten Farbe errichtet. Die Mauern haben meist noch ibren

Verputz; sie lassen auf eine bedeutend entwickelte Technik

schliessen ; insbesondere fiel es mir auf, dass an einzelneu

Stellen die Steine ungefahr nach Art des s. g. opus reticu-

latum der ROmer angeordnet sind. Die Werkstticke, welche

die Oeftnungen einfassen und die hervorragenden arch itek-

tonischen Glieder bilden , sind rother Sandstein aus den

Brilchen von Sefftern ; die Saulchen neben den Fensteru be-

stehen aus schwarzblauem sogenanntem Schiefermarmor von

Mortelange, vielleicht auch von Wolfern im Belgischen.

Als im J. 1841 , am 22sten Juuy , der Ktinig der Nie-

derlaude das Schloss Vianden zum ersteraale besuchte, hftrte

man denselben wiederholt ausrufen , dass vor Ablauf von

zweyen Jahren der Bau wieder zu seiner alten Herrlichkeit

emporwachsen solle *). Es ware unbillig , wenn man ein

solches, unter der Macht des ersten Eindruckes gesprochenes

Wort urgiren und mit juristischer Strenge gegen denjeni-

gen, welcher es gesprochen, kehren wollte. Was durch Ktf-

nig Wilhelm II. anderwarts bereits gewirkt wordeu ist, lasst

jedenfalls hoffen, dass der Wille nicht fehlt, die Unbilden

der jiingstverflossenen Zeit an der Pflanzstatte seiner Dyna-

stie nach Kraften wieder gut zu machen. Mochte wenig-

stens, bevor Wind und Wetter ebensosehr die Arbeit er-

schweren, als die Kosten derselben erhdhen, mit der Restau-

*) Vgl. Relation du Voyage de sa Majeste Guillaume II dans le

grand-ducae, en Juln 1841. Luxenb. chez Lamort. 1841. H. 83
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ration des Baptisteriums , vielleicht des merkwttrdi&sten und

originellsten Exemplars seiner Gattung aus der Periode des

Uebergangsstyles begonnen werden ! *)

Keinesfalls aber wird wohl die Hoffnung allzu san-

guinisch erscheinen, dass die noch aufrecht stehenden Ueber-

reste des vormals so stolzeu und kuhnen Baues, so weit

dieselben kiinstlerische oder archaologische Bedeutang haben,

durch ein Slrohdach vor weiterem Verfalle sicher gestellt

werden

!

Trier. A* Relehenuperger.

*3 Nach demUrtheile eine* griindlichen Sacbkenqers wurde zurZeit

noch die Surarae von MOO Thlr. m dleser Heratellungsarbeit

hinreichen.
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I/ltteratur.

Urgeachichte des badischen Landes(,) bis zuEode des sie-

benten Jahrhunderts. Von F. J. Mone, Direktor des Laudes-

archlvs zn Karlsruhe. 2 Bde. 8, mit HoIzschniMen. Karlsrnhe,

C. Macklot. 1645. gr. & »'/, rthlr.

Die bisher erschienenen zwei ersten Bknde des Werkes

umfassen den ersteu Zeitraum der badischen Urgeschichte

:

er gehort der alien Welt an und wird vom Vf. von 58 v.

Chr. bis 408 n. Chr. angesetzt. Der dritte Band wird die

drei folgenden Jahrhunderte und mit ihuen den Uebergang

zum christlichen Frankenreich darstellen. — Der erste Band

hat zum Inhalt: die ROmer im obcrr h einischen

Gr&nzlande, der zweite : die Oallier am Oberrhein
bis zum Ende der rOmischen Herrschaft Von

vier fortlaufend numerirten Hauptstticken halt jeder Band

zwei. Die vollst&ndige Aufz&hlung derselbcn mit ihren Ab-

schnitten und deren Paragraphen wird den reichhaltigen Stoff

des Werkes und seine Anordnung vor Augen legen. — Nach

vorausgeschickter Inhaltsangabe (S. Ill u. IV.), Vorrede (S.

V—X.) und Aufz&hlung der neueren Schriften, welche auf

Baden oder diesen Zeitraum Bezug haben (S. XI— XIII.),

behandelt des ersten Bandes erstes Hauptsttick die rflmi-

sche Land wirthschaft in Baden (hierzu §. 1. Ueber-

sicht, S. 1—3), und zwar im ersten Abschnitt den rtimi-

schen Feldbau (S. 4—67) untcr folgenden Paragraphen

:

§. 2. ROmische Feldmasse (S. 4) ; §. 3. Romisches Feldge-

rttth (S. 14) ; §. 4. Romischer Ackerbau (S. 17), I. Diingung
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(S. 18), II. Pflfigen (S. 2ft), HI. Einsaat (S. 26), IV. Frucht-

folge (S. 33) , V. Handelsgewachse (S. 38) , VI. Bauernre-

gelu (S. 40) ; §. 5. Gartenbau (S. 42) ; §. 6. Wiesenbau (S.

48); §. 7. Weinbau (S. 52) , I. Anlage der Weinberg (S.

645 , H. Bauarten der Rebeu (S. 60) , III. Keltern (S. 65).

Her zweite Absclmitt des ersten HauptstUcks bespricht das

rdmische Hauswesen (S. 67—129) in folgender Ord-

nung: §. a Anlage der Htffe, Diirfer und Stadte (S. 67);

§. 9. Gebaulicbkeiten (S. 74); §. 10. Hausgerath (S. 83),

L Namen und Gebrauch (S. 83), II. Verhaltnisse der Masse

und Gewichte (S. 89); §. 11. Haushaltung (S. 97); §. 12.

Viehzacht (S. 105), I. Vierfiissige Hausthiere (S. 105), II.

Gefiuge] uud Bienen (S. 109), HI. Fattening (S. 112), IV.

Kttsbereitung (S. 114); §. 13. Gesindewesen (S. 117), I.

Pftchter und Zinsbauern (S. 117), II. Dienstboten ($. 126).

Das zweite HauptstQck des ersten Bandes betrifft das rtfmi-

sche Kriegswesen in Baden (S. 130—306) und durch-

geht, nach einer Nachweisung einzelner Ueberbleibscl dessel-

ben (§. 14, S. 130 - 134), im ersten Abschnitt di e r 0m i s c h e n

Heerstrassen(S. 135—204) nach folgenden Paragraphen

:

§. 15. Im Allgemeinen (S. 135); §. 16. Rdmische Heerstras-

sen in Baden (S. 139), I. Im Oberland. a. Baar und Bodcn-

see. b. Rheinthal (S. 141), II. Unterland (S. 146), III.

Nachbar]auder. a. Wtirtemberg. b. Schweiz. c. Elsass. d.

Baierische Pfalz. e. Rheinhessen (S. 147); §. 17. Ergebnisse

der Aufeahlung (S. 150); §. 18. Richtung und Zwecke der

romischen Heerstrasserr in Baden (S. 158) , I. Strassen am
Bodensee. Nr. 1—2. (S. 158), II. Strassen der Baar. Nr. 3

—

10 (S. 159), III. Strassen im Oberrheinthal. Nr. 11—29 (S.

166) , IV. Strassen des Unterlandes. Nr. 30—62 (S. 171)

;

§. 19. Rdmische Kastclle und Linien (S. 187). Der zweite

Absclmitt verbreitet sich ilber die rdmischeAnsiedlutig
(S. 204-306) in dieser Weise: §. 20. Stadte und Weiler

(S. 204) ; §. 21. Verzeichniss heidnischer Grabstatten (S.
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214); §. 22. Ergebnisse der Aufzahlung (S. 218); §. 23.

Andere Spuren der rtfmischen Ansiedlung (S. 222) ; §. 24.

Verhaltniss der Aiisiedler zum romischen Reich (S. 225) ; §.

25. Rtfmischer Flussbau in Baden (S. 232), I, Von der Murg

abwarts (S. 234) 1. Trockenlegung (S.2S6), 2. Bachleitung

(S. 238), 3. Landgraben (S. 240), 4. Muhleu (S. 242), II.

Vom Neckar abwarts (S. 243), HI. Die Bauten am Rhein

(S. 247); §. 26. Die rOmischen Handwerker in Baden (S.

251), I. Grosse nnd kleinc Gewerbe und Zunfte (S. 251),

II. Fltttzer, Steinmetzen und Hafner (S. 256), HI. ROmische

Kriegsbauten in Baden (S. 274) ; §. 27. ROmische Kaufleute

in Baden (S. 296). Im zweiten Bande folgt nach der In-

haltsangabe (S. HI. IV.) und Vorrede (S. V—VIU) ein theil-

weise krilisirendes Verzeicliniss der benutzten Literatur (S.

IX—XIII) mit folgenden Rubriken: A. Schriften fiber die

celtische Sprache — : Irische Sprache — Gaelische oder

hochschottische Sprache — Walsche oder walisische Sprache

— Bretonische oder bretagnische Sprache — B. Teutsche

Bearbeitungen — : C. Vennischte Schriften (iber celtische

Geschichtc und AHerthiimer — . Dazu noeh ein Nach trag

zur Literatur des ersten Bandes. Es koramt nun das dritte

Hauptstflck: Die gallischen Einwohner (S. 1—193).

Nach einer Uebersicht (§. 28, S. 1. 2 ) wird im ersten Ah-

schnitt (S. 3—60) das Verhaltniss der gallischen

Ansiedler zu den Rtimern in folgenden Punkten be-

leuchtet: §. 29. Der Granzwall (S. 3), I. Zwischen Jaxt-

hausen und Osterbnrken (S. 6.), 11. Von Freudenberg nach

WaldUrn (S. 7.), ffl. Die Vorposten des Walles (S. 8.), IV.

Der Wall von Eppingen bis Kleingartach (S. 10) , V. Der

Landshag bei S&ckingen (S. 10) ; §. 30. Das Granzland (S.

11); §.31. Vertheilung der Grundsttlcke im Granzland (S.

18) , 1. Rlimische Vermessung der GmndstUcke (S. 18) , U.

Fortdauer der rOmischen Giitervermessung in Baden (S. 27),

HI. Verbindung der Grundstacke zu Giitern (S. 40), IV.
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Fortdauer rttmischer Guterverbindung in Baden (S. 46) , V.

Vertheiluog derselben (S. 55) , VI. Nacbahmung romischer

Gutsvertheilung in Baden (S. 58). Der zweite Abschnitt (S.

61—188) hat zum Gegenstand das Verhaltniss der

gallischen Ansiedler zu den Teutschen und ist also

gegliedert: §. 32. Bestimmung dieses Verhaltnisses (S. 61);

§. 33. Spuren des celtischen Aufenthalts in Baden (S. 66)

;

§. 34. Gallische Wohnsitze in Baden (S. 72), I. Verzeichniss

celttseber Witter in Ortenamen (S. 78) , IL Ergebnisse der

Aufeahlung (S. 133), III. Abgeleitete Ortsnamcn (S. 145),

IV. Orte, die von den Galliern genannt sind (S. 150) , §. 35.

Einfluss der gallischen Sprache auf die teutsche (S. 156)

;

§. 36. Einfluss gallischer Bildung anf die Teutschen (S. 182),

I. Gallischer Einfluss auf die teutsche Sage (S. 184), II. Cel-

tischer Einfluss auf die teutsche Dichtkunst (S. 190). Das

vierte Hauptstiick betrifft die romische Herrschaft am
Oberrhein (S. 194—347). Nach einem einleitenden Pa-

ragraph (§. 37.) fiber SteUung der Geschichte zu den Grund-

Jageu des Volkes (S. 194) wird hn ersten Abschnitt die

Griinduug der rftmischen Herrschaft im Granz-
land folgenderniassen entwickelt: §. 38. Zustand bei der

Eroberuug desselben (S. 195) ; §. 39. Eroberung und Beset-

zung des Landes (S. 202) ; §. 40. Verwaltung des Granz-

landes (S. 216) , I. Besteuerung (S. 217) , II. Behorden (S.

232), 1. Civilverwaltung (S. 232) , 2. Militarverwaltung (S.

234), 3. Finauzverwaltung (S. 237) , 4. Gemeiudsverwaltung

(S.242); §. 41. Die politische Lage der Grauzbewohner gc-

geniiber den Romeru uud Teutschen (S. 244) , I. Die Laten

(S. 247), II. Stadt- und Landvolk in Gallien im dritten und

rnrten Jabrhundert (S. 250), III. Die teutschen Eroberer in

Gallien (S. 258). Im zweiten Abschnitt dieses Hauptsttickes

(S. 261—347) wird das Ende der romischen Herr-

schaft in Gallien, wie folgt, beleuchtet: §. 42. Staats-

ansichten der Romer iiber ihr Verhaltniss zu den Teutschen
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(S. 261) ; §. 43. Die Bcdeutung der Rhein- und Donaugranze

to Italien (S. 968) ; §. 44. Kriegsgeschichte von Marcus

Aurelius bis Julian (S. 272) , I. Markomannen , Alemannen

und Franken, 167 bis 240 (S. 274), II. Von Gallienus bis

Probus, 254 bis 282 (S. 279), III. Von Maxkniaii bis Con-

stantin I. , 286 bis 837 (S. 283) , IV. Unter Coiistanuus II.

und Julian, 352 bis 363 (S. 289) ; §. 45. Politische Stellung

der Alemannen in Folge der Kricgc mit den Romern (S.

310), I. Die alemannischen Fursten (S.311), U. Ibre Gcbiete

(S. 314), HI. Ibre Abhangigkeit (8. 320) ; §.2. Letzte An-

strengungen der Romer am Oberrhein (S. 324). Den Be-

schluss macht eine Zeittafel (S. 348—351).

Was nun vorerst diesc Anorduung des Stoffes betrifft,

so ist dieselbe kcineswcgs eine sachgcmasse. In einer Ur-

geschichte des badischen Landes erwartet man doch zuvftr-

derst gewiss nicht eine Darstellung der romischcn Land-

wirthschaft und des rttmischen Kriegswesens in Baden. Weit

iiattirlicher war es, mit den unten anzugebenden Modification

nen das dritte und vierte Hauptstiick zum ersten und zwei-

ten zu machen, das heisst mit der galtischen Ansiedlung zu

beginnen, die rtfmische Herrschaft am Oberrhein folgen zu

lassen, und dann erst zur Beleucbtung jener Zustandc tiber-

zugehen. So wie der Stoff jetzt angeordnet ist, hat es den

Anschein , als habe der Vf. urspriinglich nur die Geschichte

der romischen Landwirthschaft in Baden geben wollen , sci

aber durch die Studien, auf welche er hierbei gefiihrt wurde,

allmahlig zur Abfassung einer Urgesebichte des badischen

Landes hingeleitet worden. Mit dieser Brweiterung des

Planes musste aber auch eine andere Anordnung eintretcn,

bci welcher das urspriinglich bcabsichtigte in den Hinter-

grund trat, wfthrend es jetzt in jenem grOssern Ganzen sto-

rend voransteht. Jedenfalls sind jene Zustftndc mit ihren

vom Vf. behaupteten Nachwirkuiigen Rcsultate einer rein

geschichtlichen Entwicklung gewesen, dcren Darstelltiug vor-
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angeheu musste , um jene rkhtig begreifen zu lassen. So

und ermaugeln aller ftussern Grundlage, und so sehr sie der

Vf. von innen heraus zu conslruiren sucht, man sieht nicht,

wie sie geschichtlich geworden. Wenn der Vf. im Eingang

der Vorrede des erslen Bandes sagt : „Das Volk in Baden

bat von jeher Landbau getrieben, von wem hat es ihn ge-

lernt? Von den Romero. Wie kamen diese in das Land?

Durch dm Krieg,- so hat er selbst mit dieser Antwort die

richtige , von ilun abcr nicbt befolgte Darstellung deutlieh

genag postulirt. Fahrt cr aber fort : »Wer hat nach Ver-

treibung der Romer ihre Kenntniss der Landwirthschaft den

Teutschea ibermacht? Die Gallier." — so kann man mit

allem Fug und Rechi fragcn : Wie kamen diese in das Land?

Die Erorterung dieser Frage ist nun aber nicht nur nicht

dem Ganzeu vorangeschickt, sondern sie ist sogar im dritten

Hauptstiick (die gallisebcn Einwohner) ganz unbe-

rtihrt gebliebcn, wfthrend die in Bezug auf die Romer ge-

stellte Frage, wenn auch zu spat, dennoch grdndlich im

zweiten Bandc beantwortet wird. Es fiihrt uns nemlich der

Vf. die gallischcn Einwohner sofort im Zustandc romischer

Unterjochung und bereits vom limes umzatimt vor. Die in

der Litcratur zum zweiten Baude S. XII f. bios angezeigten

Untcrsuchuugcn von Dr. Schretber, Ring u.A. sind fur ihn

wie nicht vorhanden, und er selbst stellt keine derartige an,

obschon sic gewiss in seiner Aufgabc lagen. Eine leere

Ausrede ist es, wenn der Vf. (Vorrede zu Bd. I. S. VI) sagt

:

»Ich gebc vom praktiachea Leben eines bestimmten Volkes

aus, Untersuchungen uber den Ursprung desselbeu blciben

mir also fern — Offenbar hat sich der Vf. eben von der

praktischen Behandlung des Stoffes zum Schaden fflr die

histortschc Begriindung allzu schr bestimmen lassen. Warum
hat er nicht den Safz (Bd. 2 , S. 17) , dass die gallischen

Ansiedler vorziiglich Helveticr, ihre Eiuwanderung aber eine
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RQckwanderuiig in verlassene Stammsitze gewesen, voran-

gestellt und zu begrunden versucht ! Die Parallelen, wekhe

er im Verlaufe seiner Untersuchungen aus der Schweiz nimmt,

sttinden dann tiefer begrundet da und waren doppelt wich-

tig*. Hier also ein zweiter Hauptmaugel dieser Urge-
schichte des badischen Landes, ftir deren keltische Periode

die Austria Celtiea als Muster dieuen konnte. Ala Drittes,

was an dem sonst so verdienstvollcn Werke im Allgemeinen

auszustellen ist, fallt das auf, dass, besonders in Folge der

verfehlten Anordnung des Gesammtstoffcs, auch das Eiuzelne

meist verschoben und aus seiner naturlichen Lage gebracht

erscheint, und selbst die Anordnung vorausgesetzt , welche

der Vf. befolgen zu mtissen glaubte, hatte Mehreres besser

geordnet werdeu konnen. Rec. will im Folgenden versu-

chen, die disiecta membra organisch zu vereinigen. Es war

wohl das Naturlichste, nachdem die Gesebichte der iiberse-

henen altkeltischen und der romisch-keltischen Periode (IV,

1. §. 37- 39: IV, 2. §. 42-46) absolvirt war, also zu ver-

fahren. Zuerst mussten die keltischen Ausiedlungeu und das

Vcrhaltniss der Ansiedler zu den Teutschen nachgewiescn

werden (III, §. 28: III, 2. §. 32—36). Dabei musste alter-

dings das vernehmliche Zeugniss der Sprache vorzugsweise

berticksichtigt werden (s. Vorrede Bd. 2. S. VI) ; es durfte

aber daneben die archaologische Forschung iiber die kelti-

schen Alterthfimer , namentlich iiber die Grab-Alterthiiraer

mit ihren kraniologisch- und culturhistorisch-ethnographischen

Documenten, nicht unberathen bleiben, zumal bei ihrer vom

Vf. selbst eingeraunten Wichtigkeit (s. Vorrede Bd. 2. S.

VI f ). Die fiutschnldignng (ebendas. S.VI) kann man nicht

gelten lassen , nachdem ein Schreiber mid Ring schen so

wacker vorgearbeitet haben. Der gewonnenen Resultate siod

schon genug, urn sie nicht ganz zu ignoriren: wer zu viel

will, kommt nirgends bin. Sodann gait es, im Uebergang auf

die romische Besiteualune und in Vergegeuwartigung der-
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selbeu, das Land mit rttmischen Strasseii zu durchziehen (II,

1. $. 15—18) und mit Kastellen uud Linien zu befestiiren

(II, 1. §. 19; II, 2. §. 25, II, III ; III, 1. §. 29). Hiennit war

das rtimische Kriegswesen in Baden im engern Sinne, nicht

in dem allgemeinen, wclchen ihm der Vf. in der Ueberschrift

zum zweiten Hauptstiick giebt. abirrthaii. und es koimte II.

§. 14, statt vorangeschickt zu werden, naturgein<tsser folgen.

Sodann war die Vertheilung der Grundstucke im Granzland

vorzunehmen (III, 1. §. 30. 31), und die Verwaltung dessel-

ben wie die politische Lage der Bewohner gegeuuber den

Romeni uud Teutsclien {IV, 1. §. 40, §. 41.) zu beleuchteu.

Hierauf blieb ubrig, die romische Ansiedlung in der Weise

darzustellen, dass zuerst die st&dtische und landliche Nieder-

lassung (II, 2. §. 20 - 24.) mit Einschluss der Handwerke

and des Handels (D, 2. §. 26 [wo es unter IIL statt „Romi-

scut; ivrii gSDduicii ritmiger ^tiuiiiistiica iiricgbuiiuwcscii

heissen sollte] — §. 27), sodann das Hauswesen, namentlich

das landliche (1, 2. §.8 — §. 13), und davon ausgehend zu-

Ictzt der Feldbau (I, 1. § 3— $.7.) mit Binschluss des

Flussbau's (II, 2. §. 25, I, 1-4. denn II u. Ill haben wir

schou oben eingereiht) abgehandelt wurde.

Ungeachtet aller dieser Ausstellungen , welche die Au-

ordnung des Stones und die theilweise Mangelhaftigkeit des-

selben betreffen , ist dennoch anzuerkenneii , dass das Werk,

audi in der dermaligen Anlage, ein h&chst lehrreiches und

reichhaltiges ist : namentlich ist cs voll der interessantesten

Aufechliisse liber die Culturgeschichte nieht nur des rtimisch-

kellischen Badens, sondern auch des mittelalterlichen und

sogar des heutigen, indem der Vf. stets nachweist, wie sich

der Einfluss der rtimisch-keltischen Civilisation durch das

Mittelalter hindurch selbst auf die Jetztzeit fortgepflanzt hat.

Je starker aber und allgemeiner dieser Einfluss audi in den

romiseh-lLelttschen Nachbarlandern gewesen, desto generelicr

ist die Jtedeutuug des Werkes anch fttr diese, schon wcgcn

Digitized byGoogle



F. J. Mone,

der Analogic ihrer Culturentwicklung ira Allgemeinen , be-

sonders aber anch wegen der steten Bezugnahme des Vf.

auf dicselbeii. Er giebt dadurch zugleich bedeatendc Anrc-

gung zu ahnjicher fruchtbarer Brhandliing der Urgeschichtc

jeuer Nachbarlander. So sehr die Schriften zu schatzen

sind, wetche cine ^Austria Romana* ein .ROmieches Bayern",

ein „Helvetien unter den Romero" geben , so ist der Worth

dieses Werkes noelt wcit hoher anzuschlagen wegen des

Universellen und Prakfischcn, das ihm eigen ist Der Vf.

gibt uns nicht nur einc Geschiehte der romisch-keltischen

Periode, mit Riicksicht auf die militarisch-potiCische Lag* des

Landes unter den Romero, wie der Vf. der Austria Roman a,

oder allenfalls noch mit rhaspodisch-topographischcm Kata-

log der rtfmisch-keltischen Ansiedlungen , wie Holler ; audi

betraclitet er nicht ausschiiessHch die rtfmischen Dcnkmaler,

wie v. Hefner ; sondern er fasst diess aJles zusanimcn und

gibt uns noch unendlfch mchr, indem er in der Culturgc-

schichte nicht bei den ROmern stehen bleibt, sondern den

nachhaUigen Einfluss nachweist, welchen die mit der kelti-

schen verschmolzene rftmische CuKur in militarischer
,
poli-

tischer, Okonomischer, gewerblicher, merkantilischer und land-

wirthschaftlicher Beziehung auf alle Folgczeit ausgeubt hat,

wobei ubrigens das keltische Element •) in seiner voilcn Be-

rechtigung anerkannt und in scinem partiellen Ueberleben

des romisclien geltend gemacht wird. Hat sich der Vf. von

dem praktischen Interesse, das er verfolgt, bisweilen zu iiber-

treibenden Consequenzcn verleiten lassen, welche einer uich-

ternen Kritik nicht stichhaltig erscheinen — ein Tadel, wel-

*) Ilieriu werdeu bornirle Gerraanisten, viclleicht nber auch sogar

boiler schcnde
,
jedoch palrinthch ctwa* befnngeue , eine „kelli-

nclte lufluenxn^ si hen. Vgl. IV. Mutter: O.T.nes Sendschreiben

an Jac. Grimm 8. 8. im Intelllgenxblatt Nr. 6. but Allgem. Lit.

Zeit. v. 1815.
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eher uuten naher zu begriinden sein wird — so ist dies als

ein Fehlgehen zu entschuldigen , welches auf beinahe erst

neu geebneter Bahn kaum zu venneiden war. Jcdes derar-

tige Bahnbrechen leidet an Uebertreibungen , die aus dcra

verzeiblichen Bestreben herruhren, mdglichst viel in das neu

gewonnene Wissensgebiet hereinzuziehen.

Nachdezn Rec. sein Urlbeil aber das vorliegende Wcrk

ira AUgcmeinen abgegeben
,

geht or jetzt zum speziellen

Theile der Beurtheiluug fiber: er wird in dicsem, der Reilie

der Hauptstucke und Abschnitte folgend und das Werk im

Eiitzelnen durchprttfend, das Irrige berichtigeo, das Mangel-

hafie nachweisen und erganzen, wie auch bestatigendc Be
lege von aussen fur Solches beibringen, was vom Vf. fiir

Baden allein geltend gemacht, isolirt und darum weniger

haltbar scheiuen mochte. Wenn Rec. hierbei, nach parziel-

lem Vorgang des Vf. selbst, vorzUglich die S c h w e i z beriick-

sichtigt, so geschieht dies mit dem vollsten Recht, indem sie,

geographiseh eine Art Fortsetzung von Baden , historisch

sowohl im keltischen , als im romisch-keltiscben Alterthume,

ja bis tief iu's Mittelalter hinein aufs Engste mit demselben

verbunden gewesen ist.

Bd. I. (Erstes Hauptstuck *) : Rom. Landwirthsdi. in

Bad. ; erster AbschniU : der rem. Feldbau. §. 3. Rom. Feld-

gerath.) S. 16. Hier, wo unter den von den Romem be-

kommenen Ackergeratheu die rGabel (furca, furcilia) u auf-

gefiihrt wird, bemerke icli, dass »Furkel tf — offenbar fur-

ciUa — in der nordostlichen Schweiz gebrauchlich ist &
Meyer v. Knonau , Handb. d. Gescb. d. schweiz. Eidgenos-

senscb. Bd. 1 , S. 12. SolKe dieser Ausdruek iiicbt audi

im angrenzenden Theile von Baden vorkommen? — S. 23.

Die.sen Thcil des Jlfowe'schen Werkes hat, mit Zusnnwienslellimg

der dnrin nietlersjeleglen philologischen Resultate, Hr. Schuch iu

der Zeitschr. f. d. Alterth.-Wisseiwchaft 1815 Nr. 106, 8. 814—

818 aDgezcigt.
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Rec. erlaubt sich hier die Frage, ob nicht auch im Badischen

Ausdrucke, wic „aren (arare)", „in die Aret (aratum)a, vor-

kommen, welche von der nordostlichen Schweiz bei Meyer

v. Knonau a. a. 0. als Zeugnisse des romischen Einflusses

auf deu Feldbau angeftihrt werden. — S. 31 : „Die Zahlen

iu den Ausgaben des Plinius (bei den Angaben aber das

Maass der roinischen Gerste nnd des fiinkoros) mtissen uoch

berichtigt werden , denn bei den Bohnen stimmt er mit dem

jetzigen Gewichtc audi nicht ganz zusammen.u Mit dieser

Benierkung verbindet der Vf. ein missliches Klugelu an den

inetrologischen Angaben des Plinius, indem er dieseiben

nach modemeu und zwar badischen Verhaltnissen zu bench-

(igen sucht. Rec. sieht hierin nur ein ubertriebeues Stre-

ben
,
jetzige Verbaltnisse und Zustande mit den antiken in

Einklang zu bringen. Solcbe Uebertreibungeu, mit welchen

die Sache auf die Spitze getrieben wird, schaden aber nur

und machen mistrauisch gegen die schon gewonneneu Re-

sultate. — S. 47. Der Vf. stellt die Behauptung auf: wDie

Aepfel , das erste Obst, haben keinen lateinischen Namen;

richtig, aber auch keinen teutschen, sondern einen gallischen,

der uoch in alien celtischen*) Sprachen lebt." Weil nun

Wort und Geschlecht bei Kelten und Teutschen gleich sei,

beides aber vom Lateinischen abweiche, zieht er den Schluss,

„das (1. dass) die Gallier den romischen Obstbau den Teut-

schen am Oberrhein iibermacht haben" ; und er fugt bei

:

„Dass Apfel jetzt ein allgemein teutsches Wort ist, beweist

nichts gegen den galliscben Ursprung, so wenig als Birne

und die audern Obstnamen der romischen Herkunft wider-

sprechen." Jene Identitat in Wort und Geschlecht ist aber

so latige kein Beweis fur den gallischen Ursprung, als nicht

bewiesen ist, dass (was der Vf. vorauszusetzen scheint), das

*) Der Vf. schreibt: CeUeu, celtlach. Rtchtiger ist e* aber zu

schreiben: Kelten
,
keltisch, weil diese Worte nicht IfttUilslrt,

wohl aber gracisirt worden rind.
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althochdeutsche aphul und aphol nicht mil den entsprechen-

den keltischen Worten eine gemcinsame Wurzel im indo-

gennanischen Sprachstamme uberhaupt hat. Dieser negative

Beweis mochte aber schwierig sein. Fur das Gegentheil

spricht sogar der Umstand, dass den Teutschen, wie der vom

Yf. S. 46 u. S. 115 Anm. 106 hiefttr angefilhrte Tacitus Germ.

23 erwkhnt, wenigstens Holzapfel (poma sylvestria) bekannt

waren. So liegt die Schwache jener Argumentation am

Tage. An der gleichen Schwache leidet die gleich darauf

folgende: „Ein anderer Beweis, dass dnrch gallische Vermit-

telung der rOmische Gartenbau zu uns gekommeu
,

liegt in

dem Worte Bohne, das iriseh und gaelisch ponair lautet.

Die Celten bauten aber frOher Bohnen als die Teutschen,

danim riihrt der Name des Gewachses auch von ihnen her.tt

Oder wer beweist uns, was der Vf. voraussetzt, dass nicht

auch das Wort Bohne rait dem keltischen ponair dem indo-

germanischen Sprachstamme angehtirt? — S. 67. Hier ver-

wechselt der Vf. pomerium und pomarium, indem er sagt:

„Innerba1b der Stadtmauer ftngen nicht gleich die Hauser

an, sondern zwischen ihr und den Hftusern waren Baumgar-

ten (pomerium).*4 So auch S. 72 in der Parallele: „Zwi-

schen dem Wall und den Zelten des Lagers war ein freier

Raum Air Bewegungen des Heeres, welcher den Garten (po-

meria) der Stadte und Dttrfer entsprach.tt Das Gleiche ge-

schieht schon S. 47, Anm. 97.) wo der Vf. nach den Wor-

ten : „Cato 48. nennt sie (die Baumschule) pomarium semi-

narium fur Obstbaume — « Polgendes hinzugefllgt: „Vielleicht

ist das altteutsche bomgart *) von pomerium entstanden." Po-

merium, richtiger pomerium, kommt aber von post und mu-

ms, wobei post in po, wie in po'meridiem
,

pomeridianus,

verkiirzt, mums aber in moerus verwandelt ist, wie munera

in moenera , munia (Dienste) in moenia , munio in moenio.

*) Bomgart, Bongart, Bungert ist niche* als Baurogarten. L. L.
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Hier hat also eine gewisse philologische Schwache, von

welcher noch andcrswo Spuren sich zeigen werden, den Vf.

in seinem Suchen each Analogieen und Paralleleu irrege-

leitet Es versteht sich ubrigens von selbst, dass das auf

diese etymologisirende Parallele Gebaute , sofern es auf die-

selbe sich stUtzt, jeden Grundes ermangelt. — S. 73. Nach-

dem der Vf., mit Vergleichung Varro's R. R. 1, 11., bemcrkt

hat , dass es als nothwendig gegolten habe, den Platz zu

einem rtimischen Lager in der Nahe von Quellen oder von

iliessendem Wasser aufzuschlageu, fahrt er also fort: -,Die

meisten Dorfer unseres Landes liegen an Bachen , sie sind

bei weitem nicht alle rtfmischen Urspruugs, aber die Niitz-

lichkeit der romischen Anlage wird wobl bei vielen als Bei-

spiel gewirkt haben, neue Ansiedlungen nach jenem Muster

zu machen." Dagegen erinnere ich au die Worte des vom

Vf. so oft zu Ungunsten der Teutschen benutzten Tacitus

Germ. 16 : colunt discreti ac diversi , ut fons .... placuit.

Wollte man die Einweudung machen , dass hier von Einzel-

wohnungen, nicht von Dtirfern die Rede sei , so wurde man

nicht bedenkeu, dass bei der Bildung der Dorfer, die man

doch nicht dnrchweg von romischer CuJlur ableiten kaiin,

unabhangig von dcrselbeu, jene Regel ebenfalls befolgt wur-

de, welche ubrigens im menschlichen Bediirfniss ibren erstcn

Grand hat — S. 84. Der Vf. giebt die cuculli, Kapuzen,

fur romisch aus. Sie sind aber ursprtinglich gallisch und

den Romeru selbst von den GaUiern zugekommen. VgJ.

Schreiber: Die Marcellus-Schlacht S. 41—44. — S. 102.

Hier, wo von dem nachwirkenden Einluss des romischen

Backwesens die Rede ist, erlaubt sich Rec die Fragc, ob

nicht auch fur Baden, wenigstens theilweise, diese Bemer-

kung gflltig sei, welche Steiner: Gesch. u. Topogr. d. Main-

gebiets — S. 5. macht: „Wer erkennt nicht in dem am

Main iiblichen Worte Platz (ein diinner Kuchen von Brod-

teig) djis romische placenta?" — 8. 100: »Von unsem
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grosseren Hausthiereu haben Esel unci Maulesel aHein fremde

Namen, diese offenbar vom lateioischen mulus, und das alt*

teutsche asil sfeht dem lateinischen asinus und celtischen

asal so nahe, dass man die Uebertragung annehmen kttnnte,

wenn sich naehweisen liesse, dass auch das gothische asihis

vom Lateinischen herkomme." Hier verr&th der Vf. selbst

eine schwache Seite seiner etymologischen Zusammenstellun-

gen des DeuLschen und Lateinischen, wonach mit den Worten

zugleich die Sacht n von den Romern hergekominen sein sol-

len. Gewiss haben viele altteutsche Worte ihre Wurzcl im

Gothischen, ohne dass sie in demselben erhalten sind, und,

im Gothischen erhalten, wurden sie die Nachweisung latei-

nischer Herkunft ebenso wenig zulassen, als asilus. — S.

131. Der Vf. denkt sich die Einwendung moglich, dass die

Uebereinslimmung zwischeu dem romischen und teutschen

Rriegswesen, als auf der naturlichen Entwicklung eines ge-

ordneten Heerwesens beruhend, nicht nothwendig eine Nach-

ahmung begriinde. Eine derartige Einwendung hatte sich

aber der Vf. noch viel mehr in Bezug auf das erste Haupt-

stuck (Rom. Landwirthschaft in Baden) machen sollen, da

sie bei Zustauden, die durch klimatische und allgemein cul-

turhistorische Verhaltnisse bedingt sind, noch weit eher Be-

riicksichligung verdiente. Mehreres, was Rec nur zum

Theil bemerklich gemacht hat, wiirde dann der Vf. nicht auf

romisches Muster zuruckgefuhrt haben , und wenn er in der

Vorrede S. VII f. selbst sagt : „In Nordteutschland, welches

die romische Landwirthschaft nicht kennen lernte, ist auch

deren Fortwirkuug nicht bekannt, in Schwaben darf man sie

aber nicht iibergehen" — so wiirde er bei Berticksichtigung

jener sich von selbst aufdrangcnden Einwendung Vieles, was

im Stiden gleich ist, wie im Norden, nicht absolut aus Ue-

berlieferung und Nacbahmung zu crklaren gesuciit haben.

Des Eigenthumlkhen
, allerdings nur auf diesetn Wege zu

erklarenden ware noch genug geblieben. Rec. trifft in die-
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gem UrtheiL mit Friedemam: Zcitschr. f. d. Arcliive Deutsch-

lands, Heft I, S. 44 Anm. zusammen. — S. 135. Ein gewa!-

tiges philologisches Bedenken erregt hier die Bemerkung

:

„lhr (der Romer) erstes Geschaft war, die Walder fflr die

Strassen durehzuhauen, das ist der Begriff von sternere viam

und davon strata via." Als wenn nicht der Begriff des Be-

pflasterns als der einzig riehtige durch die Redensarten:

viam silice — lapide — saxo quadrato sternere gesichert

wilre ! Hier also wieder ein Beleg zu demjenigen, was oben

von einer bei dem Vf. bisweilen sich kundgebenden philolo-

gischen Schwache bemerkt ist. — S. 140. In Bezug auf die

vom Vf. , nach Vorgang Schreibers : Ueber die rttm. Nie-

derlassung zu Riegel S. 29. 36. ,
angeftihrten , der Gestalt

der rttmischen Heerstrassen angepasstcn Xamen derselben

„Hochstrasse, Hochweg", ist zu bemerken, dass in der west-

lichen Schweiz (fur die nordliche giebt der Vf. S. 148 ur-

kundliche Belege) die Benennung „Hochgstrassu von dcmjeni-

geu Theile der grossen rttmischen Heerstrasse, der Aventi-

cum mit Salodurum verband, ebenfalls gebrauchlich ist. Vgl.

die Nachweisungen in der jUugst erschienenen Schrift des

Rec, : „Die in der Bieler Brunnquell-Grotte im J. 1846 gc-

fundenen Rtfmischen Kaisermiiiizen. Bern, 1847. S. 25, und

im Allgemcinen den dort angeftihrten Exchaquet: Dictionnaire

des pouts et des chaussees S. 56 f., wo dieser Name richtig

motivirt ist *). — S. 155. Was hier fiber den aus Urkunden

beigebrachten Namen .,Heidenweg" als Bezeichnung eines

rttmischen Heerweges in Bezug auf Wiirtemberg , die baye-

*) Sehr schlau meinte der churmainzische Akademikus K. Spazier:

Wanderungen durch die Schweiz (1790) S. 165: „Nicht weit von

hier (von Pierre-Pertuls) fSngt sich die sogenannte Hochstrasse

an, die sich uber Bruck, Stade , Worb und Murten nach Willis-

burg erstreckt, und uber welche romische Heere ge*o-

gen sein sollen."
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risehe Pfal* und Buchsgau in der Schweiz gesagt ist, erhalt

seine weitere Bestatigung dadurch , dass in der westiichen

Schweiz, dem Canton Bern, der oben bertthrte Theil der

grossen westiichen Rtfmerheerstrasse noch jetzt theilwetse

der „Heidenweg tf heisst, wahrend kleinere roroische Strassen-

ziige ^Heidengftsschen" genannt werden. Ueber das Nahere

verweist Ree. auf seine oben erwahnte Schrift S. 25 u. 33.

Im Allgemeinen bespricht diese Benennung der an letzterer

Stelle angeftthrte Bxchaquet: Dictionnaire des ponts et des

chaussees S. 56. Das Bedenken, welches Minola in seiner

bekannten Schrift S. 195, in Bezug auf die Gegenden des

Niederrheins
,
gegen den Nameu „Heidenwega als allgemein

gtiltige Bezeichnung eines Rtimerweges erhoben hat, scheint

am Oberrhein so wenig als in der westiichen Schweiz (s.

des Rec. angef. Schrift S. 32—35) Berticksichtigung zu rer-

dienen. — S. 164. Es ist nichts ^Agegen einzuwenden, dass

der Vf. hier und anderswo (vgl. S. 170, bei Vtfrstetten, u.

Bd. 2, S. 8 f.) den Ortsnamen „Stetten tt
, einfach und zusam-

mengesetzt, als romisch bezeichnet, aus den sprachlichen

Grflnden, die er S. 206 und Bd. 2, S. 8 f. giebt Nur durftc

er sich nicht so ausdriicken, dass es den Auschein bekommt,

als ob er den rttmischen Ursprung nur so ad libitum, und

wenn es ihm zur Sache dient, gelten lasse. Dies thut er

aber mit den Worten: „— zog sic (die Rftmerstrasse) wei-

ter flber Altenburg oder Instetten nach Hofstetten, so haben

diese drei Ortc rttmische Namen. tt Das Gleiche gilt auch

von Altenburg, zumal der Vf. selbst (S. 152. 208 u. Bd. 2,

S. 140.) die mit alt zusammengesetzten Ortsnamen nicht

iminer auf rtfmisches Alterthum bezogen wissen will. Viel-

leicht drilckte sich aber der Vf. nur etwas nachlassig aus,

anstatt zu sagen : „ - und wahrscheinlich zog sie weiter

fiber A. oder I. nach H., welche drei Orte in diesem Palle

romische Namen haben" — nach dem Satze, der S. 206 auf-

gestellt ist: „Dergleichen Orte (auf stetten) mogen manch-

9
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mal Wegweiser rtimisclter Strasseu sein.
a — S. 167. Wie

der Ortsnamen „Wagensteigu an und fur skh schon doe

roroische Strasse bezeichnen solJc, bekennt Rec nicht zu

wissen. Den Beweis ist der Vf. schuldig geblieben. Ebenso

wenig ist zu begreifen, wie er S. 183 von Osterburken be-

haupten kann, schon seiii Name verrathe rdmischcn Ur-

sprung, zuraal er S. 188 das lateinisctie burgus vom teut-

schen Burc, Burg ableitet, wovon Osterburken nach ihm

komtnt (s. Bd. 2, S. 7), in welchem nbrigeiis das teuLsclie

Ostar unverkennbar ist (Vgl. WUkelmi: Deutsche Todten-

hilgel, S. 7, n). — S. 188. Wenn der Vf. bemerkt, „Burg«

komme nicht von nvgyoc „wie die Philologen behaupten"

sondcru von ^bergen", so giebt wenigstens Rec. , obschon

ein Philolog, dies gerne zu ; er muss aber die Prioritit die-

ser gewiss richtigen Bemerkung den alien Cluver Germ.

Ant. Th. 1, S. 110 f. zuschreiben. Man sehe auch Ducange:

Glossar. med. et inf. Latinitatis Bd. 1, S.652 (Ausg. v. 1681).

Auch die in der Anmerk. 53 so ziemlich wie neu aufge-

stellte, tibrigens, wie auch Rec glaubt, richtige Ableitung

des lateinischen drungus (fyovyyog bei den Byzantinern) aus

dem deutschen „Druug tt (von drangen) ist schou ziemlich

alt. Siehc Pontan und Spelmann bei Ducange Bd. 1, S. 182.

— S. 191. Zu der hier und S. 193. S. 209 f. vom Vf. ge-

machten Bemerkung, dass Kirchen an manchen Orten den

Platz einer rdmischcn Burg einnehmen, kann ich eineu auf-

fallcnden Beleg aus der altertliiimlichen Topographic der

westlichen Schweiz geben. Vgl. Batter: Helvetien unt d.

Rbmern, Bd. 2, S. 418 ff. wo von Herzogenbuchsen die Rede,

von desseu Kirchhof auch das gilt, was der Vf. S. 191 hin-

zufiigt: „Daher war es leicht, die hochgelegenen Kirchhttfe

im Mittelalter als feste Lager zu gebrauchen." Der dortige

Kirchhof war nemlich im Mittelalter unter den Zaringern

ein fester Platz. — S. 196. Was der Vf. von dem romischen

Ursprung uugewOhnlich defer Felsen - Sodbrunnen alter
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Burgen mit Beziehung auf Vegetius 4 , 10. annierkt , fiudet

in der Schweiz mehrfacbe Best&tigung. Ein Beispiel geniige.

Zwei Stundcn von Bern liegt im Krauchtlial , uber dessen

alterthumlichc Bedeutung Holler: Helvet. unt. d. Rttm. Bd.

2, S„ 346 f. 2ii vergleichen , auf zackiger Felsklippe eine

uraltc Burgruine mit Namen Liebefels, ein Fundort romisdier

Miinzen, der HaHern a. a. 0. entgangen ist. Der Fels ist

mehrere hundert Fuss tief bis in die Thalflftche zu einem

Sodbrunnen ausgehohlt und hei&st desswegen „die Sodflub."

— S. 206. Bei den OrLsnamen mit „stettenu berichiet der

Vf. nicht, was er in Bezug auf die gleich zu erw&hnende

Rlasse von Orfcnamen mit „Wil, Wiler" S. 207 f. selbst be-

merkt, nemlich, dass sie schon fruh aus dem Lateiuischen

aufgenomnien wurden und somit gar nicht immer auf vor-

miUelalterlichen Ursprung schliessen lassen. Dies gilt audi

von jenen Ortsnamen mit „stetteua . Vgl. von Arx: Ge-

schichteu des Kantons St. Galien, Bd. 1, S. 202, mit Anmerk. f.

Oft liegt jedoch allerdings den Localtraditionen von alien

Stadten in Bezug auf Reste von romischen Ansiedlungen

geringern Umfaugs eine Erinnerung an statio zu Gmnde,

wie der Vf. S. 206 annimmt. Vgl. Ualler : Helvet. unt. d.

Roui., Bd. 2, S. 484. — S. 207. Was uber den theiiweise

roinischen Ursprung der Orte, welche „Wil, Wiler* heissen

oder damit zusammengesctzte Namen tragen, in Bezug auf

Baden, bemerkt wird, bestatigt sich in der Schweiz vielfach.

Vgl. Ualler: Helvet. unt. d. Rom., Bd. 2, S. 350 f. (Wyl)

S. 407 (Attiswyl) S. 318 (Grachwyl) S. 352. 415. 418 (Her-

miswyl) S. 428 (Isenbergsdiwyl) S. 141 (Rapperswyl) S.

456 (Roggwyl) S. 457 (Romerschwyl) S. 460 (Rupperswyl)

S. 466 (Tattwyl) S. 351 (Wyler-Oltingen). Damit soli iu-

dessen nicht gesagt sein, dass nicht audi bei uns viele Orte

mit derartigen Nameu von dem iu die mittelalterliche Ur-

knndensprachc eingeburgerten Villa, Villare, Vilaris, Wilaris

benannt und mittelalterlidieu Ursprungs sind. Vgl., ausser
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den vom Vf. Angefuhrten , von Arx: Geschichte der Land-

grafschaft Buchsgau S. 24 u. Gesch. v. St Galien, Bd. 1,

S. 196. 202 (h). — S. 206. Die Beobachtung , dass Alt-

ISamen von Orten (der Vf. setzt richtig hinzu: wenn ihnen

nicht ein Neu-Namen entgegensteht), auf rttmische Ansied-

lung zurUckweisen, hat schon Schreiber: Ueber Riegel S.

29 gemacht. In Bezug auf die Ortsnamen : Olten, Oltingen

ist sie schon von von Arx: Gesch. d. Landgrafsch. Buchs-

gau S. 25 u. Anmerk. a) gemacht worden. Hierher gehtt-

ren denn auch bei uns Wyler- Oltingen (s. Holler: Helvet.

unt. d. R., Bd. 2, S. 351) und Ansoltingen bei Thun (mo-

dern Amseldingen) , der Hauptfundort rtimischer Inschriften

im Ranton Bern (s. Holler Bd. 2, S. 296 f.). Ueberdies

vgl. noch Altst&tten bei Holler Bd. 2, S. 244 f. und bei

Schwab: Der Bodensee S. 87. — S. 209: „Es mag seyn,

dass christliche Kapellen auf die Stelle heidnischer Altare

gebaut wurden, was anzunehmen ist, wenn in der NaJie Al-

tare gefunden werden." Ich mochte diesen Satz dahin er-

weitern: „Christliche Kapellen wurden gerne sowohl auf

Stellen heidnischen Alterthums, als auch besonders heidni-

schen Cults gesetzt. Ersteres ist als erwiesen anzunehmen,

wenn ubcrhaupt heidnische Alterthiimer bei ihnen gefunden

werden, Letzteres setzen Ueberbleibsel heidnischen Cults aus-

ser Zweifel" Ueber letztere Erscheinung, mit welcher die

vom Vf. Bd. 2, S. 186 bertthrte Verwandlung der genii loci

in Heilige und Kirchenpatrone zusammenhangt, vgL Grimm:

Deutsche Mythologie (lste Ausg.) , Vorrede S. XXI , S. 57,

Nachtr. 691, Anhang S. II. Die Hauptstelle hiefilr ist wohl

die bei Beda Venerab. Hist. Eccl. Angl. I, 30 (bei Augusti :

Christ!. Arch&ologie Bd. 11, 359). Beispiele giebt es genug.

Ftir die Schweiz vgl. nur Holler: Helvet. unt. d. Rttm. Bd.

2, S. 343, ftir Bayern v. Hefner: Das rttmische Bayern S.

17. 19 f. Ftir die ersterwtthnte Erscheinung, dass nemlich

geistliche Stiftungen des Mittelalters oft auf romischen Ruincu
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angelegt wurden, vgl., was die Schweiz betrifft, Haller Bd.

2, S. 296. 306. 410 f. und den Schweizer. Geschichtforscher

Bd. 2, S. 155. — S. 210. Sehr triftig und fruchtbar ist die

Ertirterung, wonach der Ortsnamen „Mauer" (s. schon S. 195)

und die mit „Mauer" zusammengesetzten Ortsbenennungen

anf romisches Alterthum zurtickweisen. Was der Vf. hieril-

ber — nach Schreiber: Ueber Riegel S. 30 — in Betreff

Badens bemerkt
,

bestatigt sich auswarts vielfach. Die in

der Gegend von Donauworth im vorigen Jahre gemachte

Entdcckimg einer romischen Ansicdlung fand uahc bei einem

Orte statt, der „Mauren" heisst. S. AUgem. Zeit. 1846 Nr.

240, S. 1916 f. Fur die Schweiz im Allgcmeinen vg!. das

handschriftliche Excerpt bei von Arx : Der Buchsgau S. 25,

Anmerk. a) ; iiber derartige Ortsnamen im Einzelnen vgL

Haller : Helvet unt d. R. Bd. 2, S. 330, wo Muri bei Bern,

und S. 452, wo Muri, das Kloster im Aargau, besprochen

wird. Vier hierher gehorende Namen von Ortschaften und

Localitaten, im Kanton Bern allein, sind Hallern entgangen.

Der erste, „im Muri" (s. Durheim : Die Ortschaften des Kan-

tons Bern, Bd. 1, S. 235), ist der Name einesDorfchens, in dessen

Umgebung derBoden bedeutende Reste romischen Alterthums

birgt, worauf sich ohne Zweifel audi der Name „Muriboden"

von zwei Hausern in der Nahe (s. Durheim a, a. 0.) bezieht.

Der zweite, „Muriholz", bezeichnet einen Wald oberhalb

Mflnsingen (s. Haller, Bd. 2, S. 328), wo nach der Volks-

sage eine Stadt ,,Muri" gestandeu haben soil. Sicher ist,

dass dort Grabhtigel und Erd-Terrassirungen von waiter

Anlage vorkommen. Der vierte „bi de Mure (bei den Mau-

eni)
4k

bezeichnet einen Bezirk im Spielwalde, zwei Stundcn

von Bern, dessen romische Rudera als Steingrube benutzt

werden. Auf solche beziehen sicb fiberhaupt sehr viele mit

„Mauer" zusammengesetzte Specialbezeichnungen von Will-

dern, Peldern und Aeckern. Vgl. z. B. Mauermatten bei

Holler, Bd. 2, S. 325. Gleiche Bewandtniss hat es in der
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Srhweiz mit den Ortsnamen, in welchen ^or" vorkonimt.

Solche sind Moriken (s. Mailer Bd. 2, S. 449 f.)
,
Mdrgen,

am stidlichen Ufer des Bielersee's, wo sich ein uraltes Pfahl-

werk weit in den See hinaus erstreckt, Mtiriswyl, Uber wel-

chen Ort die Schrift tiber den Bieler Miinzfund S. 34 zu

vergleichcn ist. Die franzftsische Schweiz hat ihre muraz,

niauraz u. s. w., lauter Orte rtfmischen Alterthums. Vgl.

Levade: Dictionnaire Geogr. du Canton de Vaud , S. 84.

194. 214. 244. 256. Wenn „Stein", besonders in der Zu-

sammensetzung „Steinmauer", nach dem Vf. gleiche Bedeu-

tung hat, so haben wir bei Nidau im Berner Seelande sogar

einen sogeiiannten „Steinberg", eine gewaltige rdmische Ruine.

Vgl. die mchrerwahnte Schrift S. 19 f. Anm. 3. — S. 219.

Die Beziehung auf heidnische Grabst&tten, welche in Orts-

namen liegt, die mit Sell elm zusammeiigesetzt sind, hat

Schreiber (in seiner Schrift fiber Riegel S. 30 u. im Ta-

schenbuch von 1839, S. 179 f.) schon nachgewiesen, der

nicht zn iibersehen war. Ueber das Vorkommen solcher

Namen vgl. die Mittheilungen der ZUrcher Antiquar. Gesell-

schaft Bd. 2, Heft 2, S. 00, und deren Ersten Bericht S. 4.

— S. 121 f. Der Name der badischen „Hiineiigraber" und

der entsprechende der nordischen „Hunenbetten" verursacht

dem Vf. nicht geringe Schwierigkeiten. Bett ist ihm im

teutschen Sinne des Wortes zu poetisch ; er findet darin eine

Uebersetzung von bedd , walsch , und bez , bretonisch , =
Grab, und darum sucht er, wiewohl ohne Erfolg, auch Hun

aus dem Keltischen abzuleiten. Endlich schliesst er dahin:

H iinen sei wol der Name eines den Teutschen vor den Gal-

liern bekannt gewordenen Volkes, der sp&ter von den Teut-

schen auf die Gallier in Bezeichnung ihrer Grabhiigel ttber-

tragen worden sei. „Aber auch diese Meinung hat ihre

Schwierigkeiten," filgt er selbst hiuzu. Dem Jlec. erscheint

diese Meinung geradezu als erkunstelt, und er kann nicht

begreifen, warum der Vf. mit der von ihm selbst, S. 221,
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als richtig bezeichneten Ansicht, dass Hiineu sowohl in

^flneugraber," als in „HOnenbetten" Riesen bezeichne, sich

uicht zufrieden gebeu will, zumal Schreiber, Taschenbuch

v. 1839, S. 213 f. , diese Bezeichnttng der Grabstatten der

Ureinwohncr geniigend motivirt hat Uebrigens ist der Be-

griff von Bett nnd Grab so siniiverwandt , dass man , tnn

Bett in Hiincnbett und Hunenbedd (niederl&nd.) zu er-

klaren, nicht erst zum Keltisehen Zuflucht zu nehmen hat.

Atisdrilcklich verdient es hier bemerkt zu werden, dass, was

bisher wissenschaftlich unberiihrt geblieben, audi die Schweiz

ihre Hiinengraber hat. Der Landmann nennt sie Hunengrtt-

ber, woraus Halbgebildete Hunnengrttber machen ; die crstere

Benennung ist aber die rein-volksthiimliche. Zwei solcher

Hiinengraber erheben sich bei Bannwyl, im nOrdlichsten,

. jenseits der Aare iu's solothurnische Buchsgau sich erstrek-

kenden Theile des Kantons Bern. Sie zeigten, vor Kurzem

vom Rec. geftffnet, rein - keltische Beigaben. Die Beschrei-

bung dieser Grabhiigel und der Grftber-Funde wird eine

Schrift ttber die heidnischen Grab-Alterthttmer des Kantons

Bern nUchstens vcrOffentlichen. Zwei audere Huneugraber

liegen bei Munsiugen, zwei Stunden von Bern, in dem oben

erwahnten sogenannten Muriholz. Diese Grabhiigel werden

vom Rec. mit Nachstem untersucht und in der versprochenen

Schrift beschrieben werden. Was der Vf. in Anmerk. 21.

bemerkt : dass der Name Htine, Httner u. s. w. auch anderw&rts

alte Niederlassungen anzeige, best&tigt sich in Betreff der

Schweiz vollkommen. Es gehttren z. B. hierher das soge-

nannte Hiinli, ein konischer WaldhUgel bei AUmendingen,

zwischen Muri und Milnsingen, nach der Sage eine heidni-

sche Opfer- und Gericlitstatte (s. Holler: Helvet. unt. d.

Rom. Bd. 3, S. 295, und Lutz : Geograph. Lexikon d. Schweiz,

Bd. 5, S. 907) und der Hunnenberg (richtiger Hunenberg)

bei Solothum, der in neuerer Zeit durch die von Hugi dort

eutdeckten romisch-keltischen Graber denkwUrdig geworden.
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Vgl. die Mittheilungeu der antiquar. Gesellsch. ill Zurich,

Bd. 3, Heft 2 t S. 45 ff. Uebrigens dUrfteu, eine Variation

von Hun mit Heun angenommen, die Heuns&ulen, die Heun-

fasser, der Heunaltar, die Heunenschussel und der Heunbrun-

nen in den Verschanzungen des Odenwaldes (s. Knapp:

Rom. Denkmale des Odenwaldes, S. 177 f. , Steiner: Gesch.

u. Topographic des Maingebietes — S. 254 ff., und Schreiber:

Taschenb. v. 1841, S. 199) ebenfalls hierher bezogen wer-

den ktttinen, zumal die Form Hewn en fur Hunnen (H ti-

ne n?) von Scherz (Glossar. Bd. 1, 667. 711) angefiihrt

wird, der selbst bei Hunengraeber irrig an Hunnengrik-

ber denkt. Auch ersieht man aus Steiner S. 254, dass die

Hein- oder Heun-Saulen auch Hunnens&ulen heissen, was, an

sich unrichtig, doch auf Htinens&ulen zurttckzugehen scheint,

wiewohl Steiner und Knapp eher an Heidensaulen den-

ken. — £s drftngt sich aber hier dem Rec diese aUgemeine

Bemerkung auf: es liegt in deu iin Munde des Volkes le-

benden Localbenenuungen ein eben so wichtiges Moment

ftir Alterthumsforschung als dasjeuigc ist , welches der Vf.

den Urkunden mit Recht zuschreibt, und so verdienstlich

der FJeiss ist, mit welchem er dieselben in antiquarisch - hi-

storischer Bcziehung ausgebeutet hat, so ware es dennoch

zu wiinschen gewesen, er hatte auf die lebenden Documente

der volksthiimlichen Ortsbenennungen mehr Rticksicht genom-

men, als von ihm geschehen ist Beide Arten von Urkun-

den erganzen einander gegenseitig: oft konunt in scbriftli-

chen Urkunden ein langst verscholleuer Name vor; oft aber

auch lebt im Muude des Volkes eine Benennung, die, ob-

gleich antiquarisch richtig, doch nie in einer schriftlichen

Urkunde bertihrt worden ist Wcnn der Vf. S. 215 sagt:

„Viele (Graber) sind in neuerer Zeit aufgedeckt worden,

von denen mir kein schriftliches altes Zeugniss bekannt ist,
a

so ist beiuahe zu glauben, es sci jenes Aufdeckeu meist

durch traditionelle Nanien veianlasst worden. Vgl. z. B.
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Wilhelmi : Deutsche Todtenhttgel, S. 7 ff. — S. 222. Ueber

die mit dem Worte Heide ziisammengesetzten Ortsnamen in

Baden war im AHgemeinen Schreibers Schrift fiber Riegel

S. 28 su vergleichen, der dort, wenn auch nicht aus Urkun-

den, doch aus der Volkssprache genug Belege beibringt.

Der Satz, dass unter „Heidenu die Rflmer zu verstehen,

dessen specielle Anwendung auf die sogenannten Heidenwege

oben zu S. 155 bertthrt und untersttitzt worden ist, wird

hier als allgemein gultig aufgestellt. Zur mehrern Bestati-

gung desselben dient , was Rec. in seiner Schrift fiber den

Bieler Mtinzfuud S. 33 ff. beigebracht hat , wo auch in Be-

zug auf die Schweiz die von „Haidew genommene, hier vom

Vf. ebenfalls beseitigte Einwendung, nach Holler: Helvet.

unt. d. Rom. Bd. 2, S. 96 abgewiesen wird. Das von Mi-

nola (s. ob. zu S. 155) fiir die Gegenden am Niederrhein

geausserte Bedenken, dass mit den Heiden nicht nur bei den

Heidenwegen (s. ebendas.), sondern auch bei andern nach

ihnen bezeichneten Oertlichkeiten bisweilen die Zigeuner ge-

meint seien, scheint fur Baden so wenig als fur die Schweiz

stattfinden zu kttnnen. Wenigstens beriicksichtigt der Vf.

diese Einwendung gar nicht Uebrigens glaubt Rec, der

Name der Heiden schliesse, wo er, wie gewiss fast immer,

in Ortsbenennungen die vorchristlichen Bewohner bezeichnet,

mit den Rtfmern zugleich auch die Kelten in sich, so dass

unter Heiden Romer- Kelten iiberhaupt zu verstehen sind. —
S. 225. Der Vf. hat hier und Bd. 2, §. 40, I (nicht §. 39, 1,

worauf S. 226 irrig verwiesen ist), nach Vorgang des von

ilim nicht benutzten Steiner: Gesch. u. Topogr. des Main*

gebietes — S. 290—313, den Zusammenhang des teutschen

Zehnd- und Lehnwesens mit dem rtfmischen freilich statuirt,

aber, so deutlich er dieses entwickelt, doch den Uebergang

in jenes nicht geniigend nachgewiesen. — S. 226 f. Einer

gewissen Fldchtigkeit des Stiis ist es zuzuscbreiben, wenn

der Vf. sich unlogisch also ausdrttckt: ,,Da mancbe Kaiser
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nur weirige Jahre regierteu, so musstcn sic ausser den Sol-

daten noch viele Menschen zu den dffentiichen Arbeiten iu

Oberteutschland verwenden, urn sie schnell fertig zu machen,

sonst batten sie ihren Zweck nicht erreicht." Er wollte ohne

Zweifel sagen: „Bei dem steten Tbronweehsel mussten die

Kaiser, was sie vorhatten, mit mogtichster Eile betrciben ; so

kam es, dass sie a. s. w.u Richtig druckt sich der Vf. hieruber

Bd. 1,S.293 aus: „Im dritten Jahrhundert u.s. w."— S. 242.

Den vom Vf. fur Baden erwiesenen Betrieb des Wasser-

Mtihlbau's dcr Romer bezeugt fur Bayern die von v. Rai-

ser: Guntia S. 8-10 besprocheue uud Taf. I, 1 abgebildete

Inschrift. — S. 266. Die vom Vf. — nacti Schreiber : Ba-

den S. 26 und Creuzer: Alt~rtfmische Cultur am Oberrheiu

S. 83 (26.) — Air Baden nachgewiesenen nautae , d. b.

FlOtzcr, nicbt Scbiffer, kommen in der Schweiz anch vor,

und zwar, im alten Aventicum. Vgl. Ltvade : Dictionnaire

Geogr. du Canton de Vaud. S. 32. OrelU: Inscriptt. Hel-

vetiae S. 170, Nr. 174. S. 180, Nr. 212 (ordo nautarua).

Holler Bd. 2, S. 250 macbt, nacb Schmidt: Antiqq. d'Aven-

che S. 15, aus nautae irrig Schiffer, und ihm folgt Levade

a. a. 0. und Troyon Bd. 19, Th. 1 der Gem aide der

Schweiz : der Kanton Waat, Bd. 1, S. 39. Dies siud

aber die barcarii, die zu Yverdou, Ifferten (Ebrodunum) vor-

kommen ; s. Holler Bd. 2, S. 227 f., wo Ubrigcns barcario-

rum falsch von barcaria , statt von barcarii
,

abgcleitet ist

Vgl. audi Troyon a. a. 0. S. 63. Die auf der Inschrift vou

Wiflisburg (S. 170 bci OrelU) vorkommenden nautae aru- .

ranci sind , was aucb OrelU Anmerk. 1 ,
verglichen mit S.

189 Nr. 235 Anmerk. 3, zu vermuthen scheint, keine andern

als die Aarc-Fltitzer. Die miterwahnten nautae aramici hat

Haguet: Revue Suisse S. 485 auf Aramaeer (!) deuten wol-

len; sie beziehen sich aber auf ein audercs inlandisches Ge-

wasser, wie Troyon S. 39 richtig vermuthet. Batiarii kom-

men vor auf der Genfer Inschrift bei OrelU S. 140, Nr. 80,
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wozu Anm. 1 zu vergleichen, nebst der Bemerkung von

MUller: Gesch. Schweiz. Eidgenoss. (Ausg. v. 1806) Bd. 1,

S. 50 u. Aiiid. 8, der aueh die nautae von Aventicum rich-

tig deutet Schliesslich erinnere ich noch an einen aus dem

Latcinischen ererbten am Main gebrauchlichen Schifferaus-

druck, aof welcben Steiner : Gesch. u. Topogr. des Maingc-

bietes S. 5 aufmerksam gemacht hat. — S. 258. Unter den

hier vorgeftthrten Steinmetzzeichen figurirt bei Nr. 20 dieses

Zeichen *fi von welchem der Vf. S. 262 bemerkt , dass es

auf einigen Thongefassen vorkomme , die 1824 zu Stettfeld

bei Bruchsal ausgegraben worden. Da nun dieses Zeichen,

welches sich iibrigens in den verschlungenen Zierrathen der

Mosaikboden zu Pompeji h&ufig finde, genau wie auf jenen

Gefassen in den eingelegten romischen Fussbttden bei Trier

erscheine, so glaubt er hierin einen Wink zu finden, „dass

die Tiipfer oder Hafner im Rheinlande auch die eingelegten

Fussbtiden machten." Diese Combination ist eine ganz un-

haltbare. Ronunt doch jenes Zeichen auf einem der bertthm-

ten Wettinger Silber - Geschirre (s. Holler Bd. 2 , S. 187)

vor, nur mit dem Unterschiede, dass die Enden des Kreuzes,

umgekehrt gebrochen, von der Rechten zur Linken gehen,

statt, wie hier, von der Linken zur Rechten. Vgl. Merian.

Topographia Helvetiae, die Kupfertafel zu S. 58, Fig. 2 b).

Auf einem rOmischen Grabsteine wird es von v. Bernd: Die

Hauptstttcke der Wappenwissenschaft, Bd. 1, S. 173 (Taf. 14,

78) nachgewiesen. Ueberhaupt ist jenes Zeichen, bald links,

bald rechts gestellt, und mehr oder weniger ausgrbildet, als

Winkelmaasskrenz oder als Wiederwinkelmaasskreuz (wie

sich v. Bernd ausdriickt) im heidnischen Alterthum, sogar

im nordischen, auch im cliri6tlichen, weit verbreitet Es kommt

vor auf Mittzen von Korinth, Syrakus und Knossus (s. v.

Bernd S. 185 u. Taf. 12; 19, 20), aber auch auf altnordi-

schen (s. Bartholmus: Antiqq. Dan., Taf. S. 461, Nr. 8 u.

4). Ueber sein Vorkommen auf melallenen Schmucksachen
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Norddeutschlands s. Llsch: JahrbUcher des Vereins f. Mek-

lenb. Gesch. und Alterth.-Kunde, Bd. 9 S. 393. Es koinrat

selbst im Orient verschiedentlich von Vgl. t?. Bernd S. 252

(Taf. 15, 29), S. 280 (Taf. 15, 44), S. 423 f.
t
wo auch Bi-

niges liber den altcliristlicben Gebrauch desZeichens. Ohne

Zweifel ist es, ahnlich der Triquetra (s. Movers: Die Pho-

nizier Bd. 1, S. 189) ein Zeit-Symbol. Doch auch abgese-

hen von der starken Verbreitung dieses Symbols im rflmi-

schen und griechischen Alterthum , ist die Annahme , dass

Hafner sich mit Mosaikarbeit abgegeben, schon desswegen

ganz unhaltbar, weil diese von einer eigenen Klasse von

Kiinstlern (musivarii artifices) gefertigt wurde, indent sie

miihselig und zeitraubend genug war, um eine solche zu

beschaftigen. Htfchstens mOgen Hafner FussbOden der ge-

meinsten Mosaikarbeit angefertigt haben, nemlich solche, die

aus Wiirfeln von gebrannter Erde zusammengesetzt wareu.

Vgl. Levade : Dictionnaire Gcographique du Canton de Vaud

S. 244.375. - S. 263. Ueber die Chiffern OFF. OF. 0. FEC.

FE. F. M. MAN. bei den Topferuamen hier und S. 267—269

vgl. man noch Roth: Die rftmischen Inschrift. d. Rant. Basel,

S. 14 f. (bei Orelli Inscriptt. Helvet S. 209) , den Katalog .

der Alterthtimer des Berner Museums S. 75 (wo auch OFFIC

vorkommt). S. 76. 77. 78 (wo OFICI) uod Bronpuart:

Traite des Arts Clramiques Bd. 1 , S. 424 f. der M audi

durch M(agnarii) erklaren will, aus welchem Grande, ist

nicht abzusehen. Man ibus oder Manu steht sicher. Vgl. Roth

S. 14, Anm.22. — S. 264. Ueber das hier, S. 269 und Bd.

2, S. 74 beriihrte Vorkommen von gallischen Topfernamen

vgl. man noch Rrongniart Bd. 1, S. 425, Roth 8. 13 ff. OrelU

Inscriptt Helv. S. 209. Daguet in der Revue Suisse v. 1846

S. 485 in der oben angefilhrten Abhandlung. Mit dem Cob-

nertus S. 269 (Cobenerdus S. 27 J, wie bei v. Hefner S. 48,

der S. 47 auch Cobnerius hat) vcrgleiche ich , ohne der

Ableitung aus dem Kelttschen S. 269 zu nahe zu treten, den
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Esunertus bei OrelU Inscriptt. Helv. S. 146 Nr. 102 und den

von diesem beigebrachten Vrogenertus. Vgl. Lersch in den

Jahrbb. d. Vereins v. Alterth. - Freunden im Rheinlande IX,

S. 58 f. Immerhin verdient aber die Bemerkung von Lersch

(ebendas. S. 61), dass vieles unter dem seheinbar Keltischen

der Inschriften aus dem Griechischen zu erklareu sei , auch

in Bezug auf die Ttfpfernamen Beachtung, zumal Hr. Mone
selbst wen igstens Einen griechischen Namen S. 269 vennu-

thet. Griechische Lettern unter den romischen der Ttfpfer-

namen glaubt zu erkennen Jollois in den Memoires presen-

ted par divers savants a l'Acad. roy. des Inscript. et Belles-

Let tr. , Ser. II : Antiouites de la France , Bd. 1 : Memoire

sur les antiquites rom. et gallo-rom. de Paris S. 122. Unter

den von Hrn. Mone (S. 266) mitgetheilten Ttfpfernamen fallt

mir besonders Pindarus Nr. 35. auf. Irre ich nicht sehr, so

ist auf dem betreffenden StUcke zu lesen: Tindarus. Ein

feines Scberbchen von terra sigillata, das Rec. auf dem Lo-

cal der alten Petinesca im Bemer Seelande ausgegraben

(vgl. die Schrift uber den Bieler Munzfund S. 23 ft), tragt

diesen Namen, den er anfanglich selbst auch irrig Pindarus

gelesen. Es kommt aber dieser Tindarus tffter vor auf

achtitalischen Lampen von terra sigillata, und iwai mit den

Variationen Tind. Tinda. Tindar. (s. Passeri Bd. 1 Tab. 8.

31. 72. Bd. 2 Tab. 43. 65 ) und mit den nahern Bezeich-

nungen PL0T1N DAL (s. Passeri Bd. 2 Tab. 65) oder

PLOTAVGIIL oder |l LIB (s. Passeri Bd. 1 Tab. 31. 72.)

Dies ist aber urn so bemerkenswerther , weil dadurch die

Einfuhrung von Fabricaten dieses Tindarus nach der Schweiz

und , wenn Rec. in Bezug auf die von Hrn. Mone mitge-

theilte Inschrift richtig vermuthet, auch nach Baden erwie-

sen ist; es sei denn, man wolle annehmen, dass Gef&sse mit

dem Namen dieses berUhmten Fabricanten in den Provinzen

nachgemacht worden seien. Ueber die vom Vf. gauz iiber-

sehene Bedeutung der Ttfpfernamen als altester Familien-
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urkunden verweise ich schliesslich noch auf Schreibers Ta-

schenb. v. 1889, S. 313 ff. — S. 265. Wenn der Vf. sagt,

man hake die romischen Gefasse von terra sigillata mit er-

habenen Bildwerken gewdhnlich fiir italianische Arbeit, so

ist dieser allerdings friiher allgemein verbreitete Irrthum

jetat so ziemlich der richtigen Ansicht gewichen, dass sie

in Provinziai-Fabrikeu gefertigt worden seien, wie er dies

von den in Baden gefundeuen behauplet, iiidem er sie als

theils zu Riegel verfertigt, theils von Rheinzabern eingefuhrt

erkl&rt. lu Betreff dcs letztern Ortes vgl. Kdnig: Beschrei-

bunh d. rdm. DenkmA!er . . . S. 155-157 u. Hefner: Das

rttm. Bayem S. 48, wo auch AIt-Bayem beriibrt wird. Fur

die Schweiz vgl. Dubois de Montpereux : Voyage autour

du Caucase Bd. 5, S. 161 f., fiir Frankreich Artaud in den

Mt moires de l'lnstitut royal — Histoire et Literature an-

cienne Bd. 3 S. 13-16. Jollois a. a. 0. S. 120—123. Fiir

Frankreich wie fiir das franzosische und teutsche Rheinland

vgl. Brongniart a. a. 0. Bd. 1, S. 424. 426—428. 438. 439.

441—444. 451. 453. Brongniart bat ubrigens Fabriken

derartigcn Oescliirres auch in England (s. S. 426. 449) und

in Spanien (s. S. 453.) nacbgewiesen. Sonst ist bekaunt,

dass die Fabrication dieser Art von Gefassen in 1(alien zu

Arezzo (Plin. H. N. 34, 12) und zu Pesaro einheimisch war.

Vgl. Brongniart S. 445 f. und Zeitschr. f. d. Alterth.-Wis-

senschaft 1844 Nr. 31, S. 241-243. Ueber die Reliefs der-

selben, welche der Vf. nur obenbin beriihrt, vgl. Dubois a.

a. 0., Jollois a. a. 0. S. 123, Brongniart S. 431 f. Sic

waren urn so weniger zu tibersehcn, da unter den darauf

haufig vorkonunenden Darstellungen aus dem taglichen Le-

beu, neben Opfer-, Jagd-, Kriegs- und Liebes-Szenen , auch

Beschaftiguiigen des Laudbau's abgebildet sind , aus deren

Ziisammeustellung und genauerer Untersuchuug sich iiberra-

schende Resultate gewinnen lassen dtirftea. — S. 265 f. Ue-

ber das Techoische , was der Vf. bier , mit Beziehung auf

Digitized by Google



Urgeschichte des badischon Landes. 148

Modelle rtimischer Reliefgefosse , von deren Fabrication bei-

bringt, wird man mit grosser Belehrung Brongniart Bd. 1

S. 428 ff. vergleichen. Ueber die BuchsUben - Stempel (S.

265 t 271.) vgl. insbesondere Brongniart S. 424 f. , audi

r. Hefner S. 48. Die you Mone S. 266 aus einem Schussel-

modell von Rheinsabern und S. 271 aus der Form einer

Altartafel von ebeiidaselbst mitgetheilte Iuschrift kommt auch

bei v. Hefner vor, und zwar S. 25 u. 28 ebenfalls aus

einem Schttsselmodell von Rheinzabern und S. 48 aus einem

Altarbilde von ebendaher, auf letzterm mit dem Unterschiede,

dass hier, statt Teteo bei Mone, Tetto stent, welche Form

v. Hefner S. 25 auch bei dem Schtisselmodell neben Teteo

hinstellt. Ueber das keltische Teteus s. Mone Bd. 2, S. 153.

Den Fitacitns bei Hefner liest iibrigens Mone richtig Filing

Taciti. Eine andere Deutung versucht Lersch in den Jahrbb.

des Ver. v. Alterth.-Freunden im Rheinlande IX, S. 73. Die

Bemerkung, dass die Rtimer mit ibren in Thon und Metall

gescbnittenen beweglichen Buchstaben - Stempeln , besouders

mit denjenigen etnzelner BuchsUben, der Erfindung der

Buchdrnckerkunst selir nahe gekommen, ist 6chon von meh-

rern antiquai ischen Forschern gemacht wordeu. Vgl. Konig

a. a. O. S. 167 und v. Jaumann: Colonia Sumlocenne S.

200. Ueber den rotlien Farbestoff, womit der Thon der Ge-

iassc von terra sigillata gemischt wurde, wie flber den gla-

surartigen Firuis (s. S. 270), siad Brongniart S. 420—423

und Artaud a. a. O. S. 13 besonders zu vergleichen. Brong-

niart, der doch diese Saclteu aufs Genaueste kenut , weiss

nichts von den ReibschUsseln , die Hr. Mone entdeckt haben

will. Nach der Beschreibung, die er hier und S. 272 von

denselben giebt, wonach sie „roh geformt und hart gebrannt

und auf ihrem Boden mit feinen QuarzkOrnern bestreut sind,

die in der Glasur feststccken und eine rauhe Oberflache

bitden", glaubt Rec. darin cine keltisirendc Abart des feinen

rothen rdmischen Geschirrcs zu erkennen , von welcher er
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selbst in seiner Sammlung Muster besitzt Vgl. auch le

Maistre in den Memoires des Antiquaires de France, Nouv.

Ser. Bd. VI , S. 40. Der Ausdruck „Glasur", welchen Hr.

Mone von dem Firnis der Relief- Gefasse after gebraucht,

kdnnte die irrige, von Andern als unzweifelhaft ausgespro-

chene Vorstellung von einer Bleiglasur erwecken, wahrend

diese ihnen ganz freuid ist Vgl. Artaud a. a. 0., Brong-

niart S. 422 und le Maistre a. a. 0. S. 13 ff. der iibrigeus

die auch von v. Gock : Die rftm. Alterthtimer und Heerstras*

sen der schwab. Alp S. 31 f. (Anm.) beriihrte Bleiglasur den

Rttmern S. 13 nicht abspricht, obschon er ihre Anwendung

beim Kiichengeschirr mit Recht bezweifelt. Die sehr merk-

lichen Abstufungen der Gefasse von terra sigillata scbeint

der Vf. nicliC zu kennen, wenn er sagt: „Wenn nicht die

ganze Tlionmasse mit dem Farbstoff durchgearbeitet wurde,

gebraucht man diesen als Glasur; solche Geschirre zeigen

an den Stellen, wo die Glasur verschwunden ist, einen rath-

lichgelben feinen Thon.u Dies ist nur bei der gemeinsten

Art der Fall. Die achte terra sigillata ist durch und durch

dunkelrolh, vom solidesten Stoffe und von uuverwtistlichem

Firnis; eine zweite Art ist, bei gleicher Farbe und gleich

im Stoffe, von weniger dauerhaftem Firnis; eine dritte Art,

mit heiterrothem , durch Nasse ablttsbarem Firnis, ist es,

welche einen gelblich rothen Stoff zeigt Vgl. le Maistre

in den Memoires des Antiquaires de France Bd. 16 (Nouv.

Se*r. Bd. VI) S. 10 f. und besonders Passeri: Lucernae li-

ctiles Bd. 1, S. 13 f. Anderswo ein Mehreres hieriiber. —
S. 270. Ueber gebrannte Hochbilder auf Thontafeln und kleine

Rundbilder von Thon und deren Thonformen oder Model

vg). man v. Hefner: Das rOm. Bayem S. 46. 48 dessen An-

ticaglien, sofern sie nicht von Salzburg herstammen, mit

den von Hrn. Mone beriihrten vom gleichen Fabrikortc,

nemlich aus Rheinzabern gekommen sind. In der Schweiz

sind Thontafeln mit Reliefs und thOnerne Rondbilder ziemlich
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selten. Ueber ein Rundbildchen von Thon aus einem ro-

misch-keltischen GrabhOgel auf der kleinen Insel im Bieler-

see vgl. den Aufsatz : Rtfmisch - keltische Alterthtimer im

Berner Scelande, in den Jahrbb. des Ver. v. Alterth.-Frelin-

den im Rheinl. Heft V, S. 172 Anm. Nr. 4, S. 182 f. und

Taf. I, n Nr. 10. — S. 2T1. Den vom Vf. nicht entzifferten

Naraeustempel lese ich also: SABVLAR. S ist verkehrf, von

der Rechten zur Linken gcstelit, wie es auf rttmischeii Mfln-

zen und Steinschriften spaterer Zeit bisweilen vorkommt.

Vgl. Jaumann Colonia Sumlocenne S. 212, Anm. 5. Spa-

terer Schreibart ist auch A mit oben geOffneten Schenkeln

und ohne Querstrich, wie es hier beideMale sich zeigt. Der

senkrechte Strich von B ist etwas zu weit hinabgezogen,

und das obere Oehr ist zu weit gettffnet. V ist auf den Kopf

gestellt, was bei einer Ttfpferinschrift nicht befremden darf.

L steht etwas schief. R ist mit weitem, unten offenem Oelire

und mit stark abstehendem Ausl&uferstrichc versehen , wie

auf den st&rkern KaisermOnzen und Steinschriften , auch in

den altesten Handschriften , z. B. in der unten zu Bd. 2, S.

166 zu erwahnenden. — S. 293. Was der Vf. hier vom

Vorwiegen des Holzbau's bei den rttmischen Platzen der spa-

tern Zeit bemerkt, ist schon von Hhenanus : Rerum Germa-

nicar. Lib. Ill, S. 290 Ausg. v. 1610. bemerklich gemacht

und als Grund ihrer leichsten ZerstOrung augeftihrt worden.

— S. 297. Die vom Vf. als mOglich vorausgesetzte, aber mit

Recht abgewiesene Annahmc, dass die vielen Denkmaler Mer-

kurs in Baden und im ilbrigen Rheinlande mit der vorwie-

genden Verehruug Merkurs bei den Teutschen (Tacitus Germ.

9.) in einer Beziehung stehen, hat um so weniger Grund, je

gewisser es ist. dass dieselben der von den Romera gepfleg-

ten keltischen Verehrung Merkurs (Caes. B. G. VI, 17) zu-

geschrieben werdcn mtissen. Vgl. Creuzer a. a. 0. S. 48 f.

98 f. Dies gilt auch von den Donaulftndern ; s. Creuzer

ebendas. und v. Hefner: Das rom. Bayern S. 16. 17. 22.23.

10
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desseu Nachweisungen iibrigeus auch Rheinbayern betreffen.

Fur die Schweiz vgl. Holler : Helvei. unt. d. Rom. Bd. 2,

S. 178. — S. 302. Ueber den von Vf. bertthrten local - hi-

storischen Wertli der rftmischen Munzeii vgl. r. Jeumann:

Colonia Sumlocenne S. 237 und die Beispiele ebendas. uod

bei Schreiber in Taschenbuch v. 1839 S. 204 f- Bierher

gehOrt auch des Rec. Schrift : Die in der Bieler Bruunfueli-

Grotte im Jahre 1846 gefundenen Rttmischen Kaisermtinzen.

Bem, 1847. 8. — S. 306. Der Vf. giebt fur ein Beispiel einer

urkundlichen Ortsbenennung, die einc Kunde von altem Salz-

bau an einer Stelle bewahrt hat, wo erst in neuerer Zeit

ein Salzlager wieder entdeckt worden ist. Von Bayern ist

alter rtfmischer Salzbau erwiesen. Vgl. Hefner: Das rdmi-

sche Bayern S. 15, dessen Alouni S. 26 elier Alounac sind,

nach Lersch in den Jahrbb. des Ver. v. Alterth. - Freundeu

im Rheiniande, Heft IX, S. 72.

Bd. II. (Drittes Hauptstttck: die gallischen Einwohner.)

S. 16. Ueber die vom Vf. hier bertthrten Grenzverh&ltnisse

des Bisthums Basel siud mit Nutzen zu verglekhen die Con-

iectanea ad historiain et geographiam autiquam episcopates

Basileensis von C. Fr, Rheinwald im Lections-Catalog der

Berner Hochschule von lfP2
/ta. — S. 17. Der Name „helve-

tische EinOde", 'Ekovtjxmv bei Ptolem&us Geogr. D,

11, ist, nach dem Vf , deni Gr&nzlande mit Bezug auf den

Umstand gegeben worden, dass nach dem Abzuge der Teut-

schen neue gallische Ansiedler (Tacit Germ. 29.) meistens

von Stideu her, aus der Schweiz dorthin einwanderten, was

im Grunde nur eine Rttckwanderung in verlassene Slaramsitze

gewesen sei. Der Vf. versteht unter jener Einttde nament-

lich den iunern Scbwarzwald in seiner ganzen L&nge, der

nur wegen seiner relativen Uncultur so benannt worden sei.

Jenen Landstrich versteht auch von Arx: Gesch. des Kant.

St. Galien, Bd. 1, S. 9, b.) unter dem erenras Helvetiorum,

den er iibrigens ganz irrig auf der tabula Peuling. vorhau-
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den wahnte. Aus jener Einwanderung erklart sich nun un-

serm Vf. die Ausdehnung des nachnialigen Bisthums Constanz

fiber den grossten Theil des Gr&nzlandes. Diese iibrigens

schon von Sattler: Geschichte von Wurtemb. von den alte-

sten Zeitea S. 113. angebahnte Ansicht (s. Hefele: Geseh.

d. fiinfiihrung des Cfaristenth. im siidwesU. Deutschland S.

27 f.) ist obne Zweifel die einzig richtige; nur gait es, die

entgegenstehenden irrigen vollstandig zu beseitigen. Rec.

will dies , fttr den Vf. , im Folgenden versuchen. Hefele,

weichen der Vf. kurz abfertigt , glaubt S. 28 f. Sattler*

Ansicht dadureh zu schwachen, dass er die Benennung bei

Ptolemaeus als eine aus Caesar Bell. Gall. 1, 29. uud Taci-

tus Germ. eap. 28. geschopfte geographisclie Conjectur dar-

zustellen sucht; auch findet er die dadureh vorausgesetzte

helvetwche Einwanderung nach der Scbwachuug der Nation

unwahrscheinlich , wahrend doch Pfister selbst, far den er

gegen Sattler streitet, neben einer Einw anderung vom Ober-

rheinthal wenigstens auch eine von Seite der Rauraclier an-

nimnit, Gesch. v. Schwaben, Bd. 1, S. 3a Weit natiirlicher

ist es aber wol, von dem iiachstgelegenen Theile Helvetiens

aus die Haupteinwanderung vor sich geben zu lassen, wo*

mit ubrigens nicht gesagt sein soil, was auch Mone nieht

ausschliesst , dass nieht anderswoher, etwa vom Oberrhein,

Zuztigler kamen. Eine helvetische Einwanderung hat um

so weniger etwas Unwahrseheinliches , da sich gewiss der

Unzufriedenen geuug fanden, welche den wieder aufgedrun-

genen Aufenthalt in Helvetien gerne mit den alten Stamm-

sitecn vertauschteu, in weichen sie fiir's Erste von den Ro-

mern weniger beengt zu sein hoffen mochten. Dass ubrigens

die Einwanderung als nicht allzu numerisch stark gedacht

werden muss, zeigt der Name bq qfi og 'EAoviyriW selbst.

Mamiert: Geogr. d. Gr. u. Rom. Bd. 3, S. 512 fiudet darin

die erste Bezeichnung der spatern Silva Marciana t deren

unbewohnte Strecken mit Beziehung auf das nachstgelegenc
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Volk der Helvetier, vielleicht auch in Erinnerung des ehe-

maligen Bewohntseins durch dieselben , also benanut worden

seien. Weit naher liegt cs aber, mit Vergleichung von Ta-

citus Germ. 28. 29. den Namen aus einein wirklichen, wenn

auch sparsamen Bewohntsein durcb Helvetier in Folge einer

Ruckwanderung zu erkl&ren. Wieder anders urtheilt Schrei-

ber. Taschenbuch v. 1839. S. 203, der an dieser Benennung

eine Beziehung auf die entvolkerte Oede erkennen will, wel-

che durch den von Caesar vereitelten Auszug der Helvetier

aus ihrcn vou Tacitus Germ. 28 angegebenen Stammsitzen

entstanden sei. Allein er hat dabei ubersehen, dass die Nach-

richt des Tacitus a. a. 0. auf eine fruhere Zeit zu beziehen

ist; denn nach Caesars ausdriicklichem Zeugniss, Bell. Gall.

I
,
cap. 1 u. 2 , erscheinen die Helvetier bei ihrem Auszuge

schon diesseits des Rheines ausJLssig, wenn er gleich von ih-

nen sagt, dass sie oft in das Gebiet der Germanen jenseite

des Rheines verwustend einfallen (s. Caesar ebendas.). Ebenso

wenig kann aber jene Benennung sich auf die von Caesar

erwahnten Verwttstungen der Helvetier beziehen, wie Mailer,

Helvet. , unt d. Rdin. , Bd. 2, S. 102, mit Bezug auf Caesar

a. a. 0. und mit Vergleichung von Bell. Gall. 6, 23 wollte

;

denn auch nach dieser Ansicht ware jene Benennuug noch

immer ein gewaltiger Anachronismus, da zur Zeit des Ptole-

maeus das Granzland langst wieder von Galliern und , wie

Mone mit Recht glaubt, von helvetischen Galliern bevtilkert

und bebaut war, seitdem das ihnen von den Germanen fril-

her bestrittene Land durch deren allmaligc SchwAchung und

Verdrangung seit Caesar wieder zuganglich geworden war.

Tacitus Germ. 19. Die schon von altera Geographen (s.

Holier Bibliothek der schweiz. Gesch. Bd. 1, S. 4) aufgebrachte

und nach J. v. Muller: Gesch. schweiz. Eidgeuosseusch.

Bd. 1, S. 74 Anmerk. 121. von Andem (vgl. z. B. den Schwei-

zer. Geschichtforsch. Bd. 2, S. 159) aufgefrischte Ansicht,

nach welcher jene Benennung der alemannischen Schweiz
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selbst , in Folge der Verheerungen durch die Alemannen zu

Anfang des vierten Jahrhunderts, gegeben worden, ist, auch

wenn man mit Miiller jene Beneunung fur einen spatern

Zusatz ausgeben wollte, schon desswegen ganz unstatthaft,

weil die Stelle bei Ptolemaeus gar nicht von der Schweiz

- gelten kann. Die Stelle bei Gregorius Turon. Vit. Patr. cap.

1. Jurensis deserti secreta, welche Miiller zu Htilfe nehmcn

will, bezieht sich auf eine weit sp&tere Zeit, fur welche er

sie S. 93. Anmerk. 48 u. 50. mit Recht in Anspruch nimmt,

wogegen Rec Hrn. Mone nicht beistinunen kann , wenn er

urn seine Detitung des sQtjftog'EXovrin'citv durch eine Paral-

lel zu stutzen, Folgendes bemerkt: „ln ahnlicher Weise

nennt auch Gregor von Tours das desertum Jorassi montis

(inriges Gedftchtnisscitat : s. oben), und doch war der Jura

im Innern mehr bewohnt als der Schwarzwald". Richtiger

ist die Parallele, die der Vf. S. 165 zwischen dem eremus

Helvetiorum und dem „Rttmer Ellend", einer alten Bezeich-

uung von Churwalchen, zieht. — S. 24. Nicht bontontini,

wie der Vf. sagt, sondern botontini hiessen die kttnstlichen

HCigel oder ErdbUckel, die an den Granzen der Accker ge-

macht wurden. Vgl. Agrariae Rei Auctores ed. Goes. S. 306

und Goes im Index in Rei Agrariae Scriptores Antiquos h.

v., wie auch Rigaltius in den Glossae Agrimensoriae hinten

an den Agrariae Rei Scriptores von Goes S. 294. Da der

Vf. den heidnischen Grabstatten durchaus nur ein urkundlich-

nomenclatorisches Studium geschenkt hat, so ist ihm eine

tnteressante Wahrnehmung entgangen, die sich ihm sonst

bier, wo er von den botontini grundlioh spricht, hatte auf-

drftugen mtissen. Die ErdhOgel nemtich, welche, im Aeus-

sern den Grabhugeln ganz gleich, bei Hirer Ertfffhung den

AHerthumsforscher dadurch enttauschen, dass sie ktine Spur

von Bestattung, sondern nur einige Kohlen und Scherbchen

aufweisen, sind , in den ehemaligen romischen Landern , in

der Regel nlchte Anderes, als solchc Granzbtickc), von
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welchen es ausdrticklich gesagt wird, dass sie, ans Erde

aufgefiihrt, in ihrem Inncrn Kohlen, Aschc und zerstossenc

Scherben bergen. Vgl. S. 306 bei Goes. In sehr seltenen

Fallen mogen sie Kenolaphien mit Resten von Todtenopfem

sein oder einen Denkstein vertreten. Vgl. die Mittheilungen

der Zurcher antiouar. Gesellsch. Bd. 3, Heft 2, S. 25, 32, 64.

An den zwei erstern Stellen wird dort die von nns gegebene

Erklarung vermuthungsweise aufgestellt , aber nicht auf

Zeugnisse des Alterthums gestutzt. — S. 37 ff. Der Vf. weist

die Nachwirkungen des romischen Agiimensurwesens in ur-

kundlichen Namen nach. Hat sich aber in Baden dasselbe

nicht auch in natura theilweise erhalten , wie es in Bezug

auf das innerc Altbayern Schlett: Die Romer in Miinchen,

bewiesen hat ? — S. 6f. Hier heisst es : J>er aUgemeine Zug der

Wanderung (der Celten) ging westwarts, einzelne Rflckwan-

derungen haben jedoch stattgefunden, wie der Helvetier un-

ter Caesar und der Gallier in das Granzland." Dies ist

sehr vag und jedenfalls uorichtig gesagt. Meint der Vf.t

was Eaum glaublich , die gezwungene Rttckwanderung der

Helvetier unter Caesar, so ist zu bcmerken, dass diese, eben

als eine erzwungene, nicht hierher gehort. Meint er aber

das von ihm (s. oben zu Bd. 2, S. 23) angenommene theil-

weise Ruckwandern der Helvetier in die alten Sitze des

Granzlandes, so ist crsteus der Zusata „und der Gallier"

als tiberfliissig zu streichen (da die Riickwanderung in
1

*

Granzland, nach dem Vf., nieht von den Galliern im Allge-

mcinen, sondern zuerst von den Helvetic™ ausgiiig), und es

ist zweitens nach der Ansicht des Vf. selbst (s. oben S. 23)

zu schreiben: „wie derjenige der Helvetier nach Tibe-

rius in's Granzland." — S. 68. Als keltische Flussnamen

stellt der Vf. unter vielen andern folgende zusammen : „die

Aar Arula in der Scbweiz und die Saone Arar in Burgond."

Rec. erlaubt sich, hierzu folgende Bemerkung zu machen.

Arula kommt , seines Wissens, nirgcnds vor, wohl aber ist
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Arola der spatern mittelalterlich-lateimschc Namen, wahrend

der ftlterc Araris lautetc. Vgl. v. Arx: Gesch. des Kant.

St. Gallen, Bd. 1, S. 9 Anm. a. (Walafrid Strabo im Leben

des hei). Gallus), S. 43 Anm. c. (wo die Benennung Araris,

sonderbar geuug, als fehlerhaft bezcichnet wird), u. Ebenders.

:

Geschichte der Landgrafsch. Bachsgau, S. 52, Anm. d. wo ar

irrig germanisirt wird, was auch von Minola: Merkwurdige

Ereignisse am Rheinstrom S. 31 (nach D. Eremita : Descri-

ptio Helvetiae S. 529 an der Helvetiorum Respnblica von

Elzevir 1927) in verschicdener Weise geschieht. Den Rtt-

mem hiess die Aar hflchst wahrscheinlich Arura, welchem

Araris ziemlieh nahe komint. Vgl. des Rec. Schrift fiber

den Bieler Miinzfund S. 37. Arura wie Arar (Sadne) ist

aber nichts Anderes als Verdehnung des keltischen Wurzel-

wortes ar, Welches, im einfachen Aar erhalten, als Appel-

lativ von FItissen in verschiedenen Verl&ngerungen und Zu-

sammensetzungen wiedrrkehrt und latinisirt ara Iaulet. Es

gehoren hierher folgende Flussnamen , welche der Vf. als

keltische besonders zusammenstellt: „die Isar Isara inBaiern,

die Oisc Isara, Ysa und die Isere Isara bei Grenoble und die

Yzer Isara in WestHandera", auch die von ihm in eine andere

Reihe gebrachte filler, Hillara, nara in Schwaben." Ein

mil ara zusammengeselzter romisch-keltischer Flussname ist

auch Samara. Vgl. des Rec. Abhandlung fiber unteritalisch-

keltische Gefasse S. 83 und den daselbst angeftthrten E.

Salverte. — S. 68. Zu der „Sur im Elsass und in Luxem-

burg" gesellt sich die Suhr im Ranton Luzern und Aargau.

Vgl. Lutz: Geograph. Lexikon d. Scfcweiz Bd. 3, S. 297 f.

— S. 66 f. Zur Zusammenstellung : „die Rotheu in Ober-

schwaben und^Baiern und die Rhone Rhodanus, altteutsch

(?) Roten" ist zu vergleichen , was J. v. Mikller : Gesch.

schw. Eidgenoss. Bd. 1, S. 13, Anm. 27 und nach ihm E.

Solverte : Essai historique sur les noms d'hommes, de peu-

pies et lieux Bd. 2, S. 268 flbcr das uraRe , schon keltische
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Roden (Rotten) als Appellativ fines Flusses und iiber da-

herige Verwechselung des'Eridanus (Po) und Rhodauus mit

dem nordischen Eridanus augemerkt hat Uebrigens scheint

der Name Rhone selbst sehr alt und, wie der des vom Vf,

S. 70 beruhrten Reno in der Lombardei , als Appellativ mit

Rhein verwandt zu sein. Vgl. v. Arx: Gesch. d. Kant.

St. Gallen, Bd. 1, S. 4 Anm. 1. und Gesch. d. Landgrafscli.

Buchsgau S. 22, g; Schwab: Der Bodeusee, S. 287. — S.

84. Bei Erorterung der aus dem celtischen an gebildeten

Ortsnainen will der Vf. die Ortsnamen mit Ent — , Enten —
weder zu den keltischeu rechnen, noch sie auf die nordi-

schen Asen odcr Ansen (Gitttcr) beziehen. Dieser Wider-

spruch beruht , wenn er , wie Rec. glauben muss
,
gegen

Schreiber, Taschenbuch v. 1839, S. 214—217, v. 1840, S.

84 f.
,

gerichtet ist, lediglich auf einem Missverstandniss.

Dcnn weder giebt jener Ent — , Enten — in Ortsnamen als

keltisch aus (obschon er dariu eine germanische Bezeicb-

nung keltischen Alterthums nndet), noch will er jene Wor-

ter auf die Asen (Ansen) bezogen wissen. Vielmehr weist

er den Gegensatz zwischen Enten und Asen nach, obschon

er bei dicsen an die Ausen (Gotter) nicht denkt. Uebrigens

ist es doch gewagt, bei Ortsnamen mit Ent — Enten in der

Schwciz uud iu Siiddeutschlaud an die nordischeu Enten

(Riesen) zu denken. Vgl. Mittbeilungen der Ziirch. Autiq.

Gesellsch. Bd. 1, S. 32. — S. 85. Bei Ard mdchte Rec.

nicht mit dem Vf. au Arth am Zugersee erinnern , sondern

vielmehr an die Ardyer und an den God -ard (Gotthardt).

Vgl. Zur-Lauben: Le Soleil adore* par leg Taurisques.

Zttr. 1782. S. 7 f. u. Holier: Uelvet. unt. d. Rflm. Bd. 2,

S. 484 f. - S. 90. Hier berUhrt der Vf. das in Ortsnamen

vorkommende keltische brig (gael u. ir. Htigcl, Berg) und

erw&hnt Brigobanne. Dies ist aber wol der einzige kelti-

sche Ortsnamen, in welchem brig voransteht, wahrend es

sons! iu so vielen nachfolgt. Vgl. W. v. Humboldt in der
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mehrerwahnten Untersuchung , Wcrke Bd. 2 , S. 105 f. , der

die Ortsnameo auf bria, brica hierheraieht , und Minola:

Merkwurdige Ereignisse am Rheinstrom S. 124 f. , dcr aber

irrig an das deutsche „Briickett deokt — S. 93. Rec kami

den Vf. nicht beistimmen, wenu er BUren, als Ortsnameu

eiofach gesetzt, vom keltischcn bwr, Wall, Graben
,
abge-

isscn ^r\ allv l^ns^^ir ^^lircw ^icr ^^^^^1*6 li^Eisctt uri^vnd*

licli byrlion, worio rhon gewiss richtig als FIuss gefasst

wird; s. v. Arx: Gesch. d. Landgrafsch. Buchsgau S. 22, g.

der jedoch bar, buir unrichtig mit hierherzieht. Das Rich*

tige hat er Gescb. d. Kant. St. Gallen Bd. 1 , S. 801. Vgl.

noch Schwab: Der Bodensee S. 287, und das obeu su Bd.

2, S. 68 f. Angemerkte. — S. 93. Das keltische clon, scho-

ner, ebener Weideplatz, liegt ohne Zweifel im Namen des

idyllischen Klonthals. - S. 96. Vom keltiscben croagb, scbarf

zugespitzter HUgel , ist imser Krauchthal mit seinen Fels.

klippeu benannt worden. Holier: HelveL unt. d. Rtim. Bd.

2, S. 346 gebt ganz irre, obscbon er richtig keltiscben Ur-

sprung des Namens vermuthet. Es ist derselbe einer der vie-

len auffallenden Kelticismen, vou welches die Schweiz wim-

melt, wie auch Leo Malberg GlosselI,13 bekennt.— S. 98.

Ueber das dim keltischer Ortsnameu vgl. die Notitia Austriae

Bd. 1. (Austria Celtica) S. 366, Minola: Merkwurdige Er-

eignisse am Rheinstrom S. 124 ; Creuzer: Alt-romische Cul-

tur am Oberrhein S. 9d Anm. 45. und des Rec. Abliandlung

ttber unteritalisch-keltische Gefasse S. 8 Anm. 2. Auf den

Gegensatz von Tiefe, den das Wort dun, Htihe
,
Hugel , zu-

gleicb in sieh scbliesst, macbt u. A. Lelewet : Le Type Gau-

lois S. 241 auftnerksam. Unrichtig zablt v. Arx: Bucbsgau

8.21, Anm. a. Tun, Huge), mit seiner Sippe zu den aleman-

nischen und burgundiscben Ortsbenennungen. Einen Beleg

fiir die vom Vf. gemacbte Wabrnehmung, dass die Endung

dun in keltiscben Ortsnameu oft in -den, -ten ubergegangen,

abcr in den altera Formen auf -tun , -tun erkennbar sei,
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giebt miser Egerten auf deui Gurten bei Bern, Welches ver-

mdge sriner urkundlicben Schretbung Egerdun die gewbliu-

Hche Bedeutung von Aegerten, ausgereuteter Ort, nicht zu-

lllsst. Vgl. noeh Ebrodumim, Yverdon, Inerten. — S. 99. Bei

dur, Wasser, worauf der Vf. nach v. Arx: Gesch. d. KMt
St, Gallen, Bd. 1, S. 4. die Thnr zuruckfiihrt, war tibrigens

so gut, als bei dun, nag und andern ftbnlichen Bestandthei-

len keltischer Ortsnamen, an das bftufige Vorkommen des-

selben in altkeltischen St&dtenamen , bald als Anfangswort,

bald als Scblusswort, zu erinnem. Wie nemlieh dun , Htl-

gcl, in Ortsnamen und selbst allein als solcber gesetzt (a.

oben zu S. 98), eine Ansiedlung auf einem Htigel, mag, Feld,

in gleiehem Vorkommen eine solcbe auf einem Felde (s. uu-

ten zu S. 115), so bedeutet dur in Localnamen eine Ansied-

lung am Wasser. Beispiele s. bei Mannert Th. 2, Bd. J.

im Index S. VII , bei W. r. Humboldt , Werke , Bd. 2, S.

107 f. 109. und bei Holler: Helvet. nut d. Horn. Bd. 2, S.

523. Unrichtig erkl&rt man das Wort mit Wasser - Durch*

gang (s. Notitia Austriae Bd. 1, S. 199. 808, und Holler,

Bd. 2. S. 122) oder bios nit Durehgang (s. Solothurncr

Woehenblatt v. 1846: Beitrage zur vaterl. Gesch. S. 12.86.

89. in Bezug auf Salothurn) oder gar mit Thurm (s. Mi-

nola S. 129). Letzteres ist, nach unserm Vf. S. 129, tor,

wovon das abgeleitete turig ihm das Stammwort von Tnri-

cum zu sein sdieint Salodvrum aber, worin Sal *» Ueber-

gang, Durehgang, Pass, deutet er S. 121 richtig als Ueber-

gang des Wassers, nemlieh der Aare. Von Arx: Buchsgau

S. 83, b., obschon er durum in Salodurum und Vitodurum

richtig auf Wasser bezieht, leitet es inig von ur, th'ur ab

und audit das Wort zu germaiiisiren. Uebrigens mag nach

dem, was der Vf. selbst, S. 160, vom Vocalwechsel des u

und o sagt, der Uebergang von dur in dor, welches der

Vf. dem Niederteutschen zuschreibt, oft in KeUischeu selbst

stattgefunden baben. Wenigstens beisst Durocortorum bei
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Stephanas Byz. S. 106, 35. ed. Westermann, Jogoxouogo;

(wenn Jog nicht verschrieben fur z/ovo , wie uoi filr xop),

irad SaJodorum, obschon es urkuiidlicfa erweiabar erst ini

13ten Jahrhundert vorkommt (s. Chronica Chartularii Lau-

sannensis ed. Matile. 1840.), scheiat jedenfalls allere Varia-

tion von Salodurum zu sein. Vgl. auch v. Arx: Oeschichte

der Landgrafsch. Buchsgau S. 33, c. — S. Ida Bei den

Ortsnamen, die mit Ebr-, Eber-, Ebor-, Ebur- anfangen,

ist es befremdlich , die Zusammenstellung bei r. Humboldt,

Werke, Bd. 2, S. 110 imd bei Schreiber: DieHtincngraber,

S. 17 f. nicht benntzt, wenigstens nicht erwahnt zu sehen.

Doch ftihrt der Vf. anderswo, nemlich S. 116, v. Humboldt

als Gcwahrsmann an. — S. 103. Zum keltischen griau „mit

der Bedeutung Sand , kies" bemerke ich , dass dieses Wort

in dieser Bedeutung sich in dem schweizerischen „Grienc

erhalten hat. Z. B. Griengrube = Riesgrube. — S. 104. Mil

demjenigen , was der Vf. iiber hal (wal. Salzgrund) halen

(wal. Satz) als Hauptbestandtheil der Namen voo Salzwer-

ken in Siidteutschland bemerkt, vgl. Keferstein: Die Hallo-

ren. Halle 1843. Z«gleich jedoch aneh die Rritik von Pott,

HaB. hit ZeH. 1844, Bd. «, S. 292 f. In Betreff der Neha-

lennia sind die Winke zu beachten , welche Lersch in den

Jahrbb. des Ver. v. Altertb.-Freunden im Rheinlande, Heft

IX, S. 87 f. nach Janssens Zusammenstellung der Nehalen-

nia-Denkrotler gegeben hat — S. 105. Zu „Oeschgen im

Aargau," als etnem von „hesg, Schilfgraser, Binsen" abge-

leiteten keltischen Ortsnamen gesellen sich folgende Paralle-

len aus dem Kan ton Bern : Oesch (Ober- und Nieder-Ocsch),

Oeschbach. — 8. 107. Einen durch das Teutsche Immen

vom keltischen Jomall (gaeh ©rftnze) abgeleiteten Ortsna-

men tragt der von Heller: Helvet. tut. 6Y Rtfm. Bd. 2, S.

352 beruhrte mid von tPdfrZ, Atlas der Sehwei* (Taf. Bern)

nit dem Zusatz nHeiden-Tempel-Ruine« begkitete Immihubel.

~ S. 109. Ucber die vom Vf. bcruhrten Ortsbenennungen,
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die von Batimcn genommen sind, giebt gute Nachweisungen

v. Arx: Gesch. d. Kant. St. Gallen, Bd. 1. S. 201 f. und

Gesch. d. Landgrafsch. Buchsgau S. 22. Merkwiirdig ist es,

dass fast s&mmtliche Ortsnamen der Schweiz, die mit „Buchsu

zusammengesetzt sind oder aus diesem Worte bestehen, Spu-

ren roraisch-keltischen Altertlnims aufweisen, und dass so-

gar an Orten, die nicht danach benannt sind, die aber sol-

che Spuren zeigen , diese sehr oft in Feldbezirken vorkom-

men, welche von „Buchsa ihre Specialbezeichnung erhalten

haben. Die Nachweisungen versparen wir fflr einen andern

Ort. Das vom Vf. mehrfach nachgewiesene Affoltern, von

Affaltra (Apfelbaum) hat schon v. Arx: Gesch. d. Kant St.

Gallen a. a. O. richtig hierher gezogen. BemerkenswerLh

ist es, dass das Geschlecht der von Affoltern im Kanton

Bern (Affaltre bei Bucelin. Constantia S. 36) einen Apfel-

baum im Wappen ftibrte — ein Wink , wie fruchtbar die

Heraldtk auch fBr Sprachforschung ist. — S. 115. Ueber

das notorisch-keltische mag in Ortsnamen, welches als End-

silbe im Lateinischen magus lautet, vgl. die Nachweisungen

des Vf.'s der Notttia Anstriae. Bd. 1 , S. 309 f. und Mi**-

la's S. 120, die aber beide aus Unkenntniss des Keltischen

in Betreff der Etymologic irre gehen. Zwar whrd in der

Notitia Austriae dieWurzel als Feld richtig gedeutet, aber

desswegen nicht festgehalten, weil derVerfasser den Begriff

einer Stadt unntfthig postulirt, der, wie oben angedentet,

in den Ortsnamen auf dun, mag u. s. w. involvirt liegt, in-

dem diese Wdrter mit der Lage der Orte diese zugleich bc-

zeichnen. — S. 115. Ein „Muhen im Kanton Bern" kennt

Rec nicht; wohi aber giebt es ein Ober- und Nieder-Muhen

im Kanton Aargau. Vgl. Lutz : Geographisches Lexikon der

Schweiz, Bd. 2, S. 430. — S. 122. Der Vf. verwirft, als im

Keltischen nicht gegriindet, die von Steiner aufgestellte

Etymologic, wonach Sirona aus den keltischen Wortern seir,

Hcrrscher, und ou, Wasser, zusammengesetzt sein and die

Digitized by



Urgeschichte des badischen Landes. 157

Beberrscherin der Heilwasser bedeuten soli. Rec. mtirhte

jedoch wenigstens fur on (lat ona) als Bezeichnung eines

Flusses oder einer Quelle Einsprache taun, indem er sicb auf

die vom Vf. kurz vorher erw&hnten Namen Matroua, Sidrona,

namentlicli aber auf Divona bezieht, von der Ausonius aus-

drucklicb sagt: Divona Celtarum lingua fons addite Di-

v i s. Vgl. auch die Notitia Austriae Bd. I , S. 304 u. bes.

305. Das Wort scheint in den Resten der keltischen Spra-

che nieht mehr vorhanden zu sein, was uns jedoch in jener

Annahme nicbt irre machen darf , da Mone selbst Offer be-

merkt, dass kellische Wdrter oft nur tsolirt sieh erhalten

haben, oft aber auch, wiewohl ausgestorben , dennoch nach-

gewiesen werden konnen. Jedenfalls ist eine Beziebung der

Sirona auf Heilquellen nicbt zu leugnen. Vgl. Oreuzer

:

Alt-romtsche Cultur am Oberrhein S. 100. und in der Bei-

lage zur Allgem. Zeitung Nr. 331, 1846, S. 2641. — S. 125 f.

Far die Ableitung des Ortsnameiis Dettingcn vom keltischen

tathadh, Verbindung, wonach derselbe eine Verbindung zweier

Ufer bczeichne, babe ich einen Beleg in dem ganz isolirt da-

stehenden Ortsnamen Dettigen im Kanton Bern (s. Durheim :

Verzeicbniss d. Ortschaften d. Kant Bern, Bd. 2, S. 65), bei

welcbem jene Deutung voUig eintrifft, indem in dortiger Ge-

gend vor Erbautmg der sogenannten Neubiiicke in alten

Zeiten eine Hauptverbindung durch eine Fabre bestand. —
S. 126. Hier ist eg dem Vf. entgangen, dass in Tegerasca,

Tagerschen im Tburgau, v. An: Gescb. d. Kant St Gall.

Bd. 1, S. 201 das altteutsche asc, ascaa, Esche, nachgewie-

sen hat. Dennoch ist das keltische teagar sowohl in diesem

als in den tlbrigen von Mone aufgefiihrten abnlichen Orts-

namen nicbt zu verkennen. Ich fflge zu diesen das einzig

dastehende Tagertschi im Kanton Bern hinzu (s. Durheim

:

Verzeichniss der Ortschaften d. Kant. Bern, Bd. 2, S. 339).

in dessen Nilbe sich Spuren romisch- keltischen Alterthums

vorfinden. — S. 127. Fur traigh
,

blossgelegtes Ufer , als
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Ortsnamen-Bestandtheil, hat Rec. eiueu auffallenden Beleg in

dem ganz isolirten und fremdartigen Ortsnamen Wiclitrach

im Kauton Bern (s. Durheim : Verzeichniss d. Ortsch. d. Kant

Bern Bd. 2, S. 371) bei welchem Orte jeae Local bezeich-

nung vollkommen passt. Vgl. Meyer r. Knonau: Erdkunde

d. schweiz. Eidgeuossensch, Bd. 1, S. 208. „Wichtracb, in

einem schttnen Gelande, das ganz auf Aajregeschieben ruht."

Wich ist bekanntlicb keltiedie Bezeichnuag eiaes kleioen Or-

tes. Vgl. die Notitia Austriae Bd. J, S. 311. Mit Wich mag

vicus verwandt scin, welches man aber bei dem iibrigen kel-

tischeu Bestandtheile des Namens nicJit zu Hiilfe nebmeu kann;

die mit vicus versuchte latiaisirende Erklaruug bei Holler:

Helvef. uut. d. Rom. Bd. 2 , S. 328 taugt nicht*. — S. 141.

Fiir die vom Vf. gemachte Beobachluug, dass Neu-Nainen

von Orten sicb auf aitere zerstttrte Ansiedlungen beziehen,

begniige ich mich zwei Belege aus der westlichen Schweiz

anzufUhren: Neuenburg und Neuenstadt, von uelchen jenes

in Bezug auf das alte Noidenolex, (s. Montmollin: Memoires

sur le Corate de Neuchatel II, S. 11 if. und Chomhrier:

Description de la Maine de Neuchatel S. 25—27.) dieses in

Bezug auf eine dem Namen nach unbekannte romische Nie-

derlas>ung in der Umgegeud also benannt worden ist (s.

Schopfhn: AlsaA. Illustr. Bd. 1, S. 658 u. Alpenrosen v. 1824,

S. 343 f ) — &. 142» Aus den vielen keltischen Ortsnamen,

die eine Lage am Wasser bezeichiien, leitet der Vf. den Satz

ab, dass die Gallier gerne am Wasser ansiedelten. Ich er-

innere an das ausdriicklicbe Zeugniss hieftir bei Caesar B.

0. 6, 30. — S. 143. Der Vf. wUl in den „Rhein" aus rbin

(waJO eine Beziehuug auf Flussbau hineiodeuten
,
ja sogar

„ein Zeugniss" daftir darin finden. Sicherer ist es, das alt-

teutsche hrin als eiu mit rhon (s. oben zu S. 68 f.) ver-

wandtes Wurzelwort und als Fluss-AppeUativuui auzusehea.

Das griecbische $im hat mit „Rbein", als einem solchen,

schon D. Eremila S. 525 (an der Helvetiorura Respublica.
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Elzevir. 1027.) verglkben. — S. 147 f. Ueber die Ablei-

tunga-Sylbe — ing in Ortsnamen vgl. die Nachweisungen bei

v. Arx : Gesch. d. Landgrafoch. Buchsgau S. 24. — S. 151.

Ortsuamea in der Schweiz, in welchen Wal-, Wol-, Wahl-,

Wohl-, nach dem Vf. eiue Bezeichuung der Gallier, vorkouimt,

gibt es ausser den von ihm, nacb Vorgang Sialder$i Schweiz.

Idiotik. Bd. 2, S. 431, aogefilhrten viele. Ica verweise fiir

den Kanton Bern auf Wahlendorf, Wohlen, zwei benachbarte

Orte stammverwaudten Namens, und auf die VValchi „oder

Yiesclierhorner in Grindelwald, bei welcheu in alteu Zeiten

ein Pass aus dem teutschen Berner Oberland in das roma-

nische Wallis binubergieng. Far das Waadtland vgl. die

Erorterungen iiber dessen Nauieu selbst in den Gemalden der

Schweiz, Band 19, Th. 1 : Der Kanton Waat, Bd. 1, S. 11.

Entgegen der Ansicht, welche in solchen Ortsnamen eine

Beziehung auf die Romer vermuthen will (s. S. 154 uud vgl.

v. Arx : Buchsgau S. 22 , k. Halter Bd. 2, S. 198) deutet

Hr. Mone seinerseits, etwas eioseitig, dieselben zunachst auf

gallische Niederlassungeu, niclit uberhaupt auf romisch - kel-

tische, wie es von v. Arx : St. Gallen Bd. 1, S. 10, d. rich-

tig geschieht Sicberer kann eine specielle Beziehung auf

gallisches Alterthum bei Ortsnamen mit Gal- angenommen

werdeu, indem dieselben scbon von den Romeru nach den

Galliern benannt geweseu sein mogen. Hicrher geboren Gals

bei Uoller, Bd. 2, S. 314 t and eiu sogenannter Galenn eg

im solothurnischeu Jura; (s. Mhtheilungen der Zurcher An-

tiquar. Gesellsch. Bd. 3, Heft 2, S. 51. Ueber die keltisclien

Lander- und Volkeraamen mit Gal- Wal- vgl. im Allgemei-

nen Daguet in der Revue Suisse 1846 , S. 411 , 3. Ueber

das keltiscbe march (wal. Mabre, Pferd) vgl. Pausan. 10, 19.

Leibnitz Collectanea Etyinolog. II, S. 133, Lelewel: Type

Gaulois S. 207 u. Jahrbb. des Verf. v. Alterth-Freunden im

Rheinlande, Heft VUI, S. 130 f. — S. 168. Nachdem der

Vf. Bd. 1, S. 264 den Satz aufgestellt hat, dass man im
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Christenthum am Oberrhein aus Merkur Michael gemacht

und die kleinen Merkurstempel in Michaelskapellen verwan-

delt habe (den Beweis verspricht er fur die teutsche Zeit),

nimmt er hier, vorlHufig, zur Erklarung dieser Umwandlung

die Schreibart Miircur (st. Mercur) zu Hillfe. Dies ist aber

sehr gesucht: die Umwandlung der heidnischen Gottheiten,

uamentlich der Localgottheiten , in Heilige und Kirchenpa-

trone (woriiber Einiges schon bei Fr. de Cray: Les 4rois

conforroitez 1606. S. 52, f. beruht auf gewissen Real-Ana-

logieen, die man zwischen diesen und jenen zu finden meinte.

So, nicht nach einer blossen Lautahnlichkeit wurde der Gttt-

terbote in den Erzengel umgewandelt. Uebrigens hat es mit

jenem Safze seine Richtigkeit, und er gilt namentlich anch

von Frankreich , dessen starke Verehrung des Michael (s.

Memoir, de l'Acad. Celtique, Bd. 3, S. 46 f.) aus dem vor-

hergegangenen eifrigen Merkurscult (s. oben zu Bd. 1, S.

297 f.) Rich leicht erkl&rt. — S. 182. Die Eigennamen „Adian-

tus, Adiantonius, Aribogius, Adnamatus u. s. w." sind dem Vf.

nach celtischer Sprachregel gebildet Ueber die zwei ersten

und den letzten vgl. v. Hefner in den Abhandlungen der

philos.-philo). Classe der ktfn. bay. Akad. d. Wissensch., Bd.

4, Abtheil. 2, 1846 (Rftm.-bayerische inschriftliche und plast,

Denkmaler) S. 155, wo aucb Adnaraato und Adnamata be-

ruhrt werden, und die Nachweisungen von Lersch in den

Rheinland. Jahrbb. Heft IX, S. 61 f., der aber den Adiantus

und Adnamatus aus dem Griechischen zu erkl&ren sucbt

Mit dem Adbogius vgl. Setuboggius und Tubogius ebendas.

5. 60. — S. 185. Da in Taran die Begriffe von Blitz und

Donner vereint liegen, so mochte der Vf. die Donner- und

Blitzberge am Oberrhein vom Gotte Taran, dem Taranucnus,

Taranucus der Inschriften , ableiten , zu welcbem sich , nach

dem Obigen, Taranes und Tanarus gesellen ; wolle man auch

den Donnersberg zunachst vom nordischen Thor oder dem

teutschen Donar ableiten — dies thut wirklich Grimm :
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Deutsche Mythol. S. 115 erster Ausg. — so gehe das mit

deu Blitzbergen nicht an. Hiergegen liegtdiesc Einwendung

sehr nahe : die Begriffe von Blitz mid Donner sind enge an

einander geknilpft, dass Ortsnamen, mit Blitz zusainmenge-

setzt, schon als solche auf den Donner sich beziehen kOnnen,

wie hinwieder donar im Altteutscben auch den Blitz biswei-

len bezeiehnet VgL Grimm : Deutsche Mythologie, S. 122.—
S. 186. Den Apollo Graunus (s. Orelli Inscriptt. Latt Col-

lectio Bd. 1, S. 353.) lcitet dcr Vf. von greaiin ab (gael.

und ir. Bart, Haar) *), uud er bezieht diesen Namen auf die

Vorstellung, wonach die Sonnenstrahleu als Haare des Son-

nengottes gedacht warm. Dicse Etymologic als richtig vor-

ausgesetzt, sind diejenigen rtimisch - keltischeu Apollobilder,

welche den Gott mit jugendlichein Lockenhaupte darstellen,

als Bilder des Apollo Gi-annus aufzufassen, wie sie hinwie-

der jene Erkl&ruug des Nainens zu stutzen scheinen. Hier-

her gehtiren die in diescm Shine gedeuteten Statuetten bei

Creuzer: Alt-rdm. Cultur am Oberrhein, S. 100 und bei r.

Jaumaim : Colonia Sumlocenne S. 192. Betnerkenswerth ist

aber die Bezeichnung des Apollo Graunus als einer Heil-

gottheit bei Dio Cass. 77, 15. und seine bisweilige Zusam-

menstellung mit der Hygiea und Sirona. Vgl. v. Hefner in

den Abhandlungen der Mflnchner Akademie a. a. 0. S. 165 f.

und Creuzer
,
Beilage zur Allgem. Zeitung Nr. 331, 1846,

S. 2641. Ist hierbei der Nachdruck auf Grannus, nicht auf

Apollo gclegt, so muss man vermuthen, es liege dem Namen

Graunus eine andere, auf Heilkraft beziigliche Etymologic

zu Grunde. — Sb
190. Die vielen Inschriftcn auf die For-

tuna redux im Rheinlande bezieht der Vf., als Ausdrttcke

des Wunsches nach glflcklicher Heimkehr, auf die Sehnsucht

der Homer nach dem Heimatlande. Flir diese Deutung spre-

*J VrgJ. granos Gothorum bei Isidor. XIX, 23, 7. und Ihi-Cangt

a. v. Grant. h. L.

11
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chen die Inschriften auf Jupiter redux, Neptuuus redox. In-

dcssen kOnnte doch bei der F. redux au die zweite Bedeu-

tung voii redux gcdacht , uud die P. redux auf die Wieder-

kehr des Gliicks miter bessern Caesaren gedacht werden.

Vgl. J. r. Miiller : Gesch. schweiz. Eidgenossensch. Bd. 1

(Ausg. v. 1806) S. 60, Aum. 38. Jcdeufalls ist es aber eiu

oflenbares Missverstanduiss des respiciens, wenn der Yf. den

Iuschritten auf die Fortuna respiciens eiue gleiche Bedeutung

giebt. Nach dem Spracligebrauch diirfen wir respiciens le-

diglich auf die Obhut der GlticksgiHtin beziehen , welcher

sich zu empfehlen der ROmer in den Kampfcn rait den Ger-

manen genug Ursaclie hatte. Uebcr respicere als Bezeich-

nung des Schutzcs der Gutter im Allgemeinen vgl. Davies

zu Cic. de Legib. II, 11 und RuJwken, Dictata in Terentium

S. 66. Uebcr Fortuna respiciens insbesondcre vgl. Cicero

selbst a. a. 0. — S. 208 f. Schwerlich wird der XL Billi-

gung linden, wenn cr hier den altcn Teutschen ein Vater-

land und Liebc dazu , v ie iiberhaupt jegliche vaterlandische

Gesinnung abspricht. Gegen seine stark modernisirenden

Scheingriinde sprirht laut genug die von ihm zu Ungunsten

der Gernianen so oft benutzte Germania des Tacitus in den

Stellen, wo dieser von ihrer Autochthonie (cap. 2 §. 1), von

ihrer reiucn Abkunft (cap. 4 §. 1), von iliren National-Tra-

ditionen (cap. 2 §. 2.), von ihrein Familienlebcn (cap. 18 u.

19) spriclit. Und der vierhundertjahrige Kampf gegen die

ROmer — giebt er nicht das glanzendste Zeugniss fiir die

naturwtichsigc, wenn auch nicht modern — sentimentale Va-

terlandsliebe der Germanen ! — S. 215. Ueber die nur oben-

liin berOhrlen Einrichtungen der mansiones und mutationes

vgl. Bergier : Hist, des grands chemins de 1'Emp. row. 4,9.

Sehr befremdend war es dem Rec, hier ein Urtheil iiber Ju-

lianus zu finden , wie man es heute kaum noch von dem

befangensten Theologen crwarten kOnnte. So wenig die

Schlosserschea Carrikaturen der christlichenBildungszustande
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im constantiiiischen Zeifalter gutzuheissen sind, ebeu so we-

nig ist diesc aus einseitiger Beurtheilung hervorgehcnde

Verdammung des letzten Kaisers, der heidnischer Bilduug

und heidnischem Glauben anhieng, zu billigen. Der Vf. halt

Julians Uebertritt zum Heidenthum desswegen fur die grdsste

Verkehrtheit , weil er dadurch der vou ihm bck&mpften

Schlechtigkeit der ZeitgenossenVorschub gethan babe. Hier-

bei geht aber der Vf. von der ganz irrigen Voraussetzung

aus, dass die damaligen Rtimerchristen noch ein Salz gegen

die moralisebe Faulniss des rtfmischen Reiches waren. Da-

gegen ist einfach Folgendes zn bemerken: Salvianus, dessen

Sit(engemaide grOsstentheils wohl auch von der zwciten

Halfte des vierteu Jahrhunderts gilt, nnterscheidet in Bezug

auf die Sittenlosigkeit seines Zeitalters nicht zwischen Hei-

den und Christen, sondern zwischen Romero und Barbaren.

Rec. halt daftir, Julianus sei aus einem sittlichen Bedtirfniss

zum Heidenthum zuruckgekehrt , und hat namentlich in den

Mithrasweihen ein Gegenmittel gegen die moralische Entner-

vtnig der damaligen christiiehen Rome rwelt und Erhebung

zum sittlichen und kriegerischen Heroismns gesucht, vie er

denn wirklich der letzte grosse Romer gewesen. Wenn Ju-

lianas in seinem Gesprache fiber die Kaiser die Gtitter bci-

nahe mit lukianischer Laune behandelt — was ihm der Vf.

zum grossten Verbrechen macht — so zcigt dies nur, dass

er das Wesen des Heidenthums in etwas Hoherem als in

diesen Gotterschemen suchte. Dass er die Menge dieser

hoheren Auffassung des Heidenthums fahig glaubte, war ein

menscblicher Irrthum; der Ruchlosigkeit und wahnsinniger

Verblendimg kann ihn nur die grosste uuhistorische Befan-

genheit zeihen. — S. 248 f. Die Laeti leitet der Vf. aus

dem keltischen leth ab (gael. mase. , die Halfte) , und man

muss bekennen : er weiss diese Etymologie gelehrt und sinn-

reicli zn reehtfertigen. Dennoch scbeint cs dem Rec., die

Ableitung aus dem altteutschen Liut (Lcute, Dienstmannen)
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sei wie die eiufachsfe , so audi die einzig richtige. Die

gleiche Bedeutung findet in dcm Worte Leo Ma) berg. Glosse

I, S. 42, der es aber auf unnothigem Umwege aus dem kel-

tischen Uwyth (walis. Volk, Leutc) ableitet. Ganz sprach-

widrig ist jedenfalls die von v. Gingins: Essai sur l'Etab-

lissemciit des Burgundes dans la Gaule, in den Abhandlungen

der Turiner Akad. Bd. 40, Th. 2, S. 195 aufgesteUte Ablei-

lung, wonach Iaeti so vicl als ligati, ligii scin sollen.

So viel zur Berichtigung, Erg&nzung und Best&tigung

im Eiuzelnen. Die Dctailarbeit dieser Bemerkungen ni&ge

dem Vf. ein Bewcis der Anfmerksamkeit sein, mit welcher

Rec. das gehaltreiche Werk studirt hat. Leser, welcbe es

noch nicht kennen, werden durch dieselben einen vollstandi-

gen BegrifF von seiner Wichtigkeit erhalten haben und es

wird diese die Ausftihrlichkcit der Recension vollkommen

rechtfertigen.

Schliesslich noch Einigcs tiber die sprachliche Darstel-

luug des Vf. Vorerst bemerkt Rec, dass ihm der vorherr-

scheud subjective Ton , der durch das Ganze geht
,
unange-

nehm aufgefallen ist Es charakterisirt sich derselbe durch

das ewig wiederkehrende ich: ich will — ich kami — ich

mag — ; ich finde ; ich halte mich an — u. s. w. Auch un-

bescliadet dem Ausdrucke selbstst&udiger Forschung und heuri-

stischer Methode , wclchen der Vf. hierin zu suchen scheint,

konnte ein weit objectiverer Ton eingehalten werden. Ein

Zweites, was Rec. an der Darstellung des Vf. zu tadeln fin-

det, ist cine gewisse FItichtigkeit des Stils, die bisweilen in

Nachl&ssigkeit ubergeht. Man glanbt beinabe, nicht sowoh 1

ein zum Druck vorbereitetes Schriftwerk, als vielmehr einen

extemporirien leichten, wenn auch gefttlligen, Kathedervor-

trag zu lesen. Rec. hat schon im Obigen Gelegenheit gehabt

zu zeigen, dass diese fluchlige Darstellungsweisc , bisweilen

in ofTenbare Nachlassigkeit ubergehend, sogar sachliche Schief-

heiten und Missverstandnisse hervorbringt. Allein, auch ab-
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geschen hievoo, berfihrt sie den Leser im Allgemeinen uuan-

genehm ; sie zeigt sich durchweg in einer laxen Satzbilduug

und in einem , man mochte fast sagen ,
liapfenden Gang der

Rede. Ein charakteristisches Merkmal derselben ist die stark

franztisirende Interpuiiction und die leichtfertige Art, in wel-

cher bisweilen die Bindeworter behandelt werden. So z. B.

gebraucht der Vf. also nachlassig Bd. 1, 8.84: „Will man

mehr, so ist zu bemerken, dass die Romer wie wir die Korbe

von geschaiten und ungeschalten Weiden flochten, daber man

sie im Oberlande Zeinen (Zweige) nennt, also das romischc

Wort nicht nothig gewesen ware" ; Bd. 2, S. 86 : „Man

braucht nicht einmal das welsclie aws beizuziehen , urn die

Eutstehung von Oos zu zeigen, da bekanntlich aus dem

teutschen auu und Augia gleich sind, also auua und augia

gleich sind, wurde dies aucia geschrieben, so war die Bil-

dung Oos erleichtert", wclche Stelle zugleich als Beleg fttr

das fiber die Interpuiiction gelteu mag ; Bd. 2, S. 222 : „Dies

Geld kann er nur von den Einkunften der Provinz genom-

men haben, die hiernach bedeuteud seyn mussten, da dem

Severus nachgeriihmt wurde, er habc Gallien sehr uneigen-

uutzig verwaltet , also nicht anzunehmen ist, er habe das

Geld durch Erpressung bekommen". Nachlassig gebraucht

der Vf. audi aber, z. B. Bd. 1, S. 164; „Von Hofstettcu

fiihrte die Strasse nach Schaffhausen , welches damals noch

nicht bestand, aber doch wahrscheinlich auf der Stelle der

jetzigen Uunoth ein rdmisches Kastell erbaut war" , st. w o

aber doch etc. u. Bd. 2, S. 325:
, t
Julians Tod war daher

uothwendig der Anfang ueuer Kriege, die Alemannen wollten

sein Joch abschutteln, aber Valentinian I. im Geiste Julians

fortfahren". 0 h n c ist nachlassig gesetzt Bd. 2, S. 87 : „Sie

(die ROmer) suchten sich den gallischen Namen (mons Peni-

nus) verstandig zu machen, wie wir es auch getnan (mitSt.

Bernhart), ohne zu bedenken, dass ihr moos Apcnninus —
gallischen Ursprung hatte". — Die Ausstattung des Werkes
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ist anst&ndig, der Druck correct. Ausser den in den Ver-

besserungen Bd. 1, S. XIV h. Bd. 2, S. XIV angegebe-

nen und im Obigen gelegentlich angegebenen Dmckfehlern

sind folgende zu bemerken : Bd. 1 , S. 70 Anm. 5. Zeile 4

von unt axQaxonuiduu st. oiQaxontSua: Bd. 2, S. 127, 12.

Avrenche st Avenche: S. 317 Anm. 125, Z. 1 v. u. en/aio-

Aac: S. 321 Anm. 131, Z. 4 v. u. aAoirac u. qpopovg obne

Accente : S. 323 Anm. 134, Z. 7 v. u. oids st. ofifo.

Moge der Vf. die gelehrte Welt mit dem dritten und

letzten Bande seines vortrefflichen Werkes recht bald be-

schcnken.

Bern. Alb. Jalin , Bibliolhekar.
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Bonn. Ueber die Auffindvny der vermeintlichen ersten Katie

derPeutinyw'achenTtifel. In der ansserord. Bella ge v.urAlIge-

meinen SSeitting N. 185 u. 186. J. 1885. (€>. April) wurde folgende

wichtlge Notiz mitgctheilt:
, 5
Die Pen linger 'sche Tnfel. trier

23. Marx. Der ©rinnasial-Director nnd Professor Wyttenbach hat

a hernials eine Air die ffltere Geschlchtkunde nod Biographic wichtige

Kntdeckung gemacht. Man weiss, dass von der sogenannlen Peutin-

gcr'schen Karte, welche die MilitarsJrasi'en durch das westrdmische

Reich unter Theodositis M. bezeichnet, nur 11 Blatter bis jefot be-

kannt vraren. Rs fehlt das 19. Blatr, welches aber in der Reihe das

erste 1st- Auf diesem begnnn die Karte rait Britanlen, Hispanien tind

Mnuritanien. Von diesem bisher itnbekannten Blatte ist ein Theil,

nftmlirh Spanien ron Urn. Wyttenbach glticklich entdeckt worden.

Das Pergament - Blatt war als Schmutzblatt einer Inknnabel auf der

hiesigen Stadtbibiiothek angeklebt. Frilher schon, iin Jnhr 1803, hatfe

Hr. Wyttenback durch Auffindung der Ewei letftten Blatter des 33y.ei-

ligen, von Peter Schiiffer Kit Maims gedruekten Donat, elne fftr die

Geschtohtc der Buchdrnekerkunst wichtige Kntdeckung gemacht".

AlsderUnterzelchnete im IX. Hefte der Jahrb. desV. von
Altertb. im Hh. S. 168—180 mchrere Schriften und Abhandlungco,

welche auf die sogenannte Tabula Peutlngerlana tieztig haben,

einer nfiheren Besprechtmg unterwarf, war ihm diese Notiz , welche

sowohl von A'. Eekermatm (In Brsch nnd Grvber, Encvclopadie der

Wlss. und Kunste III. Sect., 90. Theil, 8. 14 IT.), als anch von Bahr

Gesehiehte der rem. Literatur. 9. Bd. 8.511. N. 17, wiederholt wird,

wohl bekannt. Kr wendete sich daher cum Behufe naherer Auskun ft

iiber dfesen wichtigen Fund brieflich an einea dainah in Trier woh-

nenden KoBegen, Hrn. Dr. Montigny
j jedoch gelnngte die gewiinschte

Notta erst in seine Hande, nachdem die genannte Abhandlung schon

langst gedruckt war. Hr. Montigny harte die Gefalligkeit , mir das
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betreffcnde Pergamentblatt auf durchsichtiges Papier inoglichst genau

durcbztizeichnen. Schon eine oberflachliche Ansicht dieses Blades,

dessen Hohe 82, die Brette 15 rheinische ZoII betrngt, zeigt uns, dass

die ill der ersten Freude des Auffindens bekannt gemackte Verrau-

thung, dass das Trierer Fragment einen Theil des ersten Blattes der

Peutinger'schen Tafel bilde, eine fiberelite war. Das Einzige, was

eioen an die tabula Peuting. erinnern konnte, sind die zur Bezeich-

sung der grossten Stadte angebrachten Doppelthurme; alle anderen

Bezlehungen sind moglicbst verschieden. Wahrend bei der Tab. Peu-

ting. die Breite der Oerter auf unnatiirlichc Welse verschoben und

qucr in die Lange gezogen wird, findet sich auf dieser Karte ein

vollstandig gezogenes rechtwinkliges Nets mit Angabe der von der

jetzt ublichen Zahlung um ehva 3 Grad abweichenden Langen grade,

sowohl am oberen, als am unteren Rande; jedoch sind die Breitengrade

verhaltnissmiissig zu gross gcgen dieLangengrade, wodurch die sonst

fast quadratiscbe G estalt der Pvrenaenhalbinsel von N. nach S. etwa

um '/* grosser erscbeint, als von 0. nach \V. Ob die Breitengrade

an der 8eite auch namentlich bezeichnet waren, muss zweifelhaft

blciben, da an beiden Seiten ein ungefahr drei Grad umfassender Theil

der Karte abgeschnitten worden ist, so dass von der pvrenai-

s chen Ilalbinsel sowohl der stidwestliche Vorsprung Lusitaoiens,

nls der norddstliche von Hispnnia Tarraconensis ganzllch weggefallen

sind. Die Liingengrade von 7 bis 15 inch sind indessen vollstandig

erhalten. Was nun die nnhcre Bescbaffenheit der Karte betriffl, so

sind auf derselben alle Namen der verschiedcnen , zahlreichen Vol-

kerschaften , in welche Bispanien im Altertbum zerfiel , mit gros-

serer Schrift verzeichnet, und das Gebiet einer jeden Vdlkerscbaft

mit rothen Linien, ofter quadratisch, eingefasst. Innerbalb dieser

Kinfassung steben mit kleinerer Scbrift geschrieben die Namen der

Stadte , binter denen sich fortlaufende arabiscbe Zablen bis zur Sum-

me von 196 befinden; diese Jetzte Zahl ist dem Namen der Sfadt

Edeta vel Leila, unweit Saguntum, bcigeftigt. Die rait N 1 bezeichnete

Stadt ist abgeschnitten. Als aunallend ist noch zu bemerken, dass die

grossten Stadte, wie Valentia, Hispalis (I«P«li»)> Augusta
e me rita, Carthago nova u. a. nicht numerirt, sondernwie schon

bemerkt, mit 2 Thiirmen bezeichnet sind, wahrend die kleinern durch

elncn kleinern Oder grosseren Kreis kenntlich gemacht werden. Von

Klussen, Gcbirgen und YYaldern, so wie von Strassenzugen, ist auf die-

ser Karte keine Spur zu flnden. Wean demnach der Gedanke an
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die Peuting. Karfe ganz entfernt bleiben muss, so fragt »ich, was

wir aus dem jeden falls beachtenswerthen Kartenfragmente inacheo

soflen. Wie icb glaube, 1st mir die Losung dieser Frage gelun-

gen. la dem Laode der Cantabri unter dem 13' der Lange findet

sich einc Stadt C one an a angegeben; da dieser Ort jedoch nur bei

Ptoletuaeos vorkommt, wahrend alle auderen SchrifUteller bloss

ein Volk der Concani kennen, ao ftlbrte raich dieser Umatand zur

genaueu Vergleicbiing mit der Geographic des Ptolemaeua, ao wie

mit den deasen Ausgaben vom Anfange dea 17. Jahrh. an belgefugten

Kartell, welche der Alexandriner Agathodamon im 5. Jahrh. zu der

Geographic des Ptolemaeus gezeichnet bat. Diese Prufung uberzcugtc

mich nun bald, dass wir in diesem kar(ographi<*chen Fragmente eine

ganz auf die Angahen des Claudius Ptolemaeus basirte, wenn gleich

uoch unvoUkommeneZeichnung des alten Hispaniens, welche der 18ten

Kmrte des Agathodamon entspricht, besitzen. Bei dieser Verglei-

chwng lag mir die Ausgabe : Claudii Ptolemaei Tabulae geogra-

phicae orbis terrarum veteribus cognitl. Traj. ad Rb. et Franequerae

1698. vor Augen. Es ergab sich namlich hieraus, dass das Trierer

Fragment mit der Karte von Spanlen, wie s!e in dieser Sammhmg
steht , aowohl was die Eintheiluog nach Slammen, als auch die Na-

men and die Zahl derselben betriHr, durchweg ubereinstimmt, nur

dass in unserem Fragment otter die Namen veracbrieben sind. Sol-

len wir fiber das Alter der Trierer Karte unser Urtbeil abgeben , so

deutet schon, wie uns scheint, die Form der lateinischen Buchstaben,

uaraentlicb der Initialen, auf den Schluss des 14 ten Oder die erste

HalHe des 15ten Jahrhunderts bin. Diese Zeitbestimmung gewinnt

auch dadurcb an Wahrscheinlichkeit, dass die Unvollkommenheit un-

seres Fragments mit den grossen Fortschritten der Kartenzeicbnting

seit Gerhard Mercator (f 1582) , welcber die erst 1005 durch P.

Montanus edirten 26 Karten zum Ptolemaus schon bald nach 1550

r.eichnete, auflallend contrastirt. Schliesslich bemerken wir noch, dass

ausser diesem grosseren Fragmente ein eben so brelter, aber schma-

ler Pergamentstreifen zugleich gefunden wurde , worauf das neuere

Spanien mit Angabe der Provinzen G aliiein, Portugulia, Castelle, Vas-

conia, Naferre, Aragonia u. Casfellania, so wie ein Theil von Frank-

reicb und Italien, nebst den Inseln des Mittelmeers, oberflachlfch ge-

zelchnet slnd. Dieses Fragment 1st, nach der Gestalt der Schrift zu

urtheilen, mit dem ersteren als glelchzeitig zu erachten.'

Job. Freudenberg.
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Rheinbach bei Bonn. Alttrthifmer im Flamerskeimer

Erbenwaide. Schon seit I&ngerer Zeit wurde meine Aufmerkaamkeit

anf eine, mit elnem Erdwalle and einem Wallgraben umgebene Fla-

che von ciroa einem Morgen Flachen-Inhalt rege gemacht. Von dem

Volke wurde mir diese Stellc als die Ueberbletbsel eines Tempelfceim-

Klosters bezeichnet, wozu sich gegen «0 Schrille entfernt, die Stal-

lnngen und Oekonomiegeb&ude sollen befunden haben. Wie liberal!

an solchen SteUen verborgene Sch&tzo vermuthet werden, so auck

bier , und mOgen die wiederholten Versuche wohl hauptsacbllch die

Ursacbe sein, dass die Erfolge meiner Nachgrabungen so wenig loh-

nend waren, welche mir jedoch iramer noch so erheblich ersohlenen,

um im Tnteresse der Wissenschaffc Elnem sebr verehriiehen Verelne

hiervon Kenntniss 211 geben.

Das Resnltat meiner, ubrigens nicht sebr timfaftscuden Nach-

grnbungen war Kachstehendes

:

Die Vermuthung, dass die durch den Erdwafl geschtitKfc FK-

cbe die Hauptgebfiullchkeiten enthalten batten , veranlasste mich die

Nachforschungen an dieser Stefle zu begfnnen, wo ich an verscMede-

nen, entweder durcb Erhabenheiten Oder Vertiefungen mir geeignet

erscheinenden SteUen, Nachgrabungen bis sum Urboden veranlasste.

An alien fand ich eine Menge Stucke von Romerziegeln mit Kalkmor-

iel und vielen Bruchstticken antiker GefKsse, letztere sowohl in Form

als Stoff versehieden, untermischt, obne atich nnr im geringslen auf

noch wirklich erhaltenes Mauerwerk zu stossen. Alle Gegenstr'indr

waren in solchem Zustande, dass ich es fur ilberfltissig erachtete, ir-

gend etwas als Beleg hier belzufiigen. In der Ueberzetigung, bier fur

die Wissenschaft nichts Brhebliches zu finrten, stellte ich die weiteren

Versuche ein , und sctzte dieselben an der Stelle fbrt , welcbe die

fama als jene worauf die Stallungen n. s. w. gestanden haben sollen,

bezeiebnete.

Gleich nach Beginn der Arbeiten , schienen diese hier beloh-

nender ausznfallen. Es zeigte sich eine Menge ungewdhnlich ge-

fbrmter, theiLs mit runden, theils mit riereckfgen Ldchern versehene

Ziegelstticke, grosse Bruchstucke von Estrich und eine Menge Bruch-

stucke verschledener Thongenisse. Nachdero die Ausgrabung auf

einige Fuss Tiefe , jedoch auf einer klelnen Flfiche ,
fortge*etzt war,

fand ich mehrere aus runden Ziegelsteinen gebildete und wohl erhal-

tene Saulen, wovon die ilussersten slch in derNahe einer inzwlschen

zu Tage gelegten starken Mauer befanden. Dieser Mauer , als Iieit-
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fadeii folgend, befreite ich nach und nach den ganzen Raum von dem

darin befindlichen Bauschutte, worauf sich das, in anliegendem Hand-

riss figiirtich dargestellte Gelass zeigte. In demselben fend ich nun

als Boden einen wohlerhaitenen Estrich , welcher mit 35 runden und

9 viereckigen Saulen regelmi'issig besetzt war. Mit Ausnahme von 3

ronden und 4 viereckigen Saulen, waren alle in ihrem ursprunglichen

Zustande , und von den wenigen , welche fehlfen , zeigfen sich sehr

deutlich die Sptiren der firtiheren Stellung. Sowohl der leere Raum
zwischen den viereckigen Saulen als audi jener in dem langlichen

Viereoke , war mit Holzasche und Kohlen ausgefullt , nnter diesen

fanden sich Knochen verschiedener TMere, worunter ich jene von

Haseo, Rehen und Hirschen, sowie einige Zfihne von wilden Schwei-

nen genau crkannte. An elner anderen Stelle lag eine Meugc

Schneckenhauschen derjenigen Art, welche heute noch , besonders In

Frankreioh gegessen wird. In demselben Theile, worin sich die

Asche beftind, ist der den Boden bildende Estrich, sehr ausgebrannt,

wahrend der iihrige Theil durch Fetter nicht beschadigt ist, ja nJcht

einmal Spuren davon bemerkbar sind. Alles dieses scheint zu besta-

ligen, dass von hier die Heizung andcrer Ge1as.se erwirkt wurde.

Yon den , in dem Bauschutte in Menge vorfindlichen Bruch-

stiicken antiker Gefasse , habe ich nur einige gesammelt, dieselben

folgen in der Anlage hierbei, und bestehen aus zwei Bruchstucken

von GlasgefHasen , wovon das eine ein Theil eines Randes , das an-

dere jener des Bodens gewesen bu sein scheint. Das dritte Bruch-

stflck gehdrte einem Thongefasse an, und glaube ich nicht bu lrren,

wenn ich dasselbe als Theil eines hochst kostbaren Gefitaes bezeichne.

Bei genauer Beachtung wird man bemerken , dass die innere Flache

dieses Bruchstuckes einen matten Metallglanz zeigt. Die Ursache

dieses Glanzes suchte ich demnachst naber zu erfbrschen, und ent-

deckte mMelst einer Lupe, dass dleselbe durchVermischung des Tho-

nes, woraus das Gefas* geformt worden, mit Metallstaub hervorgeru-

fen wurde. Dass zn dieeer Mischung aber Goldstanb verwendet

worden, geht meines Erachten* aus der guten Erhaltung unbezweifelt

hervor. Bei fortgesetzter Nachgrabimg auf einer circa 30 Schritte

entfernten Stelle entdeckte ich einige Fuss tief unter der Oberfliiche

einen wohl erhaltenen Estrich, weloher sich an einen, mit BruchstOk-

ken in vorher bezelobneter Art gefiiltfen Raum anschloss.

Da die, znr Fortsetzung der Arbeit bestimmfen, Mittel vergrif-

fen waren, anderseits auch mein Ami mich zu sehr in Anspruch nahm,

Digitized by Google



172 Misccllett.

so wurden diese vor der Hand eingcstellt, jedoch nur rait dem Vor-

behalt, dieselben im nachsten Somincr fortzusetzen.

Die Ruioen selbst finden sich im Distrikt Schoen unterhalb des

gpechelsteines, am Fuase des Killer -Vorgeblrges , der Art erhabea,

dass man an hoIzJeeren Stellen, die ganze Nlederung auf mehrere

Stunden Entfernung uberblicken kann, und erstrecken sich von Sud-

osten nach Nordwesten in nicht unbedeutender Lange und Breite.

Circa y4 SUinde von dieser Stelle entfernt, wurden im Anfange

dieses Monates die Reste einer Wasserlettung aofgefunden, welche

auf eine Lange von 20' bios gelegt wurden. Von derselben war

allerdings das Gewdlbe mit den Seitenmauern verschwunden, der un-

tere Theil aber noch im besten Zustande. Dieser bestand aus einew,

aus kleioen Steinen , mit feinem Kalkmortel construirten Estrich von

18" Starke , welchem eine Lage in wasserdichten Thon eingeramm-

ter Steine als Unterlage dlente. Die Richtung derselben, so weit

diese aufgedeckt war, geht von Nordostcn nach Sudwesten, und scheint

es mir, als wenn dieselbe aus der bekannten Wasserlettung, die sich

von Bnschhofen durch das Vorgebirge nach Heimerzheim zieht, ge-

spelst worden ware. lo fortgesetzter Linfe der aufgedeckten Rich-

tung wurdc sie die Gegend des von mir vorbergehend erwahnten

Etablissements beruhren; was wenn dieses wirklich der Fall ware,

nur fur das Grosartige desselben sprechen konnte.

27. Juli 1847. Baden, Oberfdrster.

Schonecken bei Priim. Al/erthiimer der Vmgegend.

Ich machte Ihnen fruher uber mehrere romische Rninen , die sich

in hiesiger Gegend finden, einige Mittheilugen , welche Sie in den

Jahrbticbern des Vereines vom Jahre 1818 , Heft II. S. 145 ff. ab-

drucken liessen, ich erlaube mir, dieselben hier eu wiederholen, urn

sie xu vervollstnndigen ; augleich will ich Ihnen auch neueMittheilun-

gen uber neither aufgefundene romlsche Ueberbleibsel macben. Ich lege

Ihnen eincKarte des Kreises Prum bei, worauf ich sammtliche

Stellen bezeichnet habe , wo sich Spuren von romischen Gebaudeu

vorfinden. Auch habe ich die von Trier nach Coin fuhrende Rdmer-

strasse, so weit dieselbe mir bekannfc 1st, auf diese Karte aufgetragen.

Es beflnden sich noch sehr viele Stellen in hiesiger Gegend,

wo sich Spuren von romlschem Mauerwerk vorfinden. Ich werde in

der Folge alle diese Stellen nach und nach, so viel ich vermag, auf-

graben lassen und spater auf der anliegenden Karte, die ich dem

Vereine alsEigenthum hiermlt iibergebe, nachtragen. I. Raise auf
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dem Kirchberg. Dieselbe I iegt auf einem Berge neben der Land-

strasse nach Trier, am Rande ernes Waldes, wle sie dean tiberhaupt

von alien Seiten in kuraer Entfernting von Wald umschlossen wlrd.

Etwa % MeUe dsllich geh/ die von Trier nach Coin fuhrende R6-

mcrstrasse, von der man hier sehr deutllche Spnren sieht, durch den

Wald. Ausser den Fundamenten ist von dem Gcbaude wenig mehr

erhalten.

Verzeichniss der vorgefundenen Gegenstiinde. 1639. 1. Rine

runde Siiule aus gewdhnlicbem Sandstein, wie er dort in der Nahe

vorkommt; 5* 1" hoch, 2* 7" im Umfange; oben und unten Capita-

ler. Anf der obern FlAcbe ist ein Loch elngehauen, wle es scheint,

urn etwai Aufeusetzendes zu befestigen. 2. Eine kleioe runde Schale

von hartem Steiogute, fthnlich einer Untertasse, mit nmgeschlagenem

Rande. 8. Eine Grosserzmunze. I'mschrift: ANTON1NVS (M. Aurc-

lius). Rev. eine opfernde Fran, zar Seite S. C, Umscbrift unleserlich.

4. Rine ganz verwitterte Mittelerzmunze. Rev. eine sitzende welbli-

che Figur, zur Selte 8. C. Tm Vergleich einer andern deutlichen

Miinze scheint dieselbe von Caligula zu sein. 5. Zwel Scherben von

terra sigillata, das Fussgestell eines Cefasses ausmachend. Im in-

nern Boden ist ein kleiner S(empel in der Form eines Rades einge-

druckt. 6. Eine Mittelerzmunze ganz mit edlem Rose bedeckt. Um-

scbrift: FAVST1NA AVGV8TA. Kopf mit geflochtenem Haar. Rev.

eine stehende weibliche Figur, in der Recbten einen Blumenkranz, in

der Linken eine Sense. Umscbrift: LAKT1T1A. 7. Rine desgl. mit

derselben Umscbrift, jedoch nicht so deutlich. Rev. eine stehende

weibliche Figur, sonst undeutlich. 8. Rine desgl. Umscbrift: . . .

MODVS (Commodus). Kopf mit Stachelkrone. Rev. eine opfernde Fran,

zur Seite S. C. , Umscbrift unleseriich. — 1840. 9. Eine desgl. Um-

scbrift wie ad 9. Rev. eine sitzende weibliche Figur. 10. Sieben

bronzene Kndpfe, wornnter ein grosserer. 11. Der obereTheil einer

kleinen bronzenen Schelle. 18. Ein klefnes bronzenes Gldckcheu.

18. Eine grune Coralle aus einem Halsscbmuck. — 1848. 14. Eine

kleine eiserne Schelle. 15. Mehrere grune dicke Glasscherben, wel-

che zusammengesetzt einen Theil eines viereckigen Geffisses bilden.

16. Eine Menge Glasscherben von verscbiedenen Gattungen. 17. Eine

Menge Scberben von Geftssen verschiedener Thonarten. 18. Eine

Grosserzmunze des (vergotterten) Antoninus Pius. Rev. die Antonins-

Saule, zur 8eite S. C, Umscbrift : DIVO PIO. 19. Eine desgl. ganz

verwittert ; nach der Gesichtsbildnng ebenfalls von Antoninus Pitts.
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Rev. eine stehende weibliebe Figur. 20. Eine Mittelerzmuaze; Urn*

schrift niobt mehr vorhanden: nach der Gesichtsbildung yon Anto-

ninus Pius. Rev. eine stehende Figur, sonst undeutlich. 8t. Rine un-

deutliche Mittelerzmiinze. Rev. eiue stehende Figur. 22. Zwei Mes-

Rerkliogen 6^" lang iy4" breit; eine desgl. kleinere. 88. Ein

abgebroeheaer Schleftfsteia , eine Art Sensestetn. 84. Bin circa 8"

hoherer bronzener Mercurius im Brustbilde. 85. Eine Menge eiserner

Niigel, von verschiedener Form und Grosse $ ein eiserner Ring u. s.

w. 26. Eine Menge Scberben von terra sigiUata, worunter drei zu*

sammenpnssende rait Figuren: in der obern Abtheilang Renawagen

(bigae) nit je zwei Pferden und dem Wagenlenker , In der nntern

verschiedene laufende Thiergestalten und Larven (Masken). 27. Z4e-

gela in der Form eines diirehgeschnittenen Cylinders Oder besser ernes

durchgeschnlttenen ausgehdhlten Kegeb , indent sie nach elner Seite

eiwas spitz zulaufen. Lange 1 1
'/,", mittlerer Durcbmesser 5". 86.

Stiieke von flachen Ziegehi ; an zwei gegenuberliegenden Settcn wer-

den sie begrenzt durch eine kleine Erhdhung von 1". 89. Stiicke

von MiihLsteinen aus Basalt - Lava. Dieselben sind auf der einen

Seite convex, auf der andern concav gehnuen und werden 1 bis 1%
Zoli im. Durcbmesser gehabt haben. 30. St ueke von flachen Zlegelo

;

auf der einen Seite sind die Fusstritte eines Tbieres (Uundes T) eta-

gedruckt. — II. Ruine auf der Kusterei. Dieselbe liegt awi-

schen den Ddrftrn Diagdorf und Winringen. Die Eigenthumer haben

die Fundament* ausgegrnben nnd verschiedene Gegenstande aafge-

fnnden. Da ich zu sp«t hiervon Kenntnisa bekam, sind nkcfct atte

Gegenstande in meine Hande gekommen. Folgende habe ich aocb

erhalten : — 1848. 1. Eine Grossernaunze. Umscbrlft: DIVA FAV-
STINA. Rev. eine sitzende weibliche Figur, in der linken Hand einen

Scepterstab (haata pura) (ragend , in der rechten einen Kngel mit

darauf sitxendem Vogel Pbdniz. Umschrift: AETERNITAS ( Consecra-

tlons-Munze). 8. Ein Denar. Umschrift: IMP. CAES. AfANT. G0R-
DIANVS AVG. Kopf mit'stachelkrone. Rev. eine stehende weibliche

Figur. Umschrift: VICTORIA AVG. 3. Ein 3*' hohes bronzenes

Bildwerk mit ehiem 8" langeti eisern Stift zur Befestigung auf eiaen

Staab Oder sonsligen Gcgeustand. Dasselbe ist in den Jabrbiicfiern

des Vereins 184a Heft XII. Tat VI. abgebildet. 4. Gebackene Zie-

geln, die ein vierseitiges rechtwinkeliges Prisma Widen. Die Hohe

betrfigt 9», die BreHe der einen Seite 7", die der andern 3%". la

den belden letztern befindet sich in derMitte cine vierockige Oeflbung,

Digitized by Google



Miscellen. 175

2" lang, «4" taeit. A. Bunde Ziegela von 6" Durcbraesser «/,« Dicke.

6. Viereckige Ziegeln vob 13'A" Lange By," Breite und 1" Dicke.

Auf der einen Seite siod schlangenformige Verzierungeu cingedruckt.

7. Ziegela wie bei I Nro. 27. 8. Eine eiserne Schelle von vierecki-

ger Form; 4" hock 3%" breit, 2" dick. 0. Kin eiseraes Scbloss.

10. Ebierne Nagel vob 4 a 5" Lunge mit antiken Kdpfen. Kleinere

von. 2" Lange mit flachen Kopfen. — 1S46. 11. Ein 8" langer run-

der Schleifeteta nach Art elnes Sensesteines. 12. Eine Grosserzmunze.

Umscbrift: ANTONINVS AVG. T. P. Rev. eine atehende Figur; Um-
scbrift nichtmebr vorhanden. 13. Eine desgl. Umscbrift: . . AIANV&
(Trajanus); ubrigens undcutlich nud ganz mit edlem Roste iiberzo-

gen. — III. Ruine am Muhlenweg. Unterbaln Dingdorf, yt
Stunde von bjer flnden sich ebenfalls ziemlich bedeotende Fundamente

vormajiger Romer-Gebaitde. Der Eigenthumer , der die Fundamente

theUweise ausgcgraben hat , hat folgende Gegenstande gefunden : —
1845. Ein bleiernes Rohr. Wabrscbeinlich diente es zur Wasserlei-

tung in ein Bad. (Dasselbe 1st im Besitze des Hrn. Pastors Sckwtc-

heralh in Ediger). 2. Eine eiserne Streitaxt 2' 2" Jang. 3. (Juadrat-

fdrmige Ziegeln, jede Seite 13" lang; V/x dick. 7. Ziegela von 14
—15" Lange und 11—13" Breite. Auf der Langeseite befinden sich

RandJeisten von circa 1" Hdhe. (vie bei I. Nro. 28). — 1816. 6.

Ein Denar. Uinschrift : IMP. ALEXANDER PIUS AVG. Rev. der ste-

hende Sonnengott mit erhobener Rechten, in der Linken eine Kugel

tragend. Umscbrift: P. M. T. P. COS. III. P. P. 6. Ein Denar mit

der Umscbrift : IVLIA MAMAEA AVG. Rev. die sitzende Felicitas,

baltend einen caduceus und ein Fullhorn. Umscbrift: FELICITAS

PV'BLICA. 7. Eine abgebrocbene Lanzenspitze. & Das Ende einer

abgebrochenen eisernen Degenscheide. 9. Eine kleine runde Schale

von terra sigillata. Form wie bei 1 Nro. 2, etwas Jdeiner. 10. Die

obem Theile zweier gebrochener Kruge von weisser Erde. 11. Ein

Pferdegebiss von Eisen mit doppelten Leit - Ringen. 12. Fragmente

einer Schale von terra sigillata mit verschiedenen Abbildungen. —
IV. Ruine auf Taufendell. Der Eigenthumer hat die Funda-

mente ausgcgraben, verschiedene Gegenstande vorgefunden, wovon

aber Manches vexloren gegaugen ist, bevor ich Kenatniss davon er-

hielt. In der nachsten Umgebung dieses Gemauers wurden awiscben

dea hervorstehenden Kalkfelsen Begrabnissstatten aufgefunden. Die

noch erhaltenen geftindenen Gegenstande sind folgende : — 1845. 1.

Ziegeln wie bei III Nro, 4. 2. Ein Stuck Ziegel aus einem Fusabo-
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den , aof der Oberflftche gerippt. 8. Kin kleiner render der Lange

nach durchbohrter Knocheo ; 1" lang, V*" im Durchmesser. Auf einer

Seite 1st er etwas flach abgeschluTen und mit einer Oeffnung verse-

hen, die bia in die R6hre geht. 4. Langliche Fetiersteine ; eineMenge

derselben wurde zwischen den aus der Erde hervorstehenden Kalk-

felsen vorgefunden. o\ Kine eiserne Klinge. 6. Ein eisernes Instru-

ment, flach, nach einer Seite breiter werdend. 7. Zwel dicke bron-

zene Binge. 8. Eine Kleinerziniinze von CONSTANT1NVS. ». Ein

Grab, zwei Fuss nnter der Oberfliiche in Kalkfelsen. Dasselbe ent-

blelt: a. Einen Topf von terra siglllata, 6« im Durchmesser , wovon

der Deckel bloss erbalten ist. Im Innern desselben : ATEIXAVIII. *) b.

Sine Opferschale, von terra sigillata; imlnnern: JEI. c. Einen grau-

steinernen Aschenkrug. d. Die untern Theile zweier Opferschalen von

gewdhnlicher rotbllcher Erde. — 1817. 10. Zwei Spangen von Mes-

aing. 11. Zwei Messer mit eiaernen SUelen. — 1848. 18. Einen

Teller von rother Erde, 6" im Durchmesser; in der Mitte: 0j||||||||

(undeutlich). — V. Radenberg. Ungcfnhr einen Biichsenschuss

von vorbenannter Stelle entfernt wurde Folgendes aufgefunden: Zwei

Graber ungefiihr 5« von einander entfernt; 2' unter der Oberflache

der Erde, zwischen 6 KalksteinplaUen. Es befanden sich darin: n.

Ein grosser Aschenkrug von grobem weissem Thon, enthaltend Asche

und verbrannte Knochen. Der Aschenkrug war ganz venvittert und

fiel auseinander. b. Zwei Trinkbecher von gewdhnlichem Thon mit

schwarzem Ueberzuge. c. Der untere Theil einer Opferschale von

gewohnlicher rother Erde. d. Ein OpferteHer von derselben Erde.

— YI. Sevel. Einen Biichsenschuss von dera Gemftuer ad iy

ostlich stiess der Eigenthumer eines Grundstiickes beim Pfli'igen auf

nlte Mauern. Er hat viele rothe Ziegelsteine herausgefahren ; aus-

serdem fand sich dort eine Mittelerzmunze von Commodus, die aber

nlcht gut erhalten ist — VII. Haasen-Seif en. *Jt Stunde dstlich

von dem Orte Miirlenbach an der Kyll findet sich ein altes Gcmauer.

Der Eigenthumer, welcher im Jahre 1840 einen Theil davon ausge-

graben bat, hat folgende Gegenstande gefunden: 1. Eine Steinplatte

von oblonger Gestalt aus oollthischem Jurakalk; 3" dick 1' hoch 1'

7»Iang; mit der Inschrift: IN. H.D.D.
|
DEO.CAPRION

|
L. TEBD'A-

TIVS | PBIMVS. Herr W. Chassot von Flortncowt hat in seinen

„Beitragen zur Kunde alter Gotterverehrung", Trier bei F. Llntz

•) Wahrschelnlich ATEI. MAXV, L. L.
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1848. die Inschrift nfiher beleuchtet. — Die SteiaplaHe hefindet sich

im Museum zti Trier. 2. Eine Kleinerzmiinze, Tetricus jun. gaoz mtt

edlem Roste uberzogen.

Es sind mir noch sehr viele Stellen von alten Rumer-Gebauden

bekauot und werde ich uach Moglichkeit suchen, dteselben nach und

aufgrabeu zu lassen.

Bel Oberlauch befindet sich noch ein grosser Erdhugel, ohne

Zweifel eine Begrabnisssielle eines bohern Feldherrn. Kiue Durch-

grabung wurde das N'ahere aufklaren.

An der auf der Karte bezeichneten Stelle „Wallenhorn' • finden

Rich ebeofalis Reste eines romiscben Gebaudes, wo auch schon meh-

rere Miinzcn gefundea wurden.

26. Oktober 164a
Wellenstein, Steuer - Einnehmer.

Coin. Die Restauration der Kirche zum h. Victor in Xan-

ten. Ein wahres Kleinnd des Spitzbogenstyls in den Rheinprovinzen

1st die ebemalige SHfts-, jetzt Pfarrkirche zn Xan(en. Die fromm-

glanbige Sage nennt die h. Helena als Griinderin dieser Kirche , wie

so mancher am Rheine. Das Unhalfbare einer solchen Annahme hat

Herr Pfarrer Mooren so uberzeugend bewiesen, dass ich nur auf

seine Abhandlung verweisen kann *). In der Mitte des 9. Jahrhun-

derts (852) bildete sich das Stlft zu Xanten schon als sclbststandige

Corporation und bltlhte reich und angesehcn bis zur Aufhebung sftmmt-

licher Stifter und KIdster. Mochte auch die erste Stiftskirche in den

Verheerungsztigen der Normannen nicht verschont geblieben seln, so

haben wir aber erst vom Jahr 1081 die urkundliche Nachricbt, dass

die Kirche durch eine Feuersbrnnst litt , im Jahre 1083 jedoch wie-

der hergestellt war, so dass sie in demselben Jahr vom Erzbischof

Sigewin geweiht werden konnte. Da sie im Jahre 110!) unfer dem

Propst Vollmar abermal vom Brando heimgesucht wurde, war sie

erst nach 18 Jahren wieder aufgebaut und wurde unter Propst Herl-

mann im Jahre 1128 durch deu Erzbischof Norber t von Magdeburg

1) Man vgl. Alterthumllclie MerkwurdJgkeiten der Stadt Xnnten und ibrer Uaige-

bnng, von J. P. Spenrath. lferausgegeben durch J. Mooren. 2r Thell, ent-

haltend Nachrlchten uber den Bau der xantcn'nchen Kirche. Crefeld, 1838, Fun*

ckt'icbe Buchhandlung. S. 55 Bg. Der urn die rheinUcbe Cetcbichtc cebr ver-

diente Verfaaser gibt in demaelben Hefte S. 80 6g. einen bistorlsch wlchtlgen

Aufsatx fiber die Erbauang and Erhallang der Kirch* »u Xanten.

13
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nochmal geweiht. Es wird auch noch einer dritten, durch den firz-

bischof von Kfrin, Re in old von D ass el, ini Jahre 1163 vorge-

nommenen Einweihung erwahnt , der zufolge auch vom JMire 1 128

bis 1165 irgend eine baolicbe Umgestaltung Oder Krweiterung Statt

gefunden haben tnusste *>. Die Kirche, wie wir sie jetat in ihrer

zierlicben Einfachbeit bewundern, ist ein Werk des dreiaehnten und

vierzehnten Jahrhunderts. In Jahre 189$ wurde der dstliche Cbor

seiner BaufSHigkelt wegen abgetragen und neu auffeefiihrt, nachdcm

man schon im Jahre 1813 den westltchen Chor und die Thiiraie neu

gebaut, und awar uaterLeitung eines Priesfer*, des Scholasters Ber-

t old us, der selbst in Friesland durch CoUecten die Mittel aum Bane

gesammelt hatte a
). Der dstliche Bau muss Am Ende des dreiaehnten

Jahrlmnderts (1891 ) noch nicht vollendet geweten seinj denn eine

in diesem Jahre ausgestellte Urkunde des Propstes Heinrich von Klin-

genberg , welcher der Ausdehnung des neuen Baues wegen einen

Theil der propsteilichen Curia an die Kirche abtritt , beaiebe Ich auf

den 12<J3 Oder 1264 begonncnen Chorbau und nicht auf einen dritten

neuern Bau *).

Es war mit der ersten Halfte des vieraehnteu Jahrbunderts der

Bau in seinen Haupitheilen, in seiner jctzigen Gestalt vollendet. Der

Propst Philipp schenkte im Jahre 1316 der Kirche einen Plata scum

Anbau der Sacristei, welche 1356 beendigt wurde *). Bea der Ein-

nahme der Stadt Xanten durch die Herren von Moers am 1. April

1378 wurde ein Thurm der Kirche, der mit Blei gedeckt war, elnge-

iischert , aber sein Neubau 1378 angefangen und 1388 vollendet «>

2) S. das a. Werk S. 19. f. i&

3) Vfl. d. a, Werk S. 23. Hler heiMt es von diesem Bertoldus: „0(biil) Bertol-

dus Presbyter frater nosier Scholarum magistcr autor novl operlf." Der Verf.

beiieht dies novi operls aulor auf den Bnu von 1263, sflgt aber In einer An-

merirang, Bertoldus habe schon 1176 eine Urtande als Schofaster untenrfclrnet.

Bs wiren von diesem Zeitpuokte bU sum Baue 67 Jahre verfloisen, Bertoldus

musste demnach welt fiber hondert Jahre alt sein, als er dem Baue vorslaod.

Das hat der Verf. wohl nicht bedacht. Von dem Zeitpunkte der Untenekfa-

nung bis 1213 stnd es nnr 37 Jahre, da konnte Bertoldus «!s rusflget Secbtsi-

grt wohl noch dem Baue des Westchores and der Thaime voretehen.

4) Man vgl. d. a. Werk S. 26 §. 24.

5) Vgl. das angef. Werk S. 30 flg.

6) Vgl. das angef. Werk S. 35. Aeusserst Interetsant slnfl die von Sefte9S n. flg.

mitgetheiltm Kechnungsnotlien.
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Im Jahre 1806 wiirde der Lett ner (interstitiinn, cancellum, lettern),

welcher den Chor vom westlichen Langhause scheidet, begounen und

mit vler Strebepfeilern zur Stfitzung des Chorbaues 1-100 voHendef).

Der westliche Chor erlitt nber im Jahre 1141 nochmnls eine l
rmge-

staltung 8
). Anch im Lanfe des funfeehnten Jahrhnnderts wurdea

erschiedeue bedeutende Reparaturbanten an der Kirche vorgeaom~

men. Die Baumetster wareo meiat von Kdln beschrieben , and unter

diesen werden die Meister Gerard us, Joannes nnd neben dem

Magister fabricae Coloniensis noch ein Magister Adam lapicida in den

Jahren 1483, 1486 und 1487 , 80 wie 1488 ein Magister Wilhelmua

Ar chilapf cida ex Utrecht genannt, wie denn anch noch 1492 ein

Meister Joannes Lanxenbergh von K61n angefiihrt wird Man sleht

hierans, daaa die an unserni Dome besehaftigten Meister als crprobte

Werkverstandige zu alien wicbtigen Bnttten der Rheinlai.de zugezo-

gen warden. Wahrschetalich war der im Jahre 1487 nach Xanten

berrrfene Magister fabricae ecclesiae Colosiensis der Meister ffelnrich,

welcher unserm Dombaue, nacb Boisseree, noch bis ins erste Jahr-

zehend des sechszehnten Jahrhunderts vorstand »«0- Mit dem Jahre

152» hdrten die Bauten und Reparaturen der Kirche zu Xnnten erst

ganz auf, war die Kirche in alien Thelien so , wle wlr sie jetzt ae-

ben »«). Ruhrend 1st es za horen, wie man das scbdnc Crucifix mit

seinen Donatoren auf dea Yorplatce der Kirche und die Statlonen

hb dieseibe za schfiteen and zn retten suchte, als die Bilderstiinner

der franzosischen Revolution aufingen , anch in unsern Provinzen

ihr Unwesen zn treiben. Man ummauerte das Krenz, ein Meister-

werk der Bildhauerknnst aus dem Anfange des sechszehnten Jahr-

hunderts, ao wie die Stationen, and sie warden gerettet — eine wahre

Perle der Bildnerei nus der angefiihrten Periode der dentschen Kant-

geschlchte.

BJnfnch m Ihrem Aeussem , urn so zierlicher und reich no

Kunstarbeiten in ihrem Innern, hat die Kirche dem zerstorendeo

7) Vgl. das angef. Werk S. 27 J. 26.

8) Vgl. das anger. Werk f 27.

*) VgL daa angef. Wwk S. 37 ffg.

10) Man wfce Bofr**reV» Gestfaiehlt und Besckrtlbong dei Dome* von Cfiln.

a?_.._t»_ i ttcni.. jeii) c Oft£^\s cue a^siuc. i«i uui vin

i

p icr*^-. .3.

11) Vgl. Alurtbumlkhe MerkwiirdigkeUen. Theil II. S. 42. Wlr verwhuien lifer

auch, daaa so dem Bane Dtachenftlaerstelne, (JandeUteloe, Munsteratelne (Mo-

naaterlenslO, OrHteln* and Seem«teine (?) terwandt warden.
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Wechsel der Jahrhunderte getrotzt; als Werk von Menschenhand

tnusste der schdne Bau aber auch der Zeit den Trlbut zollen, wel-

chen die Unerbittliche von alien Dingen beischt , die ale entstehen

aleht. Hier sehen wir ein vollendetes Werk des Spitzbogenstyls noch

in aelnen Grandfonnen und In seinem baullchen Schmucke vollstiindig

erhalten, und weon aoch Manches schadhaft geworden , wenn anch

das Ganze der Restauration bednrf, so durfen wir una Gluck wiin-

achen, dass die Gegenwart, hat sie sich auch in ihren architektont-

sehen Schopfungen noch kelnen eigenen Charakter gebildet, 1st die

Baukunst auch noch an flache Nnchnhmung geknechtet, dennoch das

Herrliche der Baukunst des germanischen Mittelalters erknnnt hat

und zu schatzen weiss als aus dem innersten Wesen gcrmanischer

Volksthiimlichkeit Entsprossenes. Unser kiuistsinniger Konig hat den

historischen Werth unserer wenigen ans den blinden Stiirmen der

Zeit gerettefen mittelalterllchen Kunstdenkmale nicht nur anerkannt,

sondern langst in unsern, wie in den ubrigen Provinzen unseres Staa-

tes durch wahrhaft kdnigliche That bewiesen , dass es ihm ein heili-

ger Ernst, zu schutzen, zu erhalten und zu retten, was nur inuuer

zu schutzen, zu erhalten, zu retten 1st. Auch der Kirche zum h.

Victor, diesera Juwel des SpitzbogcnstYls, so uberreich an den zier-

lichsten und voUondetsten I>etails , hat der kdnigliche Macen seine

Aufmerksamkeit zugewandt, und wir durfen zuverslchtllch hosTen,

dies schdne Baudenkmal in seiner niedlichen Pracht wieder herge-

stellt zu sehen. Unser wackerer Dombaunieister , der kdnigl. Be-

gierungs- und Baurath Zwirner , hat schon den Auftrag erhalten,

iibcr den nuthigen Hestnurationsbau der Kirche zu Xanten die Kosten-

nnschlage zu inaches, und Jeder 1st rait niir der festesten Ueberzeu-

gung, wird ihm die Wiederherstellung der herrlichen Kirche uber-

tragen, dies Denkmal wieder in seiner ganzen Schdne neu verjungt

erstehen zu sehen. Die kdnigliche Munlficenz wird zwelfelsohne der

Rhelnprovinz diese in ihrer Art kunstvollendete Kirche erhalten; sie

steht auf altclassischem Boden , und das deutsehe Heldenlied der Ni-

belungen singt nicht umsonst „zu Xanten an dem Rheine."

Wer sich einen Begriff machen will von dem Reichthume, der

kunstlerischen Vollendung der Details der Bildnerei, welche hier zum

Schmucke , sur Hebung und Belebung der reinsten Grundformen des

Spitzbo^enstjls angewandt wurden, findefc dieselben in der so reich-

haltigen Sammlung von Ornamenten der mittelalterllchen Baukunst

meines Freundes F. Lenhari , am alien Ufer Nr. 51
;

welche Samm-
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lung jetet schon das Gediegenste aufeuweisen hat , was die mittelal-

teriicbe Baukunst am Niederrhein Schones in ihrer Ornamentik bietet.

We Ornuoente
, Laubverzierungen , Kronen ond Tragsteine u. s. w.

der Kirche zu Xanten konnen dem Vollendetsten, was wir an unserm

Dome bewundern, drelst zor Selte gesteUt werden. Dnnken wir

Gott , das* una dieses im Ganzen wie in den Einzelheiten so berr-

licbe Denkmal erhalten wird

!

Domblatt 1845. Nr. 11. Ernst Weyden.
Cdln. Rbmische Wasserfeifungen. ZufiUlig wurde ich vor

einigen Tagen iiber das Vorhaudensein von zwei romischen Wasser-

leitungen in hiesiger Stadt in Kenntniss gesetzt.

Die eine davon befindet sich an der Wollkiiche an dem Hatiso

Nro. 12— . Der friihere Eigenlhiimer dieses Hauses erzahlte mir die

Art, wie er jene Entdeckung gemacht. Seln Schwiegervater babe

das alte Convent „England" jetzt die Hauser 12— u. 12) ihm hiuter-

lassen und da er bei Reparator der Hauser den Boden der Kuche

habe abtragen mussen, so sei der Maurer plotzlich auf ein Gewdlbe

gestossen. Beim Durchbruch desselben batten sie einen rnnden obeu

fiberwdlbten Behiilter entdeckt , der 10 Fuss im Durchmesser gehabt.

An den Wanden seien , in Basaltsteine eingegossen , die Hand- und

Fuasfesseln fur funf Gefangene gewesen
,
ganz fret von allem Roste.

Dieses Gefiingniss habe keimen Elngang gehabt ond sie hatten aus

den umherliegenden Arm- ond Beinknochen geschlosseo, dass bier vor

Jahrhunderten Menschen lebendig eingemauert worden. — Nachdein

man die Gebeine herausgenommen, wurde dieses Gefiingniss mit Schtitt

angefullt. Beim Durchbrechen einer Rellennauer fiel plotzlich dem

Arbeiter eine Meoge Bauschutt entgegen und es zeigte sich vor ihm

der gewolbte Eingang zu einem unterirdLschen Kanal. Der Eigen-

thtimer Horkes und mehrere andere Personen gingen sofort durch

deuselben durch, unter dem Eckhause, unter der Antonssfrasse, unter

dem Hause des Metzgers Weber und unter der Kdnlgl. Bank her.

Der Gang fuhrte noch welter, in der Richtung nach der Ehrenstrasse

zu. Sie aber kehrten zuruck, occupirten circa 10 Fuss des Ganges,

wo sie eine Mauer setzten, tun dlesen Raum zum Gerieslager zu be-

nnt?en. In diesem Zustande befindet sich der Bau noch. Metn Va-

ter verslchert mir, dass er in seiner Jugend after von dem Romerk fi-

nal Im Convent England gehdrt babe. Der Baumeister Landmann,

den icb urn obige Thatsachen befragte
,
bestatigte mir ganz die Atu-

sagen des Urn. Horkes.
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Der andere romisohe Kanal befindei sich iin Hofo des Hauses

der Overstolzen in der Rheingasse, dem s. g. Tempelhause. Dorl

wohnfe nls letzler Privateigenthumer Htnsmonn , Brauer und Inha-

ber einer Trassmtihle. Da derselbe eine grosse Menge au setnem

Geschaft nothweadigen Brandgeries auf dem Hofe aufgehauft hatte,

so erziihlte mir dessen Sohn , sturzte eines Tages unter dieser Last

der Boden zusnmmen. Bei der Untersuohung ergab siek, dass dorl

ein eager, eirca 30 Fuss tiefer gewdlbter Kanal war. Dieser en-

dlgte an einer Mauer im Fitaengrabeo (Qana uatiirlich! das ist die

Mauer des Bachkanate im Filzengraban.) and lief *ur eine kleine

Strecke zuruck unter dem Hause her (Anch naturlich! denn dort steh*

die KeUermauer im Wege.) Dieser Kanal lag voller menschlicher

Gertppe. AVahrscheinlich hihren diese aus den Zeltcn des Kampfes

der Overstolzen mit den Wissen (sapientes) und dem Erzbischofe

her. Der Kanal wurde wiederum iiberwolbt und Alles blieb drin,

wie es gewesen Ebenso wurde in demselben Hause ein Thurm ge-

relnigt, der s. v. ate Abtritt benutzt wurde, und als man in eine be-

trachtUche Tiefe kam , fand man eine Menge menschlicher Gerippe,

wesshalb man denselben mit Schutt zuwarf. Der Bruder des Refe-

rcnten (Hcnamann) klopfte einmal in der Kapelle jenes Hauses an

eine Wand uad entdeckte dadurcn einen verborgenen Schrank, bei

desseu Eruflbung man einen Menschenkopf (nocb mit Haaren bedeckt)

und eine Hand fand. Alles dies scheini una den Zeiten jener furcht-

barenKampfe aereurtihren. Nich* 90 aber jener Kanal, und ich glaube,

dasa es Wont ware dessen Pour auf dem Malabiicbel und in derNabe

von St. Marieq cu entdeekeo, Die Bewokner des Do NoeTacben

Hauses, dann die des ebemaligen Geor'schen Hauses und dessea

Nachbar Beryhof am Maizbuche) bekomrocn ofier das Rheingrund-

wasser viel eher in ikre Keller, als die tiefer liegenden Bewohner

der Rheingasse. WPber dies? Eben nur durcb diese romischen

Kanale, durcb welche daa Wasser ihnen zugefiihrt wird. Auch bio

ich der Meinung , dass die Bader an St. Maria ihr Wasser aus dem

in der Nahe liegenden Bachkanal erhalten, lndem dasselbe durcb Ma-

schinen in die Rinnen gebraoht wurde, welche ja noch direct der

Romermhuer entgegea laufen. Dieses Wasser wurde aber auch wie-

derum abgeleitet; und das geschah durch den Rdmerknaal , der den

St. Marien's Berg hinunter fiber den Malzbuchel, Rheingasse unter

dem Overstolzenhause her in den Bachkanal lief.

Eiu drittcr, aber schon fruher entdeckter Kanal, lauft von
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der kleineu SandkauJ unler tssiucrs Fabrik und uDicr der Hoch-

strasse her.

4. Mans 1849. Job. Gerh. Aloys Imhoff.

Coin. Rdmisckt WautrUUutig. Einige hundert Scaritte von der

romischen (muipioaer) Strasse vor dem Weierthore eotfernt, lauft mit

dfeser parallel ein Weg nach Effern. Derselbe ist schnurgradc und

ganz nit blanem Basalfe gereauert. Bine Viertel Meile von dem

Weierthore entfernt steh( mi ((en in dieser S(rasse ein viereckiger

Pfeiler, etwa 8 Film hock, dessen gleiche Seiten 4 Puss brett sind.

Ayf Befragen erklarte mir ein Bauer , dieses Gemauer sei einst ein

HeUigenhauschen gewesen. Der ganze Bau ist aber romLsch; man

hat versucht denselben niederzureissen, welchem Versuche aber die

Festigkeit des Mjirtel* und der Steine \viders(anden hat. Offenbar

hat derselbe zur Stfitze der Wasserleitung gedient, welcae aus der

Eifcl nach Coin lief. (Jnweit Effern steheu noch zwei solcher Pfei-

ler, etwa 3 Fuss hoch, fiber der Krde. Sie sind 100 Fuss von eln-

ander entfernt, mebr lang, wie brelt und sehen einem Mauerfragment

nicht unabnlicb. Sieht man von dem letzten Pfeiler fiber den zwei-

tea und fiber den oben bezeichneten PfeUer auf die Stadt zu, so hat

man die Apostelnkirche vor sioh, in deren Nahe bekanntlich der Mar-

siliusstein , ein Theil der romischen Wasserleitung stand. Auf mein

Befragen, ob die Ackerstucke in der Nahe dieses alten Gemauers

Oder der Weg in der Volkssprache einen besonderen Namen fuhre,

antwortete mir ein Bauer: ,,Wir nennen die Strasse ,Silex< Oder Si-

Ucu9s(rasse, in den Scariften heisst sie Steinstrasse."

Also hat hier die Tradition die romischen Worte sOex, sillceus

(vicus) erhalten.

SoHte vjelleieht der Name Marsilius hlermlt etwas verwandt

sein? In der Verlangerung dieses Wegea ist ein Dorf gelegen mit

Namen „8UsdorF<. tfein Bruder versjchert mir, e(nst auf der J»gd

dtesseilt Were , mitten im Felde, eine kahle stelle gefunden zu ha-

ben, welche mit Basalt gepflastert war. Es war in der Nahe der

„Coromermnhr".

Diese Andeutungen dtirften wobl als Anhaltspuukte einer ge-

nauen Untersuchung festgehalten werden.

Am Montag den loten April soil auch diese Strasse in An-

griff genommen werden , und durften die bezeichneten Pfeiler wohl

zuerst unter der Hacke der Arbeiter niedersturzen. 8oIl nun eine

Uatersucbuag slatt fiadeo, so ist nicht viel Zeit zu verlieren.
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m • *

Bei der Ebnung des Dompflasfers fand roan in der Nahe der

Pfaflenpforte ein Kapital einer Saule mit den Buchstaben

:

RPPCCS.
Dasselbe liegt im Museum. Kin schwererer Stein mit einer unkennt-

lichen Figur, der won! ehemals zu diesem rfimischen Thor gehort

haben mag, 1st wahrscheinlich im Besitz eines, die dortigen Arbeiten

leifenden Banmeisters (Koch??).

14. April 1849. Briefliche Mittheilung des Hrn. Gerb. Imhoff.

Comm em (17. Mnrz). Mtinzfvnd bei Keldenich. „Von dem

interessanten Munzfunde, der hier bei Keldenich im Tanzberge vor 14

Tagen gemacht worden, werden Sie bereits vernommen haben. Ala

zuverlassig kann ich Ihnen mittheilen, dass die Urne, in welcher die

Munzen (latiier Silbermiinzen, ungefabr lOPfd. an Gewicht) sich be-

fanden , kaum l|/2 Fuss tief unter dem Rasen stand nnd von dem

Arbeiter sofort zerschlagen wurde, um den fnhalt herausnehmen zu

konnen. Die Urne selbst soil aus feinem goldgelbem Thone bestan-

den baben und ringsum mit Figuren verziert gewesen sein. Die

Angst des Finders, es moge der Fund Seitens irgend einer Behorde

von ihm requirirt werden , hat wohl die Schuld getragen , dass die

Hatiptmasse glelch in die Hande von Juden und Silberarbeitern nach

Munstereifel und Gemund gerathen 1st.

Die Munzen, welche ich hier in Commern sah, waren alle von

der Grosse eines 2 %/t Groschenstuckes und sehr gut erhalten ; sie

stammtcn von den Kaisern Antoninus, Antoninus Pius, Septlmius Se-

verus, Septimius Geta, Sevcrus Alexander, der lulia Paula, Iulia

Maesa, Inlia Mamaea. Der Jude, welcher sie gekauft hatte, war

so unverschamt, fur das Stuck 10 u. 15 Sgr. zu fordern ; er hat sie

gestern nach Coin zum Hrn. Garthe geschickt, der sie wahrscbein-

lich kaufen wird und uds den Handel in Miinzen allhier so ziemlich

verdorben hat. Uebermorgen werde ich selbst nach Keldenich reiseo,

um zu sehen, ob ich die Scherben der Urne und noch einige Munzen

nuftischcn kann.

Als Seltenheiten unter diesen Miinzen bemerke ich:

Imp. Antoninus Pius Aug. ||
P. M. Tr. P. 1111 Co*. Ill P. P.

(Brnstbild des Kaisers) (Lowe und Adler neben einander.)

Ferner: Imp. Caes. Antoninus Aug.
||
Mars Victor.

Mars befindet sich in schreitender Stellung, in der Rechten den

gcfallten Speer, in der Linken ein vexillum auf der Schulter haltend.

Wenn ich mich recht erinnere, so stellte Dr. hench vor eini-
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gen Jnhren bei der Erklarung seines zu Bonn gefkmdenen Bronze-

Tafelchens das Vorkommen eioes Mars Victor in Abrede. *; Durch

diese Munze wird seine Ansicht demnach widerlegt , nnd bitte ich,

demselben das Vorhandensein dieser Munze gutigst mittheilen zu

wollen ; auch die erstere wird ihn sicher interessireu, da auf dersel-

ben das Attribut des Jupiter mit demLdwen verbunden vorkommt.

— Der Prageort kommt auf kclner der obigen Munzen vor.«

Aus einera Briefe des Herrn A. Eick initgetheilt

von Dr. Krvsch.

Z el tin gen. Yerwichenes Jahr wurden zwischen bier und

Lieser, an dem ebemaligen Bette des Lyserflusses , der jetzt soge-

nannten Thalsenkung von Mahr, Spuren romischen Gemauers ent-

deckt und von dem Hrn. Burgermeister Fier mit Bewilligung und

Unterstutzung elner hohen konigl. Regierung weiter untersucht, wo-

bei sich dann ergab, dass auf genannter Stelle wirklich rflmische

Niederlassungen Statt gefunden. Ein Wohnhaus mit Badern ist be-

reits bios gelegt , eine Wasserleitung durch Mauertruramer zu ver-

folgen, aber noch mehre Mauerstrecken nicht beacbtet worden. Es

ware daher recht sehr zu wunschen , dass das lobliche Streben des

Hrn. Fier weiter unterstutzt und das bereits Ausgegrabene durch ein

Dach vor dem Verfalle geschutzt wurde . so wie dass die Untersu-

chung forfgehe, die vielleicht noch zu interessanteren Resultaten, etwa

wie die bcim Dorfe Fliessem, fuhren konnte; da in der That die rei-

zende Lage des Ortes eher, als die etwas dde der bittburger Umge-

bung, einer prachtigen rdmlschen Villa wiirdig ware.

11. Junl 1847. (Hh.- u. M.-Z.)

Marburg. Schwert des Tiberius. Ihre Abhandlung fiber das

Romerschwert habe ich mit grosstem Interesse gelesen, wenn ich

auch mit der Erklarung selbst nicht einverstanden bin. Das Medall-

ion stellt sicherlich den Augustus darj das Hervortreten der Hals-

muskel spricht durchaus nicht unbedingt fur Tiberius; ich besitze

eine Silliermunze des Augustus, die in dieser Beziehung ganz. ahnlich

ist. — Den Adler mit dem Feldzeichen beziehe ich auf die Adler,

welche die Parther zuruckgaben ; die amazonenartige Figur ist die

Personification Vindeliciens, und wird durch die bekannten Verse

des Horaz trefflich erlaufert

:

*) D»» Vorkommtn eine* Mars Victor hab« ich nle In Abrede cwtellt, mdgtlch

jfdoch, dam Ich jenen Mara nicht for finea Victor anerkannte. L L
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Videre Raetis bella sub Alpibus

Drusuni gerentem Vindelici, quibus

Mos unde deductus per omne

Ternpus Amazonia seouri

Dextras obannet, quaercre distuli.

Neo scire fas est omnia.

Verse, die auf die Amazonia des Domitius Marsus sich beziehen. —
80 ist mir nun auoh die sitzende Figur auf dera Hauptbilde Augu-
stas selbst, hinter dem die Siegesgottin, die Victoria August! steht,

wiiiirend Drusus, der Besieger der Vindelicier und Rhaeter zu ibm

herantritt; die Figur im Hiutergrunde macht durchaus den Eindruck

einer heroischen Personlichkeit; sollte Claudius Marc ell us, der

Ahnherr des Drusus dargestellt scin? Ich halte das Schwert fur ein

Ehrengeschenk , welches Augustus dem Drusus im J. 739. a. u. c.

verehrte ; allein auch Tiberius war bei jenem Feldzuge betheiligt

;

wahrscheinlich hatte Augustus ihn in ahnlicher Weise mit einem sil-

bernen Schilde (eine nicht ungewohnliche Sitte) beschenkt, und mit

Beztig darauf erblicken wir neben Augustus jenes Scbild mit der In-

scbrift Felidtas Tiber!. *)

J8. April 1849.

(Briefliche Mittbeilung des Herrn Prof. Th. Bergk.)

Darmstadt In dem Cartularium der Abtei Heylissem, wel-

ches sicb gegeowartig im briisseler Staatsarchir befindet, stiess ich

u. a. p. 26. fol. 18 b. auf eine Urkunde aus dem Jahr 1212 mit der

Ueberschrift : „H(ic) mgr Gerardus desuniori geldon can bonen con-

fert ecclie helenc (inensi) omia q* huit 1 suniori Geldon et alia

bona siibscpta", welcbe folgende Zeugen unterzeichneten : TUman de

bona a — albertus de antenic — henricus de eikendorp —
wolfrandus decauus bonnensis.

Eine in „mai ecctia colon" ausgestellte Urkunde desselben

Codex pp. 88 und 39 bat u. a. die folgenden Zeugen: Wezelo
jTpositus sci andree — pyramus mag — conradus ppositus de cappen-

berge — ppositus de kecstede (knecstede?) ppositus de steyn-

ueld. — Diese Urkunde ist vom Jahr 1177.

J, W. Wolf.

*) Icb babe die Mdgllchkeit, dass die Reliefs auf die ilgna recepta der Farther ge-

hen, schon In cioero »we| Tage vor Erapfang dleiet Briefci so das SUiUgArter

Kunstblatt abge*andte« Artlkel wider! eat. L. U
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Meisenheini. Beschreibuiig und EriduUrmxg der SU&te etuis

alien Gebaudes auf der Oenuwkung zu Lawchied im Oberamte MeUcn-

hewn, Landgmfthum Hessen, sowmt solchts bis jefzt aufyedeckt, uiid

in der Anlage im Grmdriss aufgetragen ist. (Taf.VII.) In der Feldinark

Lauschied « Distrikt Frohnliau.sen , fanden die Laudleute seit einiicer

Zeit beim I'mpflugen ihrer Felder einaelne Hindernisse.

Zur Beseitiirunir derselben wurden Nachitrabuneen vonrenom-

men uud Steinbrockea mit anhansenden MiirteUtuckeu herausffezoiren.

ohae dass die Sadie welter beachtet wurde.

gin Guter-EIgenthftmer , welcber seinen In dem bezeichneten

Disfrikte liegenden Acker in neuester Zeit dnrch sorgfaUigere Um*

arbeitung verbessern wolJte, traf bei seiner Arbeit auf •teneode

Mauerreste. In der Hoffnung tines anderweiligen Fundes setzfe der-

selbe die Arbeitea welter fort und fand die Spuren des Gebaudes,

welches die Anlage im Grundrisse darstellt.

Nachdem die Sache bier in Meisenheini bckannt gewordeu war,

fanden sich roehrere Herren zusammen und liesaen die Aufdeckung

der Gehaude-Reste auf cemeinschaftliche Kosien so weit forisetzen*

daw daruber der Grnndrias aufgeuommen werden kounte.

BowoM fiber den fruheren Zweck des Gebaudes, als auo* ¥ber

dessen Alter, kann wan sick hier niohfc entocheideu, und man hat

vergesogen, die Wahrnehmungea »usammena«ste41en , urn dieselbeu

ivr »eurtbeilung in Becieknng auf Alter und Zweck conipetenten.

SacbversUindigen Torzulegen.

Es Mlrd daher zunachst das in der Anlage aufgetragene Gc-

baudc , nod sodann die bei den Aitfgrabungen gefuodeoen ela/elnen

Stucke und Gegenstande nfiher beschiieben.

Die Flache, auf welcher sich die Gebaude-Resie vornnden, ist

gegeu Suden etwas geneigl und ibre ganse Ausdebnuog betiebt aua

Acker! and. — Der aufgeraumte Theil dea Gebaude* ist tdFusa 8 fcoll

lang, 49Vt Fuss Hef. Das Mauerwerk bestehl aus Bruchsteia (looke-

rer rotWicaer Sandsteip) mM Kalkwertel. Der grosste TheU der

Mantra siad Fundaraenle und die Rette, welcbo ton den Tngmauern

vorbanden sind, greifen cc 8 bis 8 Fuss uber den Fussboden In die

Hobe. An den iiber der Erde stehenden Ma«er~Re**eo ist der Kalk-

put« und theUweise die Farbe noch vorhanden.

Nack der Osfseitc hia linden sich noch fortgcsetzte Mauerreste.

In dem Kaum a liegt ein Kaik-Estrich als Fussboden^ und die

daruber Uegenden Maaerflaohen sind mit Muriel geputzl und gefkrbt
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Eine Eingangs-Oeflnung zu diesem Rauine wurde nicht aufgefunden,

und eben so wenig eine Treppe. — Die Umschlussmauern des Ratl-

ines stehen 1 bis Fuss uber den Fussboden. — Mit dem Raum

a steht gegen Osten eine halbkreisformlge Ummauerung in Verbin-

dung, welche mit Porphlr-Gestein 1 Fuss dick aufgeftihrt ist — Bei»

fand sichein altes Saulen-Kapital mit elnem StuckeSchaft ccl s
/4 Fu9s

hocb. DerSchaft hatcc llZolI Durchmesser. Die Gliederung des Kapi-

t&ls ist wie dieinderAnlage (Taf. Vn.) Fig. 1. stehende Skizze.- In

der Oefltoung nach der halbkreisformigen Ummauerung und bis w vor-

springend war ein Kanal, mit Ztegelstelnen ummauert, dessen Sohle

dem Estrich des Raumes a gleichlag, und cc 1 Fuss welt und 18 ZoH

hoch war. — Das Viereck bei to war ummauert und der innere

Raum mit Erde ausgefiillt. — Der Raum b hat zum Fussboden Kalk-

estrich, ist an seinen Umfangsmauern mit Kalkpnte versehen und

ncheint bei u einen Eingang gehabt zu haben, well sich dort Steine

vorfanden, welcbe eine Thiirzange gebildet haben konnen. — Aus-

•erhalb des Raumes b nach w hin fand sich ein Plate, welcher mit

gebrannten Dachpfannen von der spater zu beschreibenden Form, und

zwar mit Mdrtel belegt war. Die Seitenbegranzung dieses Platzes

bildeten stehende Ziegel. — Bei t ist wahrscheinlich ein Eingang zum

Geb&udegewesen; es fanden sich daselbst grossere Steine als Schwel-

len vor. In elnem dieser Steine sass eine ganz verrostete Eisen-

pfanne und darauf lag ein Riegel-Beschl&g aus Eisen (siehe Fig. 8).

— Der Raum bei t innerhalb des Gebaudes hat den Vorplatz zu dem

Souterrain d gebildet.

Es fuhren von demselben aus 9 Stuck rauh bearbeitete Stein-

stufen in den Raum d.

Die Umschlussmauern dieses Raumes sind mit Bruchsteln in

Kalkmdrtel gebaut, die Fugen mit Mdrtel zugeworfen, glatt gestri-

chen und seichte Fugen in den Putz eingestrichen. — In der sudli-

chen Cmschlussmauer dieses Raumes schelnt boher oben eine Oeff-

nung gewesen zu setn, well die Abschweifung des Mauerwerks vor-

handen 1st Wie dieses Souferrain nach oben abgeschlossen war, ist

bis jetzt noch nlcht bestimmt anzugeben, und die vorgeArodenen Re-

•te beweisen daruber nichts.

In der Mauerflacbe bei r des Souterrains befinden sich 5 sorg-

ialtig ummauerte Oeffnungen mit Ruckwanden, wovon jede 16 Zoll

weit, 14 Zoll hoch und 18 ZoU tief ist Dieselben kdnnten viefleicht

zu Balken-Einlagen gedient haben. Es spricht jedoch gegen diese

Digitized by Google



Miscelk'H.

Bebauptung, dass an der entgegengesetzten Mauerflache keine Oeff-

nangen vorflndlicb, und uberhaupt auch keine Holzreste vorgeftinden

worden sind. — Der Raum c 1st mit Rrde erfullt und war Zwischen-

ratim zwischen der Souterrain- und Umschlussmauer. Fussboden fand

sich keiner vor. — Bel s ausserhalb des Gebaudes und cc 1 Fuss

holier als im Raum a findet sich ebenfMIs Kalkestrich vor.

Bei den Ausgrabungen wurden folgende Gegenstande aufge-

funden und in Verwahrung gebracht:

1) Eine Kupfermunze in der Grosse eines Guldenstucks , von

Marcus Antoninus, mit gckruntern (Lorbeerkranz) Kopfe, und ander-

weitigen abgekurzten Inschriften und der Zabi XVIII.

2) Druchstucke von Ziegeln In der Form wfe Fig. 8. Die

eine Flache dieser Ziegel ist glatt, die andere ganz mit wellenfor-

migen Kanalen durchzogen. — Die Furcben sind cc l

fk ZoU breit und

tief und die dazwischen liegenden Reifen Iiaben dieselben Dimensio-

ned — Auf einer Flache scheinen cc 18 bis 20 Stuck solcher Fur-

cben und Rippen gewesen zu seln. Die Starke der Ziegel betragt

Zoll.

8) Ziegel und Stucke von der Form wie Fig. 4. Dieselben

haben aufgebogene Bander, sind % ZoH »*ark, und auch starker, und

haben in der Mitte eine durchgehende Oeffnung von l«/4 Zoll im

Quadrat

4) Ziegel (Fig. 5.). Die Kanten springen 1 ZoD vor. Der

Ziegel ist 1 ZoU dick und hat obcn und unten Einsatze zum Ueber-

greifen, jedoch bloss an den Kanten. Die Einsatze sind 2 Zoll tief.

5) Ziegel (Fig. 0.). Dieselben sind cc 1 Fuss breit, 1 Fuss

hoch und 4 bis 5 Zoll tief; lnnerhalb hohl, ohne Boden und Decke,

und haben an den Seitenflachen langlich viereckige Oetfnungen.*) Die

Thonmasse ist cc »/4 Zoll stark.

6) Aehnliche Ziegel wie Nro. 5., bloss mit runden Seitenoff-

nungen. (Bruchstucke.)

7) Hohlziegelformen.

8) Runde (cylindrische) Ziegelsteine cc 8 Zoll stark, 8 bis 9

Zoll im Durchmesser haltend. Dieselben wurden an mehreren Stellen

auf dem Mantel liegend neben einander gefunden und lagen in Bin-

dematerial.

*) Aeholidie warden *u Bonn gefundeo. Ebenio outer sndcrn fn den Rotncn too

Novlodonum. VrgL MiUheUaogen des hlstor. Vtretni ftr Krtln. Jfthrgang 184«.

UlUcb. Tsf. m S, ib. k L
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9) Ziegeisfeine (Fliesen) in Qnadratform und ISnglich viercckig,

10 Zoll, 1 Fuss, und 16 ZoH haltend, l*/2 ZoH dick. Dieselben

scheinen theilweise nlcht im Gebaude verwendet gewesen zu seta.

10) Bruchstucke von Krugen, Schalen, Gef&ssen, theils ge-

wdbnMcher rothgebrannter Thon, theils graulich weiss, elnige mtt,

andere ohne Glasur und Zetchnung. Die Krummnngsftachen der

Scberben sind theilweise so gross, dass be! deren weiterer Bntwicke-

lung bedeutende Dimensioncn zitm Vorschein koromen. Die Schwei-

fungen sind gewOhnlich, gefallig und sctadn.

11) Verschiedene Nagel aus Elsen, die theils gut erhalten sind

und wahrscheinltch erst spater hingebracht wurden.

18) Bin Stuck cjlinderformiger Sandsteln cc von 8 Fuss Durch-

rie^ver mil einer Oefluung in der Mltte. Wahrscheinlich war die*

ein L&ufer zu einer Farbenmnhle eines Topfers Oder Zieglers.

Im Allgenieiuett wird hler noch bemerkt : alles tiefliegende

Matierwerk ist frel von &iegelresten, wtihrend an den obern Kanten

der Mauern We und da ein Bruchstitck von Zicgeln verwendet wor-

den 1st j was zu dem Schlusse zu berechtigen scheint, dass das erste

Gebaude spater fcu einem anderen Zwecke eingerichtet worden

seta mag.

Aus den vielen vorhandenen Bruchstucken verscMedener Form,

welche theils bei dem Gebaude selbst verwendet waren , theils keine

Spur der Verwehdaug nnchweisen; aus den Anlagen in dem Raum

«i, und aus dem Vorflnden der rait Asche und Kontenschmtitz ge-

mischten Erde, im Raum and dem daran stossenden Halbkreise, so-

wle aus dem< Vorfinden des St tickes Nro. 18. glaubt man schliessen

ku konnen , dass auf den Trummera eines friiheren Gebuudcs spater

eine Ziegelei (Topferei) eingerichtet worden sein kdnnte.

Bei den Bewohnern von Lausohied findet sich — nach eingc-

holter Nachfrage — keine Spur von dem frtihern Vorhaadenseln einer

Einrichtung der Art, und es ist daher zu erwarten, dass diese Reste

etaer ziemlich fruhen Zeit angehdren. Allgemein wh*d aogegeben,

es habe friiher auf der Gemarkung ein heidnischer Tempel gestanden;

uber die Zeit und den Ort desselbeu weiss man jedoch nichts Nfcbe-

re« anzugeben. Dass an dem bezeichneten Orte in grflsserer Aus-

dehnung sich Reste von Mauern vorfinden, vdrd vielseitig von dem

Ackerbesitzer bestatigt. Alien scheint der Name des Acker-Distrikfc

auf eine derartige Anlage fcineuweisen.

Man glaubt in Vorstehendem ziemUch das Nothige angegeben
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zu haben, wm wit weltern BeurtheUimg des Gegenstandes fih* jetzt

geschehen konnfe. Sollten jedoch noch nahere Erlauterungen erfor-

dert werden, bo wird man «teh bemuaen, solche zu liefern.

1G. April 1819. Kr.

Mind en. Auffindung ro/i Bracteaten. Beim Bau der vierfen

Section von Minden bis zur Landesgranze
,
Schauenburg Lippe , der

VII. Abth. der C6In-Mindener Kisenbnhn, welcher ich als Baufiifarer

vorstand, war Ich am Ende vorigen Jahres (1848) so gJockJich, eioen

merkwurdigen Fund alter Munzen hinter Dankersen , Im sogeuannten

Dnnkerser Holze, zu retten. Den Bau inspicirend, war ich ztigegen, als

elnArbelter etwas Blankes betrachtend ausrief: „sueen oIlenKnaun"

und es wegwarf; ich Hess es mir vorzefgen und erkannte eine Bra-

cteate; mehrere vermuthend, Hew ich welter nacbgraben und fand

zu metnem Bedauern, dass eln alterthumlicher, ordinarer Topf schon

durch die Spaten in kleine Scherben zerbrochen war; jedoch fand

Ich in diesen mit Erde geffillten Scherben noch mehrere gennnnter Mun-

zen vor, trodurch wegen Identity dieser Scherben derTopf sich ate der

Bewahrungsort envies. Ich Hess sofort die Erde in einem grossen

Cmkreis durchwuhlen und war so gliicklich , nebst 18 Lubecker und

Miinsterschen alien Munzen noch 92 Bracteaten in den verschieden*

nrtigsten Gepragen anfzufinden, von welchen ich, als wirkliches Mit-

glied der westphallscben Gesellschafl zur Beforderung vaterlanditcher

Kultur, unserem Museo sechs Stuck ubermachte *).

Da in wissenschaftlicher Beziehung das Fetd der Bracteaten

noch so mangelhaft erforscht 1st, indem sie vorzugswetse nur Wer in

WestpbaJen vorkommen, und wahrschelnlich unter Kaiser Otto 1. ron

verschiedenen Rlttern , als Nachahmung der rdmischen Munzen , ge-

pragt wurden, so erlaube ich mlr, HoChldblicher Direction diesen

schon bedeutenderen Fund ergebenst zur Erwerbung fur das Museum

anzubieten , indem ich ihn nicht gern Ins Auslnnd wandern lassen

muchte.

Brieflichc Mittheilnng des Herrn Baumeisters Weber.

*) 30 Magdeburgische Bracteaten and 6 Mlndener 6t*crioT«in&n«f*i **ttf*a fur die

hlesige (Bonner) Munuammlung angekftaft. Dr. K.
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Coin. MerowingiscKe MUn%e. n VTVSODVJTAS. Kopf eines

fhinkischen Kdnigs mit Paludamentum

und Diadem v. d. r. S. — Die Schleife

des Diadems ist durch einen Zeicbuen-

fehler desMunzmeiaters abgesondert, und

fast in die Umschrift , unter dea ersten

Strich des n gedr&ngt.

Rev. N1VTDVSBVN1TVNVLNV. Victoria linkshin gehend, halt in der

Rechten ein klelnes Kreuz, in der Linken einen Kranz. Im

AbschnlttNl? Gold-Triens. Unedirt,

Die Aufschrift der Vorderseite bildet , wie dies auf den Mero-

wingischen Munzen gewdhnlich ist, der Name des Miinzortes: lch

lese Matuco civitas fur MaUsco civitas, d. i. Macon, im jetzlgen De-

partement der Saone und Loire. Jeder Zweifel iiber die Deutung

des Matuco wird beseitigt durch die Bezeichnung civitas, welche nach

deui damaligen Sprachgebrauch nur den Hauptorten der Didcesen zu-

kara, indem Macon Sitz eines Bischofs war. Aehnlich heisst diese

Ntadt auf einer Merowingischen Munze jiingern Ursprungs, der eln-

zigen bis jetzt bekannten, Mataco civitas (Combrouse, monetaires des

rols Merowingiens. Paris. 18-13. pi. 30. p. 5. Lelewel, numismat, du

moyen age pi. 4. las irrig Matals).

Die Ruckselte ist eine barbarische Nachbildung der byzantinU

schen Gold-Triens von Anastasius und seinen Nacbfolgern bis auf

Phocas. Die Inscbrift ist vollig sinnlos; nur die Anzabi der Buch-

sfnben der Orlginal-l'mschnfl Victoria augustorum und der Exergur-

schrift con. ist beibehalteu. — Uebrigens sind ganze Figuren auf

Merowingischen Munzen sellen.

Zur Zeitbestimmung diene Folgendes: die frankischen Konige

•chlugen Goldmunzen ohne Bildnlss und Aufschrift des Kaisers nicht

vor 530
y

uni welche Zeit Justinian ihnen das Recht verlieh, selbst-

standig zu raiinzen. — cf. Procop. bell. Goth. III. c. 33.

Mit der Thronbesteigung des Heraclius — 610 — wurde das

Kreuz , das bis dahin mit der Victoria concurrirte , ausschliessllcber

Typus der kleinen ostrdmischen Goldmunzen, was von deu Franken

bald nachgeahmt wurde.

Ueber Burgund, wozu Macon gebdrte, herrschten seit de*sen

Vereinigung mit dem Frankenrelche — 531 — wahrcnd des ersten

Jahrhunderta : Chlotar I. bis 561.

C^tm fr^un *% 5&3 •
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Childebert 11. ,, 590.

Theoderich II. „ 618.

Chlotarll. 688.

Dagobert I. „ 688.

Kiner dieser Regierungen gehort vorliegende Miinze an. Munzen mit

Kdnigsnnraen aus dieser Reibe , die' die Victoria aof der Biickseite

ffihren, aind bekannt von Chlotar I., Guntram und Dagobert, keine

aber aus apaterer Zeit. S cockier.

Frankfurt. Die Annates sancti Gertonis. KiUnische Stadt-

mauern. Dass bei diesem Anfang von Quellenveroflentlichting so sehr

aiif Genauigkett gesehen wurde, nehme ich als gute Vorbedeutung.

— — Boisneree bleibt doch das grdsste Verdlenst, dieses Werkchen

zuerst an'* Licht gezogen zu haben. Die Manern auf dera

Wall stelle ich mir jetzt so vor : Zuerst war ein verpallisadfrter Wall

vorhanden ; als man die Matter banen wollte, warf man diesen Wall

atiseinander, ohne ihn vdllig zu planlren, und errichtete nun die Mauer

auf der hochsten Stelle des verbleibenden Aufwurfe. Bet dem WI-
derspruch zwlschen den Annalen und der Braunschweiger Relmchro-

nik gebuhrt nattirllch den ersteren der Vorzug. Mochte nun auch

die aHe Chronik der tirzbischofe von Coin einen Herausgeber finden I

Aus einem Briefe des Herrn Fr. Btihmer.

Bonn. Nachtray xu Heft XU: »Portal und Thurme der

Kleiterknvhe xu Ravengienbury". Die von mir S. 185 aus dem

Gedachtniss und iinvollstandig erwahnte Grabinscbrift der SUlter die-

ser Abtei und Kircbe bin ich jetet ira Stande diplomatic genau und

vollstindig mitzutheUen, da es mir in den verflossenen Herbstferien

vergdant war, die Kircbe noch einmal in Augenschein zu neamen.

Die aus 6 Zeilen bestehende Inschrifl 1st in gothischen Charakteren

geschrieben und mit vielen und aulfallenden AbkUrzungen versehen.

Ihr Wortlaut is( folgender:

Ckristi. nb. amorem. sanclique. martyris. Christofori. in, bono

rem, locum, hunc. contulerunt. generosus. JRertoldus. comes, et

Handiviyis. (sic) eius. legittima. deo. fidelifer. famulan

tibus. anno, salutis. MLXXIIII. tertio. nonas

mail. hoc. in, mauseoleo, (sic) pausautes, celestia.

bona, expectanles. C*497). 7. ydus. aug.

Mein damals aitsgesprochener Zweifel gegen die Aechthelt des

Epitapaiums erscheint somit dure* das am Scalusse beigefiigte Datum

13
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,,7 August 1497" vollkomraen gerechtferH°t. Ebenso hat sich mir

bei genauer Betrachtung metoe friihere Venn uthung, dass der unter,

nicht neben dem Epitaphiitm auf einem anderen mehr verwitterten

Stelne eingehauene Lowe jedetitalls viel Alter sei, als die Grabin-

scbrift) nn4 vielleicht noch eineo Rest des alten mit der Zeil verfal-

lenen Gvabmals Wide, ate statthaft and hochat wabrscheralk* erwieseo.

Job. Freadenberg.

C6ln. Nachtrage zu den ersten Bdnden der Jahrbucher.

1. BUS. 16. wird eine zu Bonn gepragte Karolingische

Munze angefiihrtj scbon dleMerwinger niunzten dort: in der Samm-

Uing des Herrn RoUin zu Paris befindet sich nachstehend beschriebe-

ner Gold-Triens des Bonner Munzmeisters Chadoald, welchen Com-

brouser inonetaires des rois Merovingiens pi. 16 no. 14 abgeUildet hat.

Bona fitnr. X. Kopf eines Konigs v. d. r. 8.

Rev. Chadoaldo. mo. Gleicharmiges Kreuz.

2. ib. 8. 91. Den Beiuainen der ala Indiana leitet Alex. Wilt-

heim, JLuxeinburgum Roman, p. 142 von dem bei Tacitus vorkom-

menden Trierer hilius Indus ab.

3. B4. IL 8. 81. ave copo. — Als Gegenstiick hiersti besitsi

meia Vateu ewen silbernen Ring, mit der Aufschrift AVE «DAX.

Sollte dies etwa ein scherzhaftes Geschenk an eine Person von be-

MOnder* starkem Appettt sein, Oder 1st Kd a x frame?

4. ib. 8.86. L. P. M. soil nicht leglo prima Minervia sit Ieseft

aeln , well Zahlen nie durch einfache Biiefwtaben bezeichnet vrifrdeti.

Znr Unterscheidung der Miinzwerkstatteu ge^chnh dies allerrflngs.

Da* gleicamassfge Voritomriien von P. TR. und 8. TR. neben I. TR.

uittf IT. TR und ebenso A. TR trad B. TR, so- wte von P. 8TS. -8.818.

* T. 8*8. - 0. SfS. neben A- 818. - B. 8TS. - f. 818. - J. SH> , als Zefcheor

der Mtinxett von Trier ira<f Slseift , karni wobl an der ZahtentirrafluU

der Buchstaben P. S.T.Q. nicht zweifeln fassew. SO flttdet ntan attf

Prodneteu der flftiflze zu Rom R. P. - R. 8. -R. T.- R. Q. und R. V.;

da qaarte wuf qttmfo befrfe mft Q. anfengen, so sab nan stcb ge-

ndtbigt, fur die funft* Officii! das geWohnlfche Zahixdchen anzu-

5. lb. 8. 184. Nacn Wmeim I. e. p. «. wurte ein 8teit der

Matronae Vaccallnehae sn WacMendorf bet MraisferelfW geftmden;

aeninacn iciier er aen unmeti von aieser Lioeaurar atr.

6. ib. 8. 138. Derselbe llndftt p. 48. eine Forfsetzung *» al-
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rnta6h€fi; Verehrnng der , ,drel Marieft."

* Id, 111. S. 8fr. Felix al* Beiname <lt« Merotir indet aiea

auf eider nlcbt eben seltenen Billonmunze de« Portumm.

Zu dew fttfhdneii AtlfeAtte <te* Berrv Prof, (Heft 18.)

benierke ich ferner, da$.** cine atw eineor Kwaslwerli sh^eleitflt^ Sag©

bereiftj bei Pju.shdum I. 28. vorkommt: die Ereablnng von der durch

Existens verdanken, als umgekebrt,

, t>iln neti« Beitrage xiim 18ien Ifefte baben aicb drei ainaeat-

fcteifonde Pnickfebler eingeschlicben : S. Gg. Aumerkuag , vorlelale

Z*itl0 9 toil es heiasea VV0B einem vermiscbten Haufen Sueveo." H.

192. Z. 18. 1. „gleicbaruii0M Kreu*" uad S. 193, Z. 6. „unauaaifi-

lueahangande Biich*<abe.n<<.

1* nwrfnem Aufsaiae : „daa romtecbe Cas(ru» bei DaMheJa"

Heft XIV. verbeaaere aian:

S. 8. «. 88. KaUernuinxan at. K u

p

te rjnuacen.

>r 9. Untergaug st. Uaternehiaeo,

„|0> » 10. «eh*rt die Paremhese hiater „©der«.

ZiigJeicb erlaube icli rair anauzeigeo, das* ObersUieutanant

UHnaetiy aameotlioh schone Suiten von dem Dahlheimer Funda, ead-

lkb amch einige Cataloge abzugebea bat

(MiUheiloog dea Herrn A. Senakler.>

Coin. Zu dem AtffiUtz'e: tfaraiftds^^

frert X tfebtf die ftdtxrfchrt ntfde' ic* ltogWde Waehftdt( ft* „ShU»-

Colniachen Gegenbericht die Bantotetf DetrdfeAdt (l**t>< ft 8^ „Atftfh

lit toy deifasetbetf prbcdSAti '(tm dtttf lttlj vtttffacht vlid bekent

worded , dass t>ey dem F>re\i;denfe.4f deT Aoltzfaftrt , Welched defo

xeii jfinflicbs* tfttterhkltetl, after AUfch gtetcHer tYsftcneb (ddr rfrtdgs-

zeiign aa1berj daYn&clter unterfaasetr ttforddtr, ttatf die* ttittgef den

V6*gel batten abgescltbsseltf , sie dartitfch'er Iflren Kftnfg' zu\vellen

hacti dfesetfdorf' dusker der* Furgbahn' IB deV fbglei , sirVt^tfeli ins

tfomgeli hey d>m Weg" nacTi tfdtfd, ulitttfK ifem ffolrtf Gfifddrtf (vfet-

cbea Gudorff def dddriT terttlnda &t tanmelleil fsf) gel^getf, nttadla
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rai fiihren pflegen, dabey die Herren Biirgermeistern vnd ftrnembste

den Rhats zu pferdt, die fibrige Burger zu tacts in voller Kriegs-

riiatung hinaufs gezogen , das FeJdt bin- und wider bestriechen vnd

befreyet, Ketlen, gchlosser vnd Gefasser nit hinaufs genohinen, dar-

in die Delinquenden geschlossen , vnd gefanglich in die Statt bracbt

hnben." H. Duntrer.

Bonn, '/m der Beschreibwig des rvmiftchen Gebiiudes xu Lau-

$cheid bei Mei&smheim &. 187. C. dieses Heftes.

Der Theil des in Frage stehenden Gebaudes , welcber bisher

nufgeraumt und bios gelegt worden, 1st zu klein, um mit Gewissneit

bestimmen zu konnen, zu welchem Zwecke dasselbe gedient habe.

Gewiss ist, dass es den Homern seinen Ursprung verdankt und ein

Wohnhaus aher bios wuhrscheinlich, dass eine grossere Oekonomie

damlt verbunden gewesen ist. Neues bieten die mit sebr ruhmlicher

Genauigkeit beschriebenen Ueberreste nicht dar.

Die Souterrains, von welcben auf S. 166. die Rede 1st, waren

otute Zweifel nfchts anders als Hypokausten; die Abschweifung des

Mauerwerks des Raumes d, welche auf eine Oeffnung hindeutet, be-

stattgt dieses. Dtese Oeffnung, eine Art Schornstein , diente am die

Warme bus dem Hypokaustom in die Rohren der Maaer zu leiten.

Das Souterrain (Hypokausfum) war oben nit Ziegelplatten belegt,

welche auf kleinen SauJchen nthten; solche Saulchen waren aus den

runden Ziegeln geblldet, deren spater in dem Aufsatze unter Nro. a
erwnhnt wird. Die sorgfftltig ummauerten 5 Oeffnungen in der

Mauerflache bei r. waren allem Anscheine nach die Anfange der Ka-

nale in den Mauern, durch welche die warme Luflt stromte. Solche

Kanale Oder Rohren wurden durch die Ziegel geblldet, welche Fig. 6.

abgebildet sind. Die Oeffnungen von l*/4 Zoll im Quadrat in diesen

Ziegeln dienten zum Ausstromen der Warme.

Der IS) erwahnte cylinderformige Sandstein, war wahrschein-

lich der IJiufer einer Mandmuhle, welche von Sklaven getrieben

wurde. Die verrostete Kisenpfanne , welche in einem Steine sich

vornndet, der als Schwelle gedient, ist ohne Zweifel die Mutter eines

Cardo. Die romiscben Thurangeln waren anders als die unsrigen.

Die untere wurde durch einen Zapfen geblldet, der tich in einer

Pfanne oder Mutter bewegte , gerade so wie es bei uns bei den

Hoflhoren, den Thoren an Scheunen u. dgl. der Fall 1st.
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Miscellen. 197

Aus der mit A«che und Kohlenschmuhs gemischten Erde ist

su ichliessen , dass auf den Trummern cinei fruheren Oebau-

de* upater hler elne Zlegelei (Topferei) eingerichtet worden sei.

Diese Asche und Kohlen stammen gewdhnlich aus den Hypokausteo.

8. 189. zii 9) vergleicbe Heft IV. S.181., uberhaupt aber Heft

II. S. 41. Heft XII. S. 178. dieser Jahrbucher, wo wettere Aufschlusse

hler inifgetheilte Daten gcgeben Mod.

Br a it n.
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V. Chronik des Verelns,

Sp&ter, als wir gehofft, erscheint das zweite Heft

des siebenten Jahrganges , im Ganzen das vierzehute Heft

unserer Jahrbttcher. Theils die bedrangten politischen Ver-

haltnisse des Vaterlandes , uuter denen es schwer ward, den

Geist zu wissenschaftlicher Thatigkeit zu sammeln, theils

cine Krankheit des Unterzeichneteu, dann eine Verlcgenheit,

in die uns ein Mitglied des Vereins durch Zurtlckziehung

eiues schon gedruckten Aufsatzes auf Bogen fiinf und secbs

versetzte, wofur neue, gleichgrosse Beitrage als Ersatz ge-

schaiTen werden mussten, endlich auch der Entschluss , den

Mitgliedern unseres Vereins den Jahresbeitrag fttr 1849 zu

ersparen, und, sofern der Zustand der Dinge es gestattet, mit

dem Jahre 1850 eine neue Heptas mit frischer Kraft zu beginnen,

verzttgerten die Herausgabe von Monat zu Monat. Somit er-

scheint in diesem Jahre kein eigentlich neuer Jahrgang und

die verehrlichen Mitglieder sind ihres Geldbeitrages far 1849

cntbunden. Dagegen hoffen wir, dass desto ptinktlicher die

Beitrage ftir 1848 und fttr die frtiheren Jahrgange baldigst

gezahlt werden mttgen. Durch Anweisungen auf einzelne

Buchhandlungen , um deren genaue Angabe wir jetzt beson-

ders bei den ausserpreussischen Mitgliedern bitten, die auf

Herrn Adolph Marcus in Bonn lauten , solleu in Zukunft

diese Beitrage erhoben werden. Wir bitten dringendst um

baldige Bcrichtigung der BUckstandc, da die Regelmassigkeit
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dieser Beitrftge allein uns in den Stand aetst, da* achone,

bis jetat gelangene Unternelimen freudig fortauietaea.

Die sechste Geaeralversammluug wurde am 9. Decenv-

ber 1848 im Senatszimmer der rheinischen Friedrich - Wil-

helms - Oniversitat Vormittags urn 11% Uhr aogehaJteo.

Die VersaramluHg wurde erOffnet durch den zeitigen

Secrettr, Prof. Lersch mit einer Ueberskht uber die au&se-

ren Verhaltnisse des Vereins, fiber die Zahl der Mitglieder,

wclche durch den Tod urn mehrere, woranter besonders Hr.

Saiiitaterath Jaeger von Neuss au erwahnen is4, reningert

dagegen durch den Rintritt neuer wieder erganat wordeii

ist; ilber die finanziellen Verhaltnisse im AUgemeiuen ; Uber

die Zeichnung des sog. Schwertes des Tiberius, die dem

dtajnhrigen Winckelmannsprogramme beigegeben ist ; so wie

tiber die Rosten derselbeu ond uber die Eingange von Ma*

nnscripten zu dem neuen Hefte.

• Darauf gab Herr Cassirer Krafft den Reohenschafte-

bericht flber die Casse. Der Baarbestand betrug an jeneui

Tage 74 Rthlr. 20 Sgr. fl Pf. Br legte die Briefe und Rech-

trangsbucher vor, nach deren Einsicht die Versammliing ihn

seiner Verantwortung als Cassirer eutlastete.

Darnach wurde 2ur neuen Walil des Vorstandes ge-

schritten. Mit Acclamation warden die bisberigen MitgUe*

der, Hr. Prof. Braun (a. Z. in Frankfort als Depatirter der

National-Versammlung) als Prasident, Prof. Lersch als Se-

cretflr , Hr. Oberlehrer Freudenberg als Archivar , Hr. Lie.

Krafft als Cassirer wiedergewahlt. Die drei letaleren dank-

ten fttr dieses Verrrauen und nahmen die Wahl an.

*) Ks starben in diesera Jahre ausserdera Herr If. O. Feith aus

Groningen, Herr Rector und Pferrer Schneider aua Kirn, der eben

erst eingetretene Herr Coininerxienrath Oelsner aus Bresiau,

Herr Oberbergrata Dr. Koch ana Bonn und Herr Pfturrer und

Schulinspektor Aussems aus Hheydt.
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Chronih des Vereuu.

Prof. Lersch legte noch cinen schriftlichen Vorschlag

des Herrn Prof. Fiedler m Wesel vor, eine Sammlung

von Abdrttefcen von ausgezeichneten Gemmen anzulegen und

eine Besprechung derselben in den JalirbUchern des Vereins

herbeizuftihren. Die Versammlung ging darauf ein, und

erklarte es fitr wflnschenswerth, eine solche Sammlung von

Abdrttcken von Gemmen der ausgezeichnetsten Sammlimgen,

die in festen Handen sind, hier in Bonn beim Vereine zu be-

gTttnden, da die Sache mit wenigen Kosteii zu beschaffen sei.

Herr Stcoereinnehmer Wellenstein in Schonecken bei

PrUra erfreute den Vorstand durch Mittheflung einer Karte

der Umgebuiig von Prttm, in welcher die bisher doit ent-

deekten Fundorte rttmischer Alterthiimer sorgfaltig eingetra*

gen sind. Mttchte diess Beispiel bei recht vielen Mitglie-

dern Nachahmung finden ! Ausserdem zeugen die reichhal-

tigen MisceHen von dem immer mehr durch den Verein sick

ausdehnenden Interesse an der Kenntniss vaterlandischer Al-

terthiimer. Leider sind unsere Mittel zu bescbrankt, um

selbstthatig zu deren Erhaltung beitragen zu ktfnnen.

Mflge das Vaterlaud, das gegenwartig in den ausser-

sten Gefaliren schwebt, wieder zu der Ruhe und Festigkeii

gelangen , dass auch die deutschc Wisseiischaft ihren alten

Rubra zu wahren im Stande sey.

Gott schiitze das deutscbe Volk und deuteche Runsl

und Wissenscbaft!

Bonn, J. Mai 1849.

Ira Namen des Vorstandes

der redigta-eude ersfe Secretar

Prof. Dr* Mf fjencli.

1

i

• »
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Verzelchniss der MUtglleder.

Ehrenmitglieder.

Seine Konigliche Hoheit Priuz F r i e d ri c h von Preussen.

Seine Hoheit der Herzog Bern hard von Sachsen-

Seine Excellent der ehemal. Minister der Geistlichen,

Unterrichts- und Medicinal-Angelcgenheiten, Giheimer Staats-

minister Herr Dr. Eichhorn in Berlin.

Seine Excellent der ehemal- Geheime Staate- und Ca-

binets-Minister Freiherr von Bodelschwingh-Velmede
in Berlin.

Seine Excellent der Oberprasident der Proviiiz West-

phalen, Gebeuner Staatsminister Herr Flo ttwell in Mttnster.

Seiue Excellent der wirkliche Geheime-Rath und Ko-

niglich Preussischer ausserordentlicher Gesandte uod bevoll-

machtigter Minister am KOniglichen Grossbritanischen Hofe,

Herr Dr. Bnnsen in London.

Der Generalpostmeister, Herr von Schaper in Berlin.

Der Generaldirektor der Koniglichen Museen, Geheimer

Legationsrath Herr Dr. von Olfers in Berlin.

Der Geheime Oberregierungsrath, ehemal. Curator und

ausserordentlkher Regierangsbevollmachtigter , Herr Dr. von

Bethm ann-Hollweg in Bonn.

Der Berghaupbnanu, Herr Dr. von Dee hen in Bonn.

Herr Professor Dr. Backing in Bonn.

Herr Professor Dr. Wei eke r in Bonn.
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Verzeichniss der Milglieder.

Ordentliche Mitglieder.

Aachen. Stadtbaumeister Ark. Landgerichtsrath F.

Bloemer. Oberpostsecretar J. Claessen. Bauinspektor Cre-

mer. Candidat Meyer. *G.-0.-L. Dr. Jos, Muller. Reg.-

Rath Rite. Prof. Carl Schmidt Assessor Schmitz. Re-

gierungs-Prasident von Wedell. Vicar Weidenhaupt Re-

gierungs - SecretAr Weitz. — Alffter (bei Bonn). Pfar-

rer Meuser. — Amsterdam. Staatsrath Dr. P. A. Brug-

mans. — Augsburg. Gymnasia]prof. Bufckhard. — Basel.

Prof. Dr. Gerlacli. »Prof. Dr. Vischer. — Berlin. Gch.

Finanzrath Camphausen. Prof. Dr. Gerhard. Prof. Dr.

Lachmann. Prof. Lie. Piper. Baurath t. Qnast. Lega-

tionsrath Dr. Alfred v. Reumont. Oberprocnrator Sehnaase.

— Bern. Bibliothekar Dr. A. Jahn. — Bielefeld. C. F. We-
stermann. — Bingen. Lehrer Weidenbach. — Bonn. Prof.

Dr. Achterfeldt. Prof. Dr. Arndt. Prof. Dr. Aschbaeh. Ge*.

Hofrath Boisseree. Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Brandis. Prof.

Dr. Brann. Prof. Dr. Dahlmann. Dr. Delius. Repetent Dr.

Floss. G.-O.-L. Frendenberg. Dr. Hauthal. Dr. Heimsoeltt

Hohe, academ. Zeichnenlehrer. Kaufm. Jang. Alex. Kauf-

mann. Prof. Dr. Kfnkel. Direktor Klein. Prof. Dr. Knoodt

Lie. W. Krafft. Ingenieur H. v. Lassaulx. A. Marcus, Prof.

Dr. Mendelssohu, Frau Mertens-Schaaffhatuen. Geh. Bergr.

Prof. Dr. NOggerath. Oberbtirgerm. Reg. -Rath Oppenhoff.

G.-O.-L. Remacly. von Rygal. Dr. L. Schmidt. Revd.

Graham Smith. Domcapitular Prof. Dr. Sehols. Prof. Dr.

Schopen. Dr. Sinrrock. G.-O.-L. Werner. Sanit&terath Wolff.

— Breslau. Prof. Dr. Ambrosch. Prof. Lie. Friedlieb. Dom-

dechant Prof. Dr. Ritter. — Brtssel. Prof. Dr. C. P. Bock.

Freiherr von Reiffenberg. 0 Conservator Schayes, J. W.
Wolf. — Clevei Director Dr. flelmfce. Coblen*. Geh.

Regierungsrath Baersch. { RefereiMar' Eltestaf. G.<~ Director

Dr. Klein. Staatsprocurator Schornbaum. — C(fln. Blume-
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Verzeichn isa 5203

ling , L. a. d. h. B. Bibtiothekar Prof. Dr. Diintzer. Buch-

handler F. C Biaen. J. HL P. Farina. P. J. Grass. G.-Di-

rektor Dr. Knebel. Fr. Koch. G.-O.-L. Kroner. W. Ktthn.

Pfarrer Kttpper. Lenhart Peter Leven. Advocat-Anwalt S.

Longard. Bildhauer Cbr. Mohr. Stadtrath De Noel. G.-O.-

1. Dr. Pfarrin*. Conservator Ramboux. Regimentsarat Dr.

Randearath. LandgerWitspra^. Reichensperger. G.-0.-L. Dr.

Saal. ReferenJar A. Senckler. Baumeister Wcyer. Regie-

rungs- nod Baurath Zwiruer. — Crefeld. *Rektor Dr. Rein.

— Deventer. P. C Molhuysen. — Dormagen. Jacob Del-

hovm. — Dortreckt. S. H. v. d. Noordaa. — Dresden. Geh.

Kirchenrath HiibeL Dr. G. Slruve. - Mrbosslar (bei Ja-

lich). Pfarrer Lie. Blum. — Ihksseidorf. Regierungsr. Dr.

Kbernieyer. Pfarrer Kraft. Schmclzer. Prof. Wiegmann.

—

Ediger. Pastor Schwickerath. - Edinburg. Dr. Schmitz. —
Eisleben. Dr. Grafenhaa. - Elberfeld. Dr. Bel*. — Em-

merich. *G.-Direkior Dr. Dillenburger. Dr. Klein. Dr. Mon-

tigay. Dr. J. Schneider. — Freiburg. Prof. Dr. H. Schrei-

ber. — Gent. Prof. Dr. Roulez. — Gieneken. Prosper Cuy-

pers. —» uicaarR. rroi. i#r. usaiiii. — wMvutTiyvn. ivanimer-

herr Freiherr v. Estorf. Prof. Dr. K. P. Hermann. Prof.

Dr. Wteseler. — Greifswalde. *Prof. Dr. Urlichs. — Hang.

Dr. G. Groen van Prinsterer. — Halle. Prof. Dr. Budde.

Prof, Dk. Jacob. — Hannover. Subconrektor Dr. C. L. Gro-

tefend. — Heidelberg. Prof. Dr. Gervtnus. Prof. Dr. Hans-

aer. Prof. Dr. Zell. — Heiligenstadt. Gymnasial-Oberleh-

rer Kramarcaik. — Ingbert (bei Saarbriicken). Hflttenbe-

sitaer Prledrich and Heinrich Kramer. — Kohlscheid (bei

Aachen). Vicar Baumgnrtcn. — Kremsmunster. Prof Pie-

ringer. Bibliothekar Hagen. — Leibach. Dr. Ullepitsch.—

Lattchkeim (in Wflrtemberg). Stadtpfarrer Georg Rauzer.

Leipzig. Prof. «Dr. 0. JaUn. - beyden. Dr. J. Bodel-Nyeai*

hnis. 4 Dr. L. J. P. Janssen , Conservator dea K. Museums

der Altertburoer. Dr. De Wal. - Leuwarden. Dr. J. Dirks.
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204 der Mitglieder.

Dr. M. De Haau He ( tenia. — Linz a. Rh. Rektor Marchand.

— Hans Lohe (bei Wcrl). Dr. Scholten. — London, William

Smith. — Manchester. Heywood. — Mannheim, *Hofrath

Prof. Graeff. — Marburg. Prof. Dr. Bergk. Prof. Dr. v.

Sybel. — Meurs. Conrektor Seidenstucker. — Middelburg.

Dr. S. De Wind. — Munster. *Prof. Dr. Deycks. Dr. W.

Junkmaiin. Seine bischofliche Gnaden der Bischof von Mun-

ster, Dr. Jobann Georg Mailer. — Munslereifel *G.-Direk-

tor Katzfey. — Naumburg. Geh.-Regierungs-Rath Lepsius.

— Neuss. Major von Homeyr. J. B. Ibels. Josten. Apo-

theker Sels. — Nymwegen. *Ritter Guyot. — Ottweiler.

Pfarrer Hansen. — Auf Plittersdorf. Suermondt — Aufd.

Quint (bei Trier). Hottenbesitzer und Commercienrath Adolph

Kraeraer. — Rastatt, Prof. Grieshaber. — Rheindorf (De-

canat Solingen). Pfarrer Prisac. — Roermond. Ch. Guillon.

Clement Guillon. — Rottenburg. Domdekan voirJaumann. —
Saarburg. Dr. Hewer. — Saarbrucken. *Fabrikbesitzer

Ed. Karcher. — Salzburg.' K. K. Pfleger Ignaz von Ktir-

singer. — Schonecken (bei Prttm). *Wellenstein. — Sinzig.

Schulinspektor Pfarrer Stumpf. — Speier. *Prof. R. Jitger.

— Stuttgart Bibliotbekar Prof. Stalin. - Trarbach. *C.

Rumpel. — Trier. Geh. Bergr. Rocking. W. Chassot v.

FTorencourt. Generalvikar der Diozcse Trier, Martini. Prof.

Dr. Scholl. Gymnasial-Obcrlehrer Schneemann. Religions-

lehrer Wieneabrugge. - Tubingen. «Prof. Dr. Wala. -
Utrecht. Dr. A. van Beek. Freiherr Beeldsnyder ran Vos-

liol. *Prof. Dr. van Goudoever. Prof. Dr. Karsteii. Prof.

Dr. Visscher. — Waldbroel. Baucondukteur Grand.— We-

sel Prof. Dr. Fiedler. - Wien. Dr. Melly. - Wiesbaden.

Conrektor Dr. Rossel. — Wipperf&rtlt. Wilh. Husgen. —
WUrzburg. Prof. Dr. H. Miiller. — Wgk (bei Duurstede).

Baron von Ittersum. — Xanten. Notar Houben.

\
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Venekkniu der Mitglieder.

Ausserordentliche Mitglieder.

Aachen. Arnold Forster, Lehrer an der htthern Btir-

gerschule. — Brugge. P. Lansens. — Coin. Baucondukteur

Felten. — Dielingen. Dr. Arendt. — Gent. Prudens van

Duyse. — St. Uoar. Friedensrichter Grebel. — MUnchen.

C. H. Correns. — Neusohl (in Ungarn). Dr. Zipser.— Stutt-

gart. Topograph Paulus. — Zulpich. Vicar Welter.

Gesammtzahl: 13 Ehrenmitglieder , 202 ordentli-

che, 10 ausserordentliche Mitglieder.

• 9

i r
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Gteschenke uihI Erwerfoungeii.

(Vergt. H. XI, S. 188.)

Anm. Die mlt einem Stenichen beseichneten Bucher sind Geschenkt

der Verfasser, die andeni der betreffenden Vereine.

* 175. Rospatt, die Vertheidigungskriege der Rdmer am Rheln.

Progr. des Gymn. zu Miinstereifel fur 1847.

* 176. Dr. C. MeUy
,

Beitrage zur SiegeUtunde des Mittelal-

ters 1. Thl. Wien 1847.

177. Zehnter Berlcht des hist. Ver. in Bamberg. 1847.

17a Jahresbericht des Vereins von Oberfranken zu Bayreoti

fflr 18*«/
47 .

179. Archiv fur Geschichte und AJterthumer von Oberfranken.

III. 3.

* 180. Dr. HoUe, die Furstengriifte der Hohenzollern. Bay-

reuth 1845.

* 181. Schaepkens les prevots de l'eglise collegiate de St.

Servais a Maastricht

188. Dr. Hewer, die Burgen an der Saar. Trier 1847.

183. Mittheilungen des hist. Ver. fur Saarbrucken. Ueber d.

rom. Niederlassungen und die Romeratrassen an der Saar. Von Dr.

F. SchrlHer. 1. Abth. 1840.

184. Nordalbingische Studien. Ill, 1. 2. IV, 1—4. V, 1. —
Urkttndensammlung II. Bd. 2. Abth.

185. Zestermann, die antiken und die christlichen Ba«illken.

Leipzig 1847. 4. (Angekauft)

186. Oberbayrisches Archiv fur vaterlandische Geschichte IX,

1, 8 und 3. Muncben 1847. X, 1. 8. und zehnter Jahresbericht.

*187. L. Urlichs, die Apsis der alten BasUiken. Winckel-

mannsprogr. Greifswalde 1847.

188. a) Archiv des Ver. fur hessische Geschichte. V, 2. —
6) Dr. Scriba's Regesten I. und II. Abth. — Periodlache BIStter Nr.

A. 7. 9. 10. 11. Darmstadt 1847. a. 49.

Digitized by Google



GesrhevH und Ertcerbungen.

*188. JT. P. Betntatin, 6er Kaabe aiH dent Vogel. Wiockel-

mannsprogr. Car 1847. Gfttringen. 4*.

190. Bericbt der GeseUsch. fft> nfitoliche Forschuogen In Trier

t 1847.

*191. RcnAet aotic* sar qnelqaes antiquKe* GaHo-Romaine*

rvaesimnister. (EmzeiarmrucKj

*198. /*ewi«n* Recension von De WaA Moedergodtnnen.

^RinzeiaDnrncK.j

193. Jmium Opmerkingcn vor een gcM«*eh Reiziger In

Drenthe.

194. Jfetre Mittheihingen des tnnringtscn-sachsiseiea Verrina.

vn, 4. vm, i. 8.

195. a) Zwdlfter JahresberfcM der Sinshefmer Geaeilacfcaff.

Hlnsheln 1848. ft) Wilhelmi
f vergleichende Datstellung der bis jettfl

geschehenen EriHfnungen der uralten, nfcht rtitoischen GrabsfAtten fa

der stidiichen Hfilfte Deutschlands.

196. Mitfftellungen des hist. Yerefns fur Krain. Jahrg. 1846.

197. a) Mitttieflungen der Zflrcher Gesellsch. ffif vaterlfitfdl^

adie AKerth. Hert 18 u. 13. — Jahresbtfrteht 1848 o. 184*. ft) Be-

nedictiones ad mensas Ekkehardi IV. nonachi flatfgAD. etc.

198. a) Sfclkaelrlft des Maimer Verefhs. 1. ». 8. B, 1848. -
ft) Abbildungen von Alterthumern des llfalnaer Mu*eAttS. I. Orab-

steio de* Blassus. 1818.

199. Legendes et traditions de fa Befgiqae. Cologne 1848b

(Geschenlr de* Verfegera Httk Eixrft.)

20&. Tresor nuniistnAttqne dexjouvert a DaMhetni eA 1818.

(Kinzelahdr.) Geschenk von Hrn. Senckler in Coin.

801. Janssen Monumenten van het Mnsennr van Oudheden

etc. — DrenUche Oudheden. Utrecht 1848. 8 Hefte.

808. Scftriften der Alterthoms- nnd Gesenicntsvereine au Ba-

den nnd Donaneschingen , III. Jahrg. II. B. 1. Heft, nebst BiTrterfafeta

so dem Sten Heft. 4 BIStter 1817. Carlsruhe 1848.

20?. Eilfter Jahresbericht des bist. Veretns Itt Bamberg* 1818.

80*. a) ArtMv dvs hist. Ver. von Eoterfranke* nnd Attctmt-

fetiburg. IX. 1, 8 n. 8. X, 1. - ft) JobUntf I. von Egloffttein. Van
IV. Rett**: W*rzbtirg 1847.

805. a) Dirks, Bydragen tot de Mtint- en Penningkunda van*

Friesland. Workum 1848. — ft) Dirk*, Jets over de beoefening der

Dichtkunst by de ouden Frieze.
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206. landau, hUrtor. topograph ische Beschrelbung der wusten

Ortschnften im Kurfurstenthum Hessen. l.H. Kassel 1848.

*207. a) MouUx mort et apotheose d'Hercule. Parte 1848.

(R.-A.) — b) Rapport de M. Roulez but une notice de M. Gabsloot.

— e) but une inscription latine de la Transylvanie.

208. Zeitschrift des Vereins fur hesaische Gesch. V, 1. Kas-

sel 1848.

*209. Fritdemann, die Mitwirkung der hern, dassaulschen Ar-

chive. 2 Vortrage.

810. a) Abhandlungen der bayerischen Akademie. V, 1. Abth.

b) Bulletin 1847. N. 1-85. 1848. N. 1-52. - c) Lastaulx, Ueber

den Entwickelungsgang des griechischen und romisohen und den ge-

geawartigen Zustand des deutscben Lebens. — d) von Martins Rede

bei Erofnung der Hitzung der konigl. Akademie der WissenscbaAen.

26. Mara 1848. — e) Buchner, Ueber das ethische Element imRechts-

prinaip. Munchen 1848.

*211. a) P. LansenSj Alouden Staet van Vlanderen. Brugge

1841. — 6) Gescaiedenis van Thourout en Wynendaele. Brugge 1845.

* 212. Dr. C. L. Grotefend, die Legio I. adiutrix von Galba,

nicht von Nero errichtet. Hannover 1849.

213. Karte des Kreises Prum Regferungs-Bczirk Trier. (6e-

schenk des Herrn WeUenstein.)

214. Fruheste Kunde uber den Bregenaerwald von Jos, Berg-

maun. Wien 1847. (Bes. Abdruck.)

815. Publications de la societe pour la conservation des mo-

numents historiques dans le grand-duche de Luxembourg. 1, II et III.

Luxembourg 1846—4a
216. Zwei Minerven, 8tes Programm cum Berliner Winckel-

mannsfest von Eduard Gertmrd Berlin 1848.

217. Notice sur des antiquites decouvertes a Hoogbstraeten

par Schayes.

218. Janssen over Winckelmanns Vorming tot oudaeidkundige.

219. Prudent van Jhtyse a) Notice sur un chef d'oeuvre d'or-

feverie du quinzieine siecle. — b) oude pryakaerten van den brug-

sche Rederykkamer. — c) Bydragen tot de Gescbiedenis der Re-

derykkamer van den heiligen geest , te Brugge, d) De Processie te

Veurne.

f i • - *
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Der Vorstand der JahrbUcher des Vereins von Alter-

thumsfreunden im Rheinlaude hat, bevor er das vorliegende

XIV. Heft der JahrbUcher den Yereinsniitgliedern und dera

Publikum ubergibt, eine traurige Pflicht zu erfiillen. Der

Professor Dr. Lersch , unser erster redigirender SekreUr,

dem diese Jahrbiicher so viel verdanken mid der in densel-

ben ein ruhntfiches Denkmal seines wissenschaftlichen, uner-

raudeteu Eifers hinterlasst, ist hier in Bonn den 12. Mai d.

Jahres Nacbmittags gegen 1 Ubr in der Blttthe seiner Jahre

an einem Hirnschlage verschieden.

Wir glauben es den grossen Verdiensten des Verstor-

benen um diese Jahrbiicher schuldig zu sein, die nachstehcn-

den biographischen Notizen an dieser Stelle der Oeffentlieh-

keit zu iibergebeu.

Laurenz Lersch ward ain 16. Jnni 1811 zu Aachen

gcboreu. Im Jahre 1829 bezog er die University Bonn, um

sicli den k lass isenen Studien zu widmen. Osteru 1832 be-

gab er sich nacli Berlin , wo Bockh, Karl Bitter und Sa-

vigny ihn bedeutend anregten , kehrte aber im Herbste des

folgenden Jahres nach der Bheuranjversittt zurfick. Hier

waren es besonders Delbrtick, Welcfcer, Nake und Bran-

dis
y
welche seine Studien leiteten und bestimmten. Am 16.

Januar 1839 erhielt er nach Vertheidigung seiner Abhaud-

liuig „de morum in Virgilii Aeneide habita" die philosophische

Doktorwtirde, und sechs Mouate spater, am 16. Juli, trat er
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als Privatdozent in der philosophischen Fakultat an derUni-

versit&t zu Bonu auf. Seit dieser Zeit war er unablassig

bestrebt durch Wort und Schrift die liebgewonnenen Studifo

des Alterthums zu pflegen und zu fOrdern. Von Natur init

einem feinen, zarten, allem Edeln zugewandten Sinne begabt,

ftihlte er sich vor alien) von der gelstigen Entwicklung der

Alten in Leben, Wissenschaft , und Runst angezogen, und

hier war es inehr die rOmische, der modernen Anschauung

naber liegende Welt, als die der Griechen, zu welcher seine

Betrachtung hinstrebte, wenn fteilich seine Studien inn vou

dieser auch nothwendig zu jenen als den Stammhaltern der

gesanunteii rttmischen Kultur hinleiteten. Von alien Dichtern

der Alten hatte er den jungfraulichen Virgil liebgewonnen,

den er gleich in seiner ersten Schrift gegen die gangbare

Ansicht, dass er in seinem Heldengedicfate griechische Sitten

darstelle, mit Glilck in Schutz nahm; den hier ausgespro-

chenen Gedanken fUhrte er in seinen: „Antiquitates Vergi-

lianae ad vi(am populi Romani descriptae" (Bonnae 1843.

S. 281 , 8) weiter aus. Neben Virgil widmetc er ein ge-

naueres Studium dem Varro, dem gelehrtesten aller Rtimer,

dessen sprachwissenschaftliche Schrift ihn auf die Entwicke-

lung der gesammten Sprachwissenschaft der Alten ftihrte,

die er in einem verdienstvollen grossern Werke, „die Sprach-

wissenschaft der Alten44
(3 Bande, Bonn 1838—1841) dar-

zustellen versuchte. Durch diese Studien wurde er auch

auf Aristoteles gefuhrt, dessen Poetik und Rhetorik ihn nn-

ablassig beschaftigten , so dass er eine Schrift tiber die so-

genannte kleinere Rhetorik, deren Verfasser er entdeckt zu

haben gtaubte, dem Abschlusse nahe brachte. Mit grosser

Sorgfalt und eifriger Vorliebe verfolgte er neben der rOmi-

schen Litteratur ») die rOmischen AlterthOmer, besonders des

1) Ausser einzcloen kleincren Atifsfttoen in der ,,Zeitschrift fur die

Alterthumswisseascliftft", dem ^Rbeioischen Museum", den „Mu-
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Privatlebens , und die Eniwickelung der alten Knnst, far

welche er scbon gleich bei seinem akademischen Auftreteu

durch seine Vorlesungen iiber Herkulanum und Pompeji,

spftter dnrch seine Vortrage Uber alte Kunstgeschichte man-

che zu begeistern wusste. Ein achtmonatlicher Aufentbalt

in Italien wabrend der Jabre 1846 und 1847 gewahrte ihm

die langst sehnsttchtig gewttnschte Anschauung dieses kunst-

gesegneten Landes , welche ihn auch zu Vortragen fiber die

christliche Baukunst veranlasste, die sich grossen BeifalU zu

erfreuen hatten. Ein sehr bedeutendes Verdienst hat er sich

urn die ErhaJtung und Erklamng rheinischer AlterthUmer

erworben, die er auch in besonderen Vorlesungen behandelte.

Sein „Centralmuseum rheinlandischer Inschriften* (3 Hefte,

Bonn 1899—42) zeichnet sich durch musterhafte Genauig-

keit und gliickliche Losung mancher Schwierigkeiten sehr

vortheilhaft aus. Unserm Vereine hat er seit der Stiftung

desselben im Herbste 1841 seine ganze Theilnahme zuge-

wandt und als Sekret&r und Redakteur der JahrbUcher, wie

durch seine gehaltvollen und zahlreichen Beitrftge auf das

fOrderlichste fUr die Zwecke desselben gewirkt. Wir erin-

nern hier nur an seine drei Festprogramme zu Winckel-

marm's Geburtstag, „Das kolner Mosaik" (1845, S. 24, 8),

9Apollo der Heilspender* (1847, S. 22, 4) und „Das sogenannte

Schwert des Tiberius" (1848, S. 28, 4), an die anregeuden,

weitere Aussichten eroffhenden Aufsatze Uber Verona, Uber

den Matronendienst, Uber die planetarischen Gottheiten, und

an die viclfaltigen Erkl&rungen von Inschriften und Kunst-

denkmalern. Das zum Besten der Mtinsterkirche zu Bonn

seum rheinisch- wesfphalischer Pchulmftnner", dem ^Classical

Mtisemn", gebdren bierber die Schriffen : De versu quem vocanf,

Saturnio scrip*erunt H. Ditntzer et L. Lersch (Bonnae 1888, S.

78,8) und Fulgentius de abstrusls sennonibus. Von Dr.L. Lersch.

(Bonnae 18ff, B. 100, 8).
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berausgegebene „Niederrheinische Jahrbuch fttr Geschichte,

Kunst und Poesie" (zwei Jahrgange, 1843 und 1844) entiiah

ausser gehaltvolleii Beitragen anderer bedeutender Maimer

zwei Aufcatze des Herausgebers , iiber Gerhard von Are,

den Erbauer des bonner Munsters und uber den Erzbischof

Anno U. von Koln Eine innige Hiuneigung zeigte er

schon sebr fruhe zur valerlandischen Poesie, unter dereu

Meistern er vor alien Riickert verehrte, von welchem er

einzelne Gedichte nicht ohne Beifall des Dichters selbst in

das Lateinische tibertrug. Er selbst gab bereiU im Jahre

1832 eine Sammlung religidser Gedichte (S. 72, 8) heraus,

der zwei Jahre darauf eine zweite (S. 112, 8) folgte. Das

warme Geftihl, welches in diesen Dichtungen athmet, belebt

auch manche seiner spatern Lieder und Gedichte sebr anmu-

thig, von denen wir hier nur sein erzahlendes Gedicht „der

gute Gerhard von Koln" (S. 23, 8, Weihnachten 1845 ge-

dichtet) nach Rudolf von Ems nennen. Im Jahre 1847 wurde

er zum Adjunkt des Museums rheinisch-westpbalischer Al-

terthtimer ernannt , in welcher Stellung er fur die zweefc-

massige Anordnung und Benntzung, so wie fur die aus den

geringen Mitteln zu gewinnende Bereichening eine unge-

meine, von alien Bcsucheru dankbar anerkamite Thatigkeit

entfaltete. Seine erst gegen Ende des vergangenen Jahres

erfolgte, laugst verdiente Befbrderung zu einer ausseror-

dentlichen Professur, fiel wie ein heiterer Sonnenblick in

seine durch so manche bittere Erfahrungen verwundete Seele.

Wie sehr sein fttr Naturschttnheiten empfangliches Herz an

Bonn und seiner schonen Umgebung hing, hat er durch

1) Von sonsUgen AuMtaen nenneu wir hier den iiber Eulogins

Schneider, <{en er zum Helden einea Drama's su machen ge-

dachte, in den ,,MonaUblAttern zur augemeincn Zeitung"* Meh-

rere kleinereBeitnige hat er in die „ilheinisclien Provinzialblat-

ter", das „rheinisclie Jahrbnch" und an Mttsenalmanache geliefert.
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seine „Erinnerung an Bonn in Liedern und Balladcn" (Bonn

1837, S. 76, 8, zweite Ausgabe 1848, S. 220, 12) bewahrt,

welche viele Lieder von ihm selbst enthalt Wir wollen

hierbei auch die ohne Namen des Verfassers erschienene

Schrift „Die rheinische Priedrich - Wilhelmsuniversitat in

Bonna (Bonn 1839, S. 46, 8) nicht unerwahnt lassen.

Noch vor demEnde desWintersemesters wurde ervon eiuem

Schlage getroffen, welcher seine ganze Natur erschutterte

und dem Tode, den er vorahnte, nahe brachte; schon fuhlte

er sich zu einem neuen, frischen, voni Gliicke begunstigtcrii

Leben ermuthigt, so dass er den Oedankeu zu einer Reise

nach Frankreich fasste, als ein Hirnschlag seinem der Wis-

senschaft und Kunst gewidmeten, far alles Schone und Edle

begeisterten Leben ein Ende machte. Am 16. Mai ward die

Leiche von einer zahlreichen Begleitung von Seiten der

Universitat und der Burger nach dem Friedhofe gefuhrt, von

dem er selbst einst gesungen:

Zu wie vielen groasen Lehreni

Fand sich schon ein Grabesstein.

Wer von einsdgen Verehrern

Findet sich bei ihnen ein ?

Friede seiner Asche ! Ehre seinem Andenken

!

4

9
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I. Chorographle und Oeschichte.
a

I. IDfutf fine RomrrPfttf, Caitrwn DlTlteiulum.

Der Rhein, die uralte Granze der GallLschen and Ger-

manischen VoJker, wurde von den letztern schon frfth fiber-

schritten. Von Osten nach Westen ging und geht der Zug

deutschen Stammes. Zuerst am Oberrhein, wie der Zug des

Ariovist beweiset, dann am Niederrhein mit grtisserer Macht,

mit entschiedenerem Erfolge, dringen Deutsche nach Gallien

vor and fassen festen Fuss. Am Oberrhein sind zu Tacitus

Zeiten Vangionen , Triboci, Nemeter (Tac. Germ. 28) unbe-

zweifelt Deutsche (Grimm , Geschichte der Deutschen Spra-

che, I. S. 497), seit dem dritten Jahrhnnderte unter dem

Gesammtnamen derAlamannen mitbegriffen, so wie Cae-

sar die kriegerischen Stamme, die ihm hier begegneten, zu

den Sueven rechnet, ebenfaUs einem Gesammtnamen fQr

hundert Bezirke von grttsster Ausdehnung (Caes. B. G. IV. 1.)

mitten in Germanien. Aber am Niederrhein, den Gallischen

Treverern und ihren Schutzbefohlenen , den Eburonen und

Condrusen (Caes. B. G. IV. 6) gegenflber, nenut uns Caesar,

ausser den Menapiem, die zu beiden Seiten wohuten, Usi-

peter und Tench th ere r, welche die Sueven hieher ge-

dr&ngt hatten, hierauf die kuhnen Si gam brer, welche ihr

Recbt auf das rechte Ufer gegen Caesar behaupten (Caes. B.

G. IV. 16), endlich die Ubier, die allein von alien Ueber-

rheinischen mit Caesar Freundschaft schlossen, und um Hulfe

gegen die gewaltigeii Sueven baten. Es ist schwer, ja un-

moglich, die Granzen dieser Volker genau anzugeben. Nimmt

1
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Deutz eine Romervesfe,

man die Mitndung der Nahe als den Anfang des mittlern und

niedern Rheingebietes, denkt sicli die Treverer vou da nord-

lich tiber die Mosel bis zu den Ardennen, die ihnen verbun-

deteu deutscheii Stamme etwa in dem Winkel, den die Aar,

Maas , der Rhein bilden , so sind die Umrisse , freiUch sebr

attgemein, gegebcn. Den Treverern gegenfiber aiif der rech-

ten Rheinseite, ztinachst dew Flusse folgen die Ubier, deren

Staat ziemlich gross und bluhend ist, nach deutschem Be-

griffe, die Schiflfabrt (Caes. B. G. IV. 16) und Handel tret-

ben, and minder roll , ids die ttfrrigcn, GalHsohe SUteu sicli

ajigeeignet. Die Sueven haften sie oft schon bekainpft , je-

doch wegeu der BedeuUing ihres Staales nie au* dew

Laiide verdr&ugen kouuen, soudern Moss ziusbar gemaclit

und gescbnracht. Alles, was Caesar weiter erethU, voii

dem ersten RJieiunbergange im Land* der Tre?erer, wie

es sxheint, zuiscneu Coblenz und Anderuach, auf Verlanfen

der IJbier unlernojnjien , im Jalir 699 (55. v. Chr.) , an wie

yon dem zweitcu im Sommer 701 (53) ein wenig oberbaJb

der Stelle des ersten (Caes. B. G. VI. 9.) , beide JHale , urn

aeinen Erbfeitideu, den Sneveu, die sich indess in ihre Wai-

der verbargen, Solireckcu einzufloaseti , vervollstaodigt uns

dieses Bild der Ubier , als eiues nicht uiimachtigen , jedoch

weit ausgedrbnten und eigcutlich unkriegeriscben *) , daher

tufterwurngen Voikes. Dnos m Stadfe {Caes. B. G. VI. 10),

einen Senat und Vornehme (Caes. B. G. IV. 11) batten, An-

dert dariu nicnis. Wer und was <H<esc Wrier gtwesen, k&i-

nen wir bloss erratheu. Sueven geniss ukM, da sie mil

diesen stets in Feindschai't standeu (Cna». G- I- a^i<

niciu Chatten odor Sigaainem, w«hl abet ilm** benacnbart uu«l

jedenCaBs Deutsche. Man bat derm audi ihren Name* aui

deutsclie Wurzelu zuriiekgeftihrt (U e be i\ von nbjo, uobaji *°),

— — —
-
—- -

*) So arsebeuiM ste z. B. bei Tacit. Mist IV. 16. 7f>.

**; Jferw. flutter, itfwftr/t K. 78, f. Ovmge - Mii, ciiUore*, S.
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wobei die Einen an Pflti gen, die andern an Gottesdiensi
dachten, als ob dies jemals ihre Hauptbeschaftigungen gewe-

sen) , bis jetzt aline Giuck. fis ist mil solchen Namensdeu-

tungen, wenn sic uicht ausdriicklich, wie bei den Sachsen

und Franken, bezeugt werden, homer eine ungewisse Sache.

Selbst J. Grimm's neueste firklarung der Ubier von a p a,

gleich aha, Wasser , also Rheinanwohner , wie hier einigc

JahrJiunderte spater die ripuarischen Franken erseheinen

(Gescb. der Deutschen Sprache I. S. 527), hat, sinnreich, wie

sie ist, tnin liestens nicht Beweises Kraft. Wollte man sagen,

die Ubier seien Uferer, weil sie eine lange, schmale Strecke

au dem rechten Rheinufer, etwa von der Lafan bis zar Sieg

oder Wupper , eiiinahmen , so ware es hochstens ein mtigli-

cher FalL Denn nicht einmal jene Ausdehnung des Stamines

ist strenge zu bewcisen. Eher mochte der Wahrheit die Be-

haoptnng nahe kommen , dass vor der Ankunft Caesars in

Gallien am Rheinstraaie schon Jahrhunderte hindurch Ver-

kehr, Handel zwischen Galliern und Germanen, folglich auch

Schifffahrt besland, uiid so die nachsten Anwohner desse 1ben,

ju beifen geiten , sich mehr aniiaherten , atich eifriger be-

dacht waren auf Gelegenheiten friedliehen Gewinnes, Tausch

imd Kauf, ills auf das Raub- und Waffenwerk, das nach Cae-

sars Darstellung, bei den grossen Stammen des itinera Ger-

nianiens von alter Zeit her obwaltete. Denn es ist nieht zu

verkennen, bei den verscbiedenslen ViUkera, in den entfern-

testen Zeiten entspringen aus aimlichen Naturbedinguiigeu

ahnliche Zustande, und so wie die Berge und Ufer des Rhei-

nes iio Ganzen nach dieselben sind, wie in Caesars Tagen,

so mag auch der Charakter, die Lebensart und Neigung sei-

ner Anwobner ho Grossen und Ganzen sich gleich gebliebeu

sein. Offenbar trachteten die Ubier
y
Rrieg und Aufstand der

Gallier zu theilen vitl weniger, als an ihrem Rheine nnge-

start zu handeln (Tacit Hist IV. 18. 79). Die Zeiten wa-

ren seit Caesar's Ankunft anders gewovden. Von den Sueven,
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d. h. den Chatten (Grimm , Gesch. der Deutschen Sprache,

I. S. 490. 565), die sie im Osten, von den Siganibera, die sir

mehr nordlich beruhrten , hatten sie nur Plage und Druck

erfahren ; darum hielten sie es mit den Romero, die weni?-

stens Schutz und Frieden verhiessen, und als, funfzehn Jahrr

nach Caesar's zweitem Rheinubergauge, des Octaviauus Legat

JUL Agrippa abermals den Rhein uberschritt, wobl an dersel-

ben Stelle, wo Caesar seine Brucke zum Theil fortbesteben

liess (Caes. B. G. VI. 29), wo nach Strabon's Zeugniss (Strab.

IV. 3, p. 194: nagotKOvai tov 'Pqvov Tgijovigot , xa%P or;

ntnoirjrai to ^tvy/na vno twv 'Paftuicov vvvi twv orpori;-

yovvrwv tov rtgfiavixov notepov nigav da (pxovv Ovflioi

xara tovtov tov rdnoy, ovf (xix^yaytv 'AygtrtTtas exovta; «?

tqv ivrog tov 'Ptjvov), gegentiber die Cbier wo>hnten, so lies-

sen sich die letztern von dem Agrippa auf das linke Cfer ver-

setzen und grundeten eine Stadt, oppidum Ukiorum , welcbe

bald zu grosserer Bedeutung gelangte. Waon es gewesen,

ist nicbt vOUig ausgemacht. LipsUts meint (ad Tac. Ann.

XII. 27), es sei das Jahr 717, Zumpt (Annal. ed. alt p. 109)

715, Walther (ad Tac. 1. c.) 735, d. i. 19. vor Christ*, I

wo Agrippa aUerdings wieder in Gallien war , ebe er die

Cantabrer bezwaug (Dio C. 54 , 11). Far dieses Jabr fot

auch Aeg. Gelenius de Maguit. Colon, p. 2, und zwar aus

dem Grunde, damit Colonia, Romanae ecclesiae fidelis Alia,

wie das alte Stadf-Siegel sie nennt, „zu derselben Zeit flit

der Jungfrau Maria das Licht der Welt erblickt habe". Na-

tiirlich geben wir den chronologischen Annahmen Gehor,

welche E. W. Fischer (Rom. Zeittafeln, 1846. S. 350) far

das Jahr 716=38 v. Chr. geltend macht Dies ist also die

wahre Zeit des Ursprunges der Stadt der Ubier,

wo im Jahre 17. n. Chr. Agrippina des Germanicus Tochter

geboren wurde. Diese fuhrt, als Gemahlinn des Claudius,

im Jahre 804=51, nach Christo, Veteranen und eine Colo-

nic dorthin, die von ihr den Namen erhielt , wie Tacitus
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(Aim. XII. 27) ausdrUcklich sagt , also Co Ionia Ag rip-

pi nensis (Tac. Hist I. 56. IV. 90), uicht Colooia Agrip-

pina, Mas erst bei Spatern (Aminiati. Marc. XV. 8: Colonia

Agrippina ampli norainis urbs in secunda German i a. coll. 11.

XVI. 3. Eotrop. Vin. 2. Zosim. I. 38. notnovpoc — M
%
Ayqtnntvav yjXavvs , noktv cnixttfiiivijv ti^'P^vm fityiartiv.

Das war unler Gallianos im Jahr 260.) vorkommt. Dass der

Name der Colonia nicht von dem Agrippa herzuleiten sei,

wie selbst noch Jacob Grimm, Gescli. der Deutschen Spra-

che I. S. 527 far moglich bait, diirfeu wir dem Tacitus wohl

glauben. Wie stolz die Agrippinenser , obwohl Deutsche,

auf diesen Romischen Namen wareu, sagt Tacitus (Germ. 28),

indem er andeutet, man babe sie zur Bewachung des Rhein-

ufers dort wohnen lassen. Vielleicht ist damit ein Wink

gegeben, warum Agrippa die Ubier nicht hither aufwarts im

Gcbiete der gegentiberliegenden Treverer, sondern in der

grossen FlHche unterhalb der Rheingebirge ansiedeltc, die

bestandig den Einfallen der Sigambrer, Usipeter, Tenchtherer

u. s. w. ausgesetzt und jedenfalls schwieriger zu verthctdi-

gen war; denn kein einrotindender Fluss, keine Anhdhe, kein

Sfrassenzug scheint gerade filr diese Stelle die Anlage einer

Stadt gefordert zu haben. Dass in der Folgc die Ubier-

Stadt eiu Stiitzpunkt der Romermacht am Niederrhein, Haupt-

Waffenplatz, Festung, Sitz des Ober - Feldherrn wurde, ist

bekannt. Das war sie scbon zur Zeit des Drusus, als Haupt-

ort von Germania secunda, der von da aus seine ersten Feld-

zflge gegen die Sigambrer, Tenchtherer und Usipeter an.

trat Dass diese nRmhch das ehmalige Gebiet der Ubier auf

dem rechten Ufer in Besitz uahinen, scheint sich von selbst

zu ergeben. Wir haben sie zu denkcn wohnend von da an,

wo vom Wcsterwald bis zum Taunus und Vogelsbrrg die

Chatten (He s sen, s. Grimm, Gesch. der Deutschen Spra-

che, II. S.565ff.) wohnen, bis zur Sieg, Wupper, Rulir, bis

in jene Gegenden, wo im vierten Jahrhundert der wohl Chak
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Dcutz eine Romerveste.

tische Stanini der Chatiuariet (AltuariL Amm. Marc XX. 10.

XaijovdQtoi. Strab. VII. 1. p. 290. vgl. Gramm t a. a. 0.

S. 568) sessliaft erscbfeint , so wie fraaer Mcnapier , daon

Tenchtherer gerade Cole gegenttber (Tac. Hist. IV. 64) ; ost-

lich, etwa jeiweits der Bergischen Hohen und Thaler, uach

der Ruhr mid Lippe bin , schlossen die Bructerer skh an,

and an diese stiesseu zwischen Knis and Weser, jenseits des

Teutobarger Waides (Senile uud Osning) die Chcrusker, das

machtigste VoHt hi Niederdeutscliland , wie die ( batten in

der MiMe , die Sueven im Silden. Des Drusus rieseiihafte

Anstalten zur Unterjockung der vielgetheUten Germanen, den

Brfolg seiner drei oder vier Feldziige bis za seine* uner-

warteten Tode (745), habcn Andere (Wilhelni, 1826 etc.) be-

schrieben. Ihm folgte Tiberias, der eben falls uber die Weser,

bis zur Elbe draag. Deutschlaud war so gut, wie bezwun-

gen. Da trat mit der Niederlage des Varus (702 — t) ein

Wendepunkt ein. Dem Anninius and seiner Kenntniss des

Romischen Wesens verdankten die Germanen den Sieg im

Teutobarger Walde. Darum neant ihn Tacitus (Ann. II. 88)

den Befreier Deutschlands. Die sonst feindlicben

Stamme der Cherusker, Angrivarier und Marser eiuerseits

und andrerseits Bructerer, Sigambrer und Chatten fochten

hrer vereint nnd slegten. Seitdem ward der Widerstaad der

Deutsehen gegen die Romer einrattdriger , fester, geregeltcr,

und so gaben die Homer yon nun an den Gedanken auf, In

dem Lande ostlich vom Rheine zu herrsclien. Ste begniig-

ten sich mit der Abwehr +), dem Schutz ihrer Granzen. So

gait denn fortan der Rheia als Granzscheide (limes) zwi-

sckeu Rdmcrh und Germanen, mit Thiirmen, Festiingen. Sttd-

ten gedeckt , von acht Legionen verUieidtgt. Scboa Drusas

(Mot. IV. 12) soil funfzig Castelle am Rbein errichtet ha-

ben, die uhs freilich grdsstentlieils unbekannt sind. Aber so

*) Vergl. J. GrirrtMy Goschlchte der Deiltschett tyra^he II. ». M-
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wie in Ohfer-Germanieit Magontiacum voti ehie* Kette fester

Punkte mugeben war, so reHieu skh auch in Uirter-Cfer-

manien an die Ubier - Stadt feste Lager , wie Bonna (Tadt

Hist. IV. 20>), Novesiwn (ERst. IV. 77) dann writer abwaru*

GeMoba (ttst. IV. 26) iiud Vetera (Ami. f. 45. 58. Hist.

W. 36), der Stiitzpimkt fttr Verthefdigimg and Angriff. Vier

hegioiren bildeten das Heer ven Nieder - Germanien, exerci-

Mre inferior (Tacit. Ami. I. 31), dessen Oberfeldtierr die Ubier-

Stadt inne Irattt* , wie der des obern Mainz. Dass auch die

Verwakungftbeamten , Pratoren nnd Quastoreu , dorf iliren

Site nahmcn, versleht sich von selbst. Darrtin Fiatte es aUch

Claudios CirfHs besonders auf Coin abgesehen, mid befein-

dete (823-70) die Ubier eben damm scharfet, weil sie, ob-

jjlekh Deutsche, es dennoch mit den Rttmem hreften. fries

war flbrigen* kein Wander: sie verdankteii ihtten ja Alles,

ReteJtChiA* and Ufacfct. Doch den Faden der Gesctrfchte

Coins nnter den Rtimern forrzuspitmen , vielfach abgerisseft

nnd nnterbroehen , wie er bei dem Mangel an QneTTen isf,

i^ehOrt akht *u unsrer Aufgabe. Hoffentfich findet? siefi in

irieAt zii ferner Zeit der kuttdigc , rornrtheirsfreie Fuhrer

diircn dieses Labyrinth, uclchen gewiss die benlnun^ste der

Beiltsehen Stadte schon langst erwarten durfte. Dann wird

sich ergeben , dass zu dem Glanze Cfrfus nach dem Unter*

gauge ifer ROmennacftt , wahrend der frankiselieif Zeit tfnrf

dem gewaltigen Hervortreten der CiHnischeii Hirchc im Iflit-

teMter der Grand vieffaeh sehoti wtthreird der vier Jah>-

Jrandfcrte Rtfmiseher Herrsclraft gelegf wurde. Und so besitzt

Cttln , an Bauwerken und Dcnkmalern aus der Rtimerzeit

auffallcnd arm , wenigstens im Vergleiche mit anderu Orten

diesseits der Alpen, wie Trier , Nimes , Aries , selbst Mainz

und Xauten , denuoch inanche glauzende Eruinerung jeuer

bewcgteji Jahrbiindirte. Nkht zwar utfcbte daiiiw zu r-ech-

imm^ set* die Erliebmig des Schlennarro ViteUtoa znoi Kaiser

dtirchi 4k dm s*toemkil Logtotttv, w*Mrr Irettiell Agtip-
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8 Deutz tint Romerveslc,

pinenser, Treverer und Lingoner freudig Beifall gaben (Tac.

Hist. I. 57); deun es war das erstc Zeichen der Auflbsuiig

des Reiches, jener zligellosen Soldateumacht , welcher Rom

erliegen sollte. Aber auch der edle Trajanus naliui , nach

seines Adoptiv-Vaters Nerva Tode, im Jahr 96 zu Coin (daran

ist kaum zu zweifeln , trotz DodwelLs Einwiirfen; verg).

Eutrop. VIII. 3. und dort die Ausleger, Vict. Epit. 13. Oros.

VII. 12) die Kaiserwiirde an, weil er sich eben dort befand,

um die Deutschcn Granzen zu schtitzen. Diesen Zweck be-

hielt er auch ferner im Auge, „stellte Stadte jenseits des

Rheines her" , und griindete bei Vetera Colonia Traiaoa

(Ukert, Oeogr.Th.II. 2. S.525f. Wilhelm, German. S.112),

so wie die Legio XXX. Ulpia *) durch Um, wie es scheint,

an den Niederrhein kain. Welche Stadte Trajan in Germa -

nien hergestellt habe, wird nicht gcsagt Es k6onten aller-

dings Romische Niederlassungen sein in den sogenannten agri

decumates, zwischen den Helvctern, dem Nicer, Danubius

und Moenus **), wo der GranzwaJl (limes) ziemlicb weit in

Siiddeutschland vorgeschoben war , den im dritten Jahrhun-

derte bald die Alamannen iiberstiegen , so dass erst Probus

276. nach blutigen Schlachten ihn herstellte und selbst er-

weiterte, — freilich nur fur kurze Dauer. Dass hier Romi-

6che Stadte lagen, wie Civitas Aurclia Aquensis (Baden),

Arae Flaviae (Rottweil), Samulocenae (Rotfenburg am Nek*

kar) zeigen die Itinerarien , die Tab. Peuting. , und cine

Menge von lnschriften und anderii Resten des Alterthums,

wortiber unter andern Jaumann's Schrift: Colonia Sumlo-

*) Itin. Antonio, p. 265: Veteria Castra leg. XXX. Ulpia. p. 370:

CoIooiA Traiana, Veteribus mpm. 1.

*} Trajans Feste sei In der Nahe der Main - Mundung zu sucben

,

sngen MiiUer , die deutsohen Stamine (Berlin, 1640) I. 316. und

Prof. Dr. Rospatt In seinem gelebrten Progr. dieVertheidigungs-

kriege der Romer am RheU (Munstereifel 1847) a 18.
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Castrum Divilensium. 9

eenne, Stuttgart, 1840, einen etwas breit gehaltenen, doeh

immer sehr dankenswerthen Aufschluss giebt Ganz anders

am Mittel- und besonders am Niederrhein. Von Mains ab-

wftrto , im Lande der Mattiaken , wo Plinius N. H. 31 , 17.

der beissen Quellen (fontes Mattiaci , Wiesbaden) gedenkt

,

gab es wohl einzelne Niederlassungen (im Rheingau, zu Ru-

desheim etc), aber die Grttnze beruhrte weiter binab fiber-

all nalie den Rliein, ist auf den Gebirgskamtnen im Oaten

dcs Flusses in geringer Entfernung von demselben ineist

nachgewiesen. Das Innere, wo die Cbatten liauseten, weiter

uordlich die Sigarobern , liessen die Rttmer gem unberuhrt.

Hicr verstummen dean begreiflich die Itinerarien; die Tab.

Peutiug. hat ostlich vom Niederrbeine gar nichts, indess sie

weatlich die Stationen genau nachweiset. Eben so das

ltin. Antonin. p. 254: Vingio, Antnnnaco, Baudobriga, Bonna,

Colouia Agrippina, Durnomago, Burungo, Novesio, Gelduba,

Calone, Veteris, und p. 370: Colonia Traiana, Veteribus,

Calone, Novesiae, Colonia Agrippina, Bonna, Autunnaco, Con-

fluentibus, Vinco. Vgl. p. 374. Leicbt erkennt man bier die

Orte Bin gen, Bop part (das an der unreehten Stelle

stebt), Coblenz, Andernach, Bonn, Cttln, Dorma-
gen, Woringen (Burgel), Neuss, Gellep, (Calo Rhein-

berg?) X a n ten. Die Namen sind, ausser Confluentes, Co-

louia Agrippina, Vetera, sammtticb altgalliseh, weisen also

bin auf eine ferne Vorzeit. Aus des Ptolemaus verworrenen

Berichten Hber das innere Gennanien, verderbt im Text, wie

sie nur zu hftung sind, ist wenig zu gewinnen. So konnte

es gescheben, dass 1791 in der Nahe von Neuwied, bei dem

Dorfe Niederbiber, ein weitlaufiges ROmerrastell aufge-

deckt wurde, dessen Namen sogar bis heute noch nicht mit

Sicherheit ermittelt ist. Und so ist der Zug der Rftmischen

Grftnze von da abwftrts auf dem rechten Rheinufer bis in

die tiegend von Coin noch immer eine dunkle Frage. Man
darf for gewiss annehmen , dass sie bier fiberall mit den
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Fhisse selbat ziisammenfie]. IVur wiwl vim Jen Romcra die

AnnAherung der Germancn an das Uter in Massen durch

vorgeschobene Posfen ohne Zweifcl verhtltet worsen sein,

nbgleieh zu vennutheit isf, dass gerade in der friedlicheren

Zeit des Raiserthuras , die m)t dem Trajan (abgesehen von

seinen Kftmpfen in Dacien) beginnr, wenigstens filr die

Deutscben Grftnzcn Hn milderes, rnhigeres Verh&ltniss ein-

trat. So sagt Tacitus (Germ. 89.) von den gefilrchteteit

Chatten nnd Mattiaken: protulit laagnitudo populi Romam
ultra Rhenum ultraque veteres terminos imperii reverentiam.

Daw* es damit schwerUch Dancr haben werdc, erkannte die

ahnende Seele des Gescbicbtschreibers wofel; daruin wfinscht

er, die Gernaneu mochten, wo nicbt Liebe zu Rom, doeh

Haas gegen einaHder behalten. Welche Kraft und Ausdauer

zur Abwehr der Germanen gehore , bewies bald nach der

Mftte des zwriteu Jahrhwnderts der grosae Marcoinannen-

krleg des M. Aurelius, uud noch htther stieg die Gefahr, ais

im drilten fast gleichzeitig an der Donau die Gothen , im

Sttden Deutschlands <hc Alamannen, im Norden, am Nieder-

rhein, die Fran ken vordraagea. Knrze Zeit nach dem

farehtbaren Vertilgungskriege des Max iminus (Etitrop. IX. f

.

Capitolin. It. Herodian. VII. 2), als (torch inttfre ZenruUanjr

iinter Lieiniiis Vateriatius und Galtienus das gesamntte Reich

anseinanderzufaMen drohte, treten kraftvoll un<! kfthn am
Niederrhck> die Fran ken auf, mid dringen tief irt Gnllien

ein (Victor. Caes. 33, 3.). Es war am das Jam? 20Oi Von

da hebt die Gesrhichte der Fran ken *) a», welche* be-

stimnt war, GaHien sich zu unterwerfrn und den Grurnt m
etnem neuen grnssen Reiche deiitochaii Sitafnftie* zir legrn.

Wie sie aus den Sixainhem hervorpwigeu , indem sie den

Namen der Freien (denn das istFrantuis; vgl. jetzt Jaeob

*> Vgl. die llchcvollen Att«ch)anifer«ef%tmge» in Rotpatfs krlf Bef-

Irftgea aur altwtan Gesottcftte der Fianken, Colo ISiW
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Cctsttuffi Dwifcnsium. ff

Grimm, Gesch. der Deuischen Spracbe !. 525 f.) mit Selbst-

gefultl annabmen , und als Salier (primi omnium Franci

nennt sie Ammian. XVII. 8) schon untcr Julian im Jahr 958

his Toxandria , zwischen Maas und Schelde drangen , wie

alsdann auch die Ubier als Ripuarier (Ufcrbewohner) zu

Franken wurden (S. Grimm I. 527), wie Usipeter, Tencb-

therer, Bructerer fortan nicbt mchr genannt werden, sondern

niir das kriegerische, den Nachbarn immer gefahrlicbe Volk

der Franken , das haben wir nur zu erwahnen , nicht aus-

ftihrlieh zu scbildern. Als im Jahr 306 *) des Constantius

in Britannien zum Purpur gelangter Solm Constantinus
die Franken und Bructerer scblug und zwei ibrer Ronige

von wilden Thieren (in Trier) zerreissen liess (Eulrop. X.

3. Ciimen. Paneg. 16), da glaubte er, fiir immer sie von den

Rtvmischen Granzen abgeschreckt zu baben. Und zum Be-

weise des Sieges, zur leichtern Rriegsftlhrung gegen das

rechte Rheinufer begann Constant in zu Coin den Bau einer

Brflcke mit gewaltigen Pfeilern. Der Redner Eumenius (Pa-

neg. Constantini 13) nennt dies pin opus et difficile factu el

usu futurum sempiternum. Ob der Bau fertig geworden,

dessen gewaltigen Aufang er scbwiilstig rfihmt, das sagt er

ntcbt. Kein Anderer gedenkt dieser Coiner Rheinbrficke.

Es ist Sehade; demi an sie musste sicti Manches knupfen.

Ob sie stand , als im Jahr 355 die Franken Coin erobcrten

(Ammian. Marc. XV. 8), ob Julian sich derselben bedicnte,

nachdem er, balb durcb Uebergabe, die starkbefesfigte Stadf

wiedergewonnen hatte (Amm. M. XVI. 3), sagt uns Nieman d.

Eben so wenig wird sp&ter, da Carl der Grosse so oft flber

den Rbein gegen die Sacbsen zog , einer Briicke zu Coin

gedacbt. Wit Unrecht wurde man daraus folgern, sie sei

[

) Die Zeitbestimraiing stent nlcht feat. Andere leteen diesen 81cg

813 . wo Constantin allerdings wieder niit den Franken zu thuu

hatte. Der Brfekentau mag aj8 YaHc*
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ilberhaupt nicht vorkanden gewesen, oder nicht fertig gc-

wordcn. Manchraal iibcrgcht die aufgezeichnete Gescbichtc

das Wichtigste, weil es sich von selbst zu verstehen scheint.

Damit uun gelangen wir zu dem Puukte, auf wclchen

die gegeuwgrtige Untersuchung zielt, nftmlich zu der Fragr

nach dem Bestehen einer Romerveste Cttln gegentiber,

da wo das StAdtchen Deutz liegt Was dafiir spricht, soil

in der Kflrze dargethan werden. Es siud Uieils wohl ge-

rechtfertigte Wahrscheinlichkeiten, theils wirklicheDenkm&ler.

Die Anlage einer so wichtigen Stadt und Festung, wie

das Rttmische Coin war, hart an der Gr&nze feindlicher

Barbaren, dazu an einem grossen, ohne Zweifel vielbefahre-

nen Strome, den (aglich Tausende von Besuchern, in friedli-

cher oder unfriedlicher Absicht, tiberschreiten lnochten, for-

dert fast gebieterisch einen sichern Sttitzpunkt auf dem ent-

gcgengesetzten Ufer. Haben nun die Romer Mainz gegen-

tiber ein Castell angelegt, woriiber kein Zweifel ist — wenn

gleich ohne bestimmte Zeugnisse der Schriftsteller (denn

Wilhelm's Aunahme in seinen Feldziigen des Drusus S. 41,

die Stelle des Tac. Ann. I. 56. vom Castell des Germanicus

in monte Tauno super vestigia paterni praesidii erbaut , sei

auf Castell bei Mainz zu deuten, ist nicht zu billigen), da

bier gefundene zahlreiche Inschriften *) und Denkmale dafiir

sprechen, welche eines Vicus Melouiorum crwahnen : so wird

auch die Hauptstadt von Nieder-Germanieu gegen die Ueber-

falle ihrer kriegerischen Nachbarn auf dem reehten Rhein-

ufer nicht ohne eine Vorburg gewesen sein. Selbst ohne

Schiffbrticke , deren Daseiu doch bei Cttln , wenigstens zeit-

weise
t

bei Feldziigen (nur nicht bei den Ztlgen Julius Cae-

sars), immcr wahrsrheiulich bleibt. Selbst die Erbauun^

einer steinernen Brticke durch Constantin utitersttitzt jeue

Annahme. Lesen wir tiberdies. wie im Jahr 101 Trajanus
•

*) Steiner. Cod inscr. Bbeo. I. p. 19$. 199. 200.
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Castmm Divitensium. 13

im Dacischen Kriege ciue SteinbrUcke fiber die Donau schlug,

welche Bewunderung und Schreeken zugleich erregte (Ex-

cerpt. Xiph. Dion. Cass. 68, 13.), so erscheint Constantin's

Briicke zur BewMtigung der kriegerischen Franken ohne

Zweifel in gleicher Absicht unternommen. Doch tiber die

Briicke Constantins ist seit Broelmann und Aldenbruck so

vieles Begrundete und fast noch mehr Unbegrundetes gesagt

worden, dass man die Lust verliert, auch nur ein Sandkorn

hinzuzuthun. Zuletzt hat Ernst XVeijden in der Ctilner Zei-

tung 1845 (siehe die Jalirb. der Alt Fr. 1845. Heft VII.

162 f.) daruber ein verstllndiges Wort gesprochen
,

dass,

ausser der Nachweisung alter Bruckenpfeiler im Strom-

bette am Salzgassenthore im Jabr 1766, fast Alles in der

Luft schwebt, was uber jene Rheinbriicke sonst gesagt und

vermuthet worden. Erwarten wir denn das Weitere von

ferneren Nachforschungen im Bette des Rheines, wozu die

neuesten Plane eines grossartigen BrUckenbaues fast an der-

selben Stelle ungesuchten Anlass bieten.

Immer bleibt die Stelle merkwtlrdig , wo 1766 jene

Pfeiler entdeckt wurden. Denn das Salzgassenthor liegt ge-

rade gegentiber der Pfarrkirche zu Deutz. Auf der kleinen

Erhtthung des Ufcrs, wo letztere steht, befanden sich vor

den Verwustungen des Truchsessischen Krieges (1583) die

stattlichen Gebaude und die grosse Rirche der Benedict i-

ner-Abtei Deutz, welche Erzbischof Heribert von Coin

im Auftrage des kurz vorher gestorbenen Kaisers Otto III.

im Jahre 1003 gegrOndet hatte in c astro Divitensium,

wie es in einer Urkunde desselben Erzbischofes vom Jahr

1019 in Lacomblet's Urk. Buch, Band I. 153. heisst. Die-

sen Ausdruck, oder castellum Divitense, haben noch andere

alte Urkunden ebend. N. 136 (von 1003.) 137. 138. 139., ab-

wechselnd mit castellum Tuiliense (Urkunde Papst Eugens III.

von 1147. bei Lac. I. 357.) und Tuitium. Lag nun die Ab-

tei Deutz auf dem Gruude einer uralten Burg wmit Thurmen
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u Deutz erne Romerverte.

und Mauerzinnen (turres et interturria)", wie es jene Urkun-

deu bezeugen, so ist uach der Natur des Ortes kein Zweife],

dass sie wit der Briicke, deren Pfeiler mit Sicherheit am

liuken Ufer im Strome selbst aufgefunden siud (ob aueh am

rechten , lassen wir vor der Hand noch unentschieden) T
in

Verbindung stand, als Brtickenkopf, als Vorburg der Ve-

ste Coin.

Die Zersttfrung der abteilichen Geb&ude durch die Krie-

geshaufen des Gebhard von Truchsess am 6. August 1583

sebildert mit lebhafteu Farben der Gescliichischreiber dieses

Krieges, Michael ah lsselt. Z iterst braunte die hohe, pracht-

volle Ableikirche , bierauf die nahe Pfarrkirche S. Urban

nieder. Danu fahrt er fort (dc bello Colon, lib. 111. p. 402)

:

Post terribile hoc iuceudium ingens ilia ct solidissinia ex

vivis et quadratis lapidibus constructa monaslerii moles ad-

huc illaesa permausit, ex qua si ab hostibus terra iniecta

oppleta fuisset, dispositis in vertice tormentis, plurimum ae-

dificiis Colon iensium damni inferri potuisset. Nun gebt der

Rath zu Coin den Abt darum an, die vtillige Schleifung der

Triimmer zu gestatten. Dieser erhait dazu vou seinen Vor-

gesetztcu die Einwilligung, nimmt 600 Maurcr etc. in Sold,

und in sieben Tagen legen diese mit uutergeschobenen Bal-

ken, die dann verbranut werdeu, die gew altigeu Mauern nie-

der. Noch zu Gelenius Zeiten, im Anfange des 17. Jahrhun-

derts, sah maji die Trtimmer umberliegen. Doch war ©s

nicht die erste oder einzige Verwiistuug, welche die Deutzer

Abtei betraf; eiu furchtbarer Brand im Jahr 1158 und eine

Verheerung im Jahr 1376 durch die auf Deutz stete eifer-

sUchtigen Coiner (Gelen. de Magn. Col. p. 882) gingen vor-

her, und der dreissigjahrige Krieg fiigte neue Unbilden hinzu.

Dass ubrigens Deutz und seine Befestigung, sanimt Mauern

und Thilrmen, durch Vertrag vom Jahr 1240 zwischea Hein-

rich Hcrzog vou Limburg und Graf von Berg und dem Erz-

bischofe Konrad von Coin zu gleichen Halften getheilt wer-
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den solltflii (LacowaJci 11. 249) , hiiiderte nicjit die schou

zwei Jahre nachber (1242) zwischen beideu beschlossene

Abteagung dcr fflaaern and Thurme n* das Kloster, welches

a«rh hser als mittta in den Castram Tuiciease (Lacomb let,

U. 274) gelegen erscheint. JBs war fiir CoJa eine Hauptsa-

<«he, dass der Graf van) &Tge, als jeaseitiger Landesherr,

Deutz nicht befestige. So verspr&dh es 12&7 Graf Adolf

der Stadt Cola (Lacoaibkt, II. 444) und wiedt rholte dasselbe

Versarecaea 1262 , uiiter Zuaiebung des Herzogs Walraui

von Limburg and des Grafen Wilhelm von Jiilich , seiner

Verwandtea. (Lac. 1L 515). Man erkennt hieraua zweierlei

:

erstlich die grosse Wtchtigkeit des BesiUses voa Deatz and

seiner Barg fttr die Stadt Cola wahrend des Mittelalters,

welehe wohl eineu Schluss gestattet auf die fruhere Romi-

sche Zeit minick, da ebenfalls der Rbein die Granze war

zwischea verschiedener Herrschaft , aad zwejtens entdeckeu

wir feste Alauera and ThUrme, eine voUstaudige Fes tang,
noch urn 1242, in deren Umkreis die Abtei lag. In wel-

ch em Jahre aad von w era aber jeues Castruni oder Ca-

steilum Diviiease oder Tniciense erbaat sei, das sagt uus

keine jeaer Urkunden. Noch weniger ist bei dea SchrifU

stellern der Romerzeit
,

vorzuglich bei den GeschklUschrei.

bera, die eatferatesie Erwabnnng desselben aufziuraden. Wena

FurlaneUo in seinen Zusatzen zu Forcellim's lexicon (v.

Diviteasis) obne Weiteres den Naraen Divitvra angibt, so

ist dies eben so wonig gerecbtfertigl , als A B> Wilhelms

An^abe in seiner Geraiania S. ail, Divitia sei die Rowi-

sche Form des Naroens Deatz. Dass djese leiztere Fona ne-

ben Duitia oder Diutia (Diucia, Diuza) up fruberen Mitteial-

ter iiblich war, stent ziemlich fest. Aber aoca die andere,

aru den Schntz (toeri
,
iuhio) erinnernde Form, welehe in

den lateittischen Schriften des Mittelalters in der Folge die

gewohuliche ward, komrat schon in Erzbischof Heriberts Ur-

kunde von 1003 (Lacorablet, 1. 136) neben dem Castrum Di-
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vitense, als Villa Tuitium, vor. Hieraus ist jedoch nicht

der Schluss zu ziehen , dass nicht beide Formen aus dersel-

ben Wurael entstanden seien. An die Ableitung des Wortes

Divi tenses aus dem Volksnamen Deutsch dachte schon

Cluver
, in seiner Germania antiqua II. 17., der bloss darin

irrt, dass er jenen Namen fttr Celtisch halt, nach der be-

kannten Sucht jener Zeiten, uberall in Europa's Urzeit Cel.

ten zu erblicken. Denn dass Teut dasselbe sei, vie das

Gothische thiuda, das Frankische diot, welches Volk

bedeutet, das diirfte heut zu Tage Niemand mebr bezweifela.

Vgl. Jacob Grimm's Geschichte der Deutschen Sprache, II.

789. Also tst auch der Name Divitenses (und waruni nicht

Tritium ?) wahrscheinlich entstanden aus d i o t Doch — diesc

Wahrseheinlichkeit bedarf wohl besonderer Stutzen , die un-

teii folgen solien. Wir aber verweilen noch einen Augen-

blick bei der Namensform Divitia, welche aus den Hand-

bUchem der alten Geographic °) kurzweg auch in die Rar-

ten ubergegangen ist So auf Reichard's Karte von Gallia,

Tab. III. im Orbis ten*. Vet, notus, und neuerdings erst in

des kritischen und fleissigen K. von Spruner's Atlas anti-

quus (Gotha, 1847) N. VI. Gallia u. N. VIII. Germania magna.

Und doch gibt es fur diesen Namen keine einzige Autoritat

vor dem achten Jahrhunderte. Es erzahleu die Annali-

sten der Thaten Karl's des Grossen, und zwar einstimmig,

dass im Jahr 778, da sich der Krieg gegen die Araber in

Spanien in die Lange zog, plotzlich die Sachsen aus ihren

Granzen hervorbrachen , und in Karl's Abwesenheit , die

Lander am Rbein, so weit sie frankisch waren , mit Feuer

und Schwert verwiisteten,

*) Vorsichtig druckt sich F. A. Vkert aus (Geogr. der Griechen uad

Homer, Th. Ul. Abth. 1. S. 800): „Zu Deutz, Coin gegenuber,

hat man eine Romische Inschrift gefunden". Welter nicht*. Und

mit Recht. Denn so wenig Divi tia als Divi t urn kommen als

Namen des Ortea irgend vor.
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A muris urbto, quae dicta Diutia nunc est,

Donee pervenia*, ubi Rhenus coofluit idem

Littoribusqtie ferens route* Mosella Lyaei,

wie der unter Arnvlf dichtende Poeta Saxo (Monum. Germ,

hist. Tom. I. p. 235) sich ausdrtickt, urn zierlich zu sageu,

was in den Annales Einhardi (Monum. Germ. hist. 1. 159) den

Anna). Laurisham. (Divicia ib. p. 156) und andern einfach

lautet: von Diutia (so schreibt Pertz), oder Duitia (so bei

Du Chesne, hist. Franc, script T. II. p. 240) oder auch Dui-

cia bis nach Confluentes. Bei Regino •) im Chrou. lesen

wir dagegen Diuza castrum (Monum. Germ. hist. I. p. 582.).

Wir sehen also, dass es 778. ein castrum Diutia oder Diuza

gab, das vermuthlich den Sachsen widerstand. Denn fiber

den Rhein gingen sie nicht, wenigsteus nicht bei Coin; ob

es bei Coblenz , bis wohin sie wohl auf dem rechten Ufer

vordriugen mochten, geschah, wird nicht gesagt. Diese Er-

wahuung der Festung Deutz im Jahre 778. ist die &1-

teste, die wir kenneu. Wer aber btirgt dafUr , dass

der Name Diutia oder Duitia eigentlich Divitia laute, und

in dieser Form altrttmisch sei ? — Hierauf folgt der Zeit

nach Regino's Erz&hlung vom Jahr 809: Ludovicus rex —
recto itinere Diuza castrum pervenit — Und im Folgen-

den: Rheni fluenta transfretavit Liudbertus Archiepi-

scopus Magontinus Coloniam etc. (Chron. in Monum. Germ,

hist. I. 582.). Also die Burg Deutz bestand 869, aber keine

Brilcke. Denn transfretarc (Suet Caes. 34. Gell. N. A.

X. 26.) wird bloss vom Uebersetzeu zu Schiffe gebraucht

Von einer Rheinbrilcke zu Coin spricht kein Geschichtschrei-

ber jener Zeiten. Auch Deutz kommt nur selten vor. Als

881. die Normannen von der Maas her verwttstend vordrin-

*) Fabch lautet ea bei Regino, Chron. A. 778: „ad Duriain ca-

atnua, qaodColoniae civitati continuum eat". (Mooum. Germ, hist I,

W»0 Offenbar ist Diuciam zu leaeo.

2
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Denl* m*e Romerteste,

gen, heisst es bei Repino (Monum. Germ. hist. 1. 502.) : „Nord-

manni vastant Coloniam Agrippinam , Birnnam ciritates cum

adiacentibus casteffis, scilicet Tulpiacura, luliacum et Niusa

igue comburunt. Post haec Aquis palathim, Indam, Malmun-

dariam et Stabulaus monasteria in favillam redigunt." Also

blieb Deutz diesmal verscliont, wie iiberhaupt das rechte

Rheiuufer, wahrend Coin, Bonn, Zulpich, Jtilich, Neuss, Aachen

iu Asche sanken. 1st es nach solchen Verheerungen wohl

zu verwundern, dass von Rtimischen Bauwerken in dem al-

ten Coin nnr geringc Spitren iibrig sind ? —
Piir ein Romrr-Castell Deutz gibt es also kein Zeug-

niss eines alteu Schriftetellers uuter den uns erhaltenen

Quellen der Gescliiclite. Aber xso Menscben schweigen, re-

den Stcine. Aus den Trtiminern des 1583. zersttfrtcn KIo-

sters sind mrhrcre Inschrifteu Iiervorgezogen worden.

Bei Gruterus, der sic theils dem Stephanus Pighius,

theils dem Arnold Me,rcator verdankte, sind sie zu ftn-

dcn. Pigliius war zuletzt Canonicus zu Kampen in Over-

Yssel und starb 1604. ; Mercator, durch seine Karteu bekaunl,

lebte als beruhmter Mathematiker (f 1594.) zu Duisburg.

Beide sind durcliaus glaubhafte Zt»ugcn , und wahrscheinlich

nach der Zersttirung der Abtei selbst an Ort und Stelle

gewesen. Diese Inschriften nun erscheinen freilich zum Theilc

Iuckenhaft, aber sie liefern nichts desto weniger giiltige Be-

weise. Betrachten wir sie etwas naher! —
1) Bei Gruler. p. 1110, 10;

. . 0 . RVPINO

..0. EX. DEC.
. . S . MOESICAE

.NSVS. ^ 7.LEG.G.

.MICVS.ET.HE
Vielleickt zu ergttnzea: Clauai# Ruftn* pritaipilw ex

deereto »rg fonts Mwesieae HortemOws (r) sfterivit Onlurio

legionis (VII.) geminae arnicas et heres.

Digitized by Google



/"I ft J*«l/All i j
- . . _ . -

Ail dem fiinzelnen , insbesondere den Namen Claudius

und Hortensius, lasst sich zweifeln. Dass es ein bedeutender

Mann war (ein primipilus oder derglcichen) , dem gemass

Beschlusses einer Legion (V) dies Denkmal errichtet wurde

durcb einen Centurio einer Legion , welche den Beiuamen

gemiua fuhrte, stebft dagegen fest. Wollen wir aucb den

dux Galliarum Rufinus aus dem Spiele lassen, den im De-

cember des Jahres 823, d. i. 09. n. Chr. zu Rom die empor-

ten Haufen des Vitellius, nebst dem Asiaticus und Flavius,

zum Tode forderten , wie una Tacitus meidet (Hist. II. 94.),

so ist es doch bemerkenswerth , dass gerade zu jener Zeit

die mehrfach auf Steinschriften erwahnte (a. B. Oruter. p. 85, 8.

Orell. 1887. 2101.) legio YU. Claudia Gemina mit

der IH. und VIII. in Mosien stand, und mit dieseu den

exercitus Moesicus bildete, dessen Tacit. Hist. IL 85.

HI. 2. gedenkt. Wir durften demnach dieseu Stein in daa

erste Jahrhundert nach Christo , vielleicht geradezu in's

Jahr 69 setzen, da Vitellius zu Coin den Purpur nabm,

wenn jene Vermuthungen sich bestatigten.

2) Bei Gruter. p. 90, 12. Steincr. 11. 125. (es ist die

von Ukert. III. 1. S. 800. erwahnte Inschrift):

. . . S . SVEBIS

...MILIVS

. . MITIVV&

.OTO.L.M.

.O.ET. ARLIANO
Daa ist: „Matribus Sulebis (oder Sulevis) Aemilius Pri.

mitivuH votum solvit lubeus merito Maximo et Aeliano Coss*

Die Matres Suleviae kommen mehrfach vor. VgL

OrelL 2009. 2100. 2HM. Ueber die Bedeutuug diescr Mut-

ter, die immer in der Dreizahl erscbeinen, oft mit selteamen,

wie es schelnt, ortlichen Beiuamen, und die schopferische

Kraft und Fttlle der Natur bildlich darstellen, ist uach den

schonen firorterungen unsers zu friihe verewigteu L. Lersck
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Deutz tint Romerteste .

ill diesen Jahrbiichem Heft II. (1843) S. 124—189. und XII.

(1848) S. 46 ff. fur jetst nichts Irinzuzufugen. Die Namens-

formen Aemilitis und Primitivus siod sieher, die letalere na-

meatlich durch viele Beispiele bei Gntier. p. 579, 10. 061,5.

797, 1. 819, 4. Eben so die Zeit. Denn nach den fasti

Consulares (ed. J. G. Baiter, p. XCVII.) waren L. Marias

Maximus II. und L. Roscius Aelianus Consuln A. U. 975,

d. i. 228 u. Chr. unter Severus Alexander.

3) Bei Gruler, p. 1063, 2

:

IN HONOREM
DOMVS.DIVINAE
lOVI. OPTIMO
MAXIMO . D1S.

Am Schlusse fehlt eine Zeile , vermuthlich : Deabusque

omnibus. Es ist ein Weihealtar zu fihreti des Kaiserhauses

aufgestellt, wie so haufig.

4) Bei Gruter. p. 89, 1. und bei Gelen. de Magnit. Co*

Inn «i Hftl «juu. p. on •

DEAE NEHALEE
ERIATTIVS IVCVN

Dl . PRO . SE . ET SVIS

V . S . L . M.

Zu lesen: „Deae Nehalcnniae Eriattius lucundinius pro se

et suis votum solvit lubens meri(o.tt Man muss mit die-

ser Inschrift die des Sevir Augustalis Saturnius Lupulus bei

Lersch, Central-Museum 1. S. 20, vergleichen, welche nach

der zu Coin benndlicheu haadschriftlicben Sammlung (s.

Lersch) nicht zu Bonn (wie Orelli. 3912 sagt), sondern im

Jahr 1776 zu Deutz gefundeu ist Mag es sich damit uun

verhalien , wie es wolle , so ist doch in letzterer Inschrift

statt des seltsamen: SATYRNNIVS wolil zu leaen: SATVR-

N1NIVS oder SATVRNINVS. Wie es aber mit dem Namen

Eriattius stehe , bleibe ftlr jetzt unentschieden. Dass die

Oottinn Nehalennia wegen gliicklicher Geschafte, na-
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meutlicli auf Klussen und Meeren , in Gallicn , besonders in

Belgien, verehrt wurde, und ebenfalls Gltick und Reichthum

schenkte (zwei Fuilhttruer staiidcn auch ueben unsrer In-

schrift, wie Gruler sagt), »** bekannt. S. Ore«. 2029. 2030.

2775. und die Abhaiidlung von J. IF. WW/* in diesen Jahr-

bticbern,IIeft. XII. (1848) S. 21- 41. Standen nun jiu Deut*
'

Votivsteine zu Ehren derselben , so liegt die Vermuthung

nahe , dass dort Schifler und Handelsleutc wohnten , die zu

Gut uud Gelde gekomnieu wareu. Jeden falls geliort die

Verelirnng diesis GtMtinn noch ins Heidenthum, folglich vor

die Zeit Coustantius des Grossen , was man vorlHufig hier

nichf flbersehen wolle.

5) Auch die Coiner Inschrift bei Lersch. Ceutral-Mus.

I. p 37: Albanio Vitali equiti alae Indianae turina Barbi

civi Trevero , sol] , uach der oben erwahnten Coiner Hand-

schrtft, zu Deutz, nach Gelen. Magnit. Col. p. J98. dage-

gen bei Woringen gefunden sein , wo das Rflmische Buruu-

cos oder Buruncum war.

Sehen wir von derselben, so wie von der Weiheschrift

des Saturninius Lupulus , als zweifelliaften Fundortes , dies-

ni a I ab, so ergibt sich doch aus den vier unbezweifelten

Steinen hei Gruter Folgendes mit Sicherheit

:

1) Zu Deutz wurden sclion frflhe, es scheint , in der

Zeit des Vespasianus, verdienten Kriegern Denksteine er-

riehtet.

2) Unter Scverus Alexander (223) setztc man dort

den gabenreichen Natiirgottinnen Votiv - Steine, welche

aus dem altgallischen in den Romischen Cultus eingedrungen

waren, wie denn zu jener Zeit fiberliaupt das Romische Gttt-

terweseu vielfaeh fremde Elemente des Ostens (Mithras) und

Westens aufnahm. Wo aber dergleichen Votiv - Steine sich

befiuden , da kttmien Wohniingen und Tempel kaum fehlen.

Es muss geweihter Boden sein.

3) Juppter und die andern Gotter hatten zu Deutz
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eiueti Altar. Folglich auch Opfer, folglich auch Prie-

ster uud Heiligthuui. Dass dcs Kaiserhauses dabei erwahin

wird, k»t uicht ohue Bedeutung. Man erinnert sich bier

dcs Sevir Aogustalis bei Lersch C. M. I. 20, und roochtf

wenigstens deii Cttltus des August und seines Hauses von

Coin nacb Deutz, als strong mit der Coloiria Agrippinensiuai

verbuuden, heruberleiteu. Damit gelangt nan denu ebenfalls

iu das erste oder zweite Jahrhundert der christlicheji Zeit-

rechuuug.

4) Gestatlet die Dea Nehaleunia uns den Schluss, dass

jhre Verehrer Kaufleute und Schiffer gewesen, so ware da-

rn it gleichfalls nachgewiesen , dass iu dem Homer - Castell

Deutz, sei es nun gegrundet, von went es wolle, aucb fried-

liche Gcsehaftc getrieben wurden, niebt bloss Wachen gegen

,

und Plankeleieu mit deu nahen Teucbtherern.

Dies sageu ung die Steine, so viele bis dahin bekannt

geworden sind. Lcicht intiglich , dass anderc , wichti-

gere Inschriften zu Deutz im Umfauge des alten Castelles,

d. b. in der Nachbarscbaft der jetzigeu Pfarrkircbe, noch

iiu Schoosse der Erde verborgen ruhen, die irgend ein Zu-

fall, ein Bau u. dgl. dereiust noch au's Tageslicht fordert

Vielleicht erbalten wir alsdann aucb sichere Gewakr

filr den Rom isc hen Nam en des Castelles, und wissen,

ab der iu S. Herbert's Urkunde (bei LacomMet 1. 116) von

1003 zuerst vorkommende: Castellum Divitensium, deji

die so viele Jabre altern Annates Einbardi und die sich ihiien

anschliesseudea Annalisten des VIII. und IX. Jahrhundert*

nicbt kennen, wirklich auf einer Steintafel aus der Zeit

Con st an tins, die freilich zerbrocben, doch leserlich ge-

wcseu sein soil, wie es heisst, gestanden hat. Ja, es liegt

sogar nicbt im Reiche des Unmogiichen , dass Stucke dieser

vielberufenen uud besprochenen Tafel sich einat wiedernnden.

Niemand wird mit Sicherheit darauf rechnen; gescfaahe es

indess, so w*re damtt ein uralter Zaukapfel den Autifuareu
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Castrutfi Dwiletitium. 23

euirisfien, der vet lander Zeif mehr , als jetaa, ibre Federn

in Bewegung actate.

Danit hat ea folgende Bcwaudtniss. Urn das Jabr 1190

war Abt des Benedicliner-Klosters Dcutz Rupertus, ein from-

tner und gelehrter Maim, der cine Menge von Schriften ver-

fasste, a. B. IS Bildier De vie Iona verbi Dei, 12 Bttcher De

dmais offidis , 12 Bucher Erklftrungen der Offenbarung Jo-

hanuis u. 8. w. Diese warden (Jamais viel gelescu, audi, nacli

brandling der Buchdruckerkunst
,

friihzcitig gedruckt, erst

einaeln (a. B. De victoria verbi Dei, Nuruberg 1524.), ^ter
gesainmclt als Opera Ruperti Abbatis Tuitietisis, zuerat Co-

louiae apud Birkmaamiui 1577. iu Folio, daan vernicbrt ebend.

J 602. in awei Bunden iai Polio, eodlich uodiraals Maguntiaci

1631. ebenfalls iu awei Baudeu. Uuter den zuerst in der

Aasgabe von 1602 ueu bitumgekonuieueii Sdiriftea Rupert s

ist besonders beaditenswerth : De incendio oppidi Tui-

t i i liber singularis Demi dieser Brand , der in der Nacht

des 25. August 1128 (bei grosser Diirre gleicb nach der

Aerute) ausbrach , verzehrte den groaaten Theil des Stadt-

rhens und bescbadigte audi die Klostcrgebaude. Davon

nunmt der fromme Abt zu chrisHiclien Bussedauken Anlass.

Kiir una jedocb ist das adite Capitel jeaer SchriCt vorzug-

lich widitig. iber wird nftmlioh erzftJilt , wie fiisbischof

Bruno von Coin, Broder Kaiser Otto's I. (desseu Talente und

Herrsdiergaben neuerdiags verdienter Masscn gewiirdigt sind

von Jos, Aschbach, ia Lersch's Mederrhein. Jahrbudi, Bonn,

1843. I. H. 22—41) -erst das Castrum Divitensiuin gebrochen

babe — (audi die Abtraguog der Brucke Coustantins soil

Bruno bewirkt und die Pantaleons - Kircbc ana den Sfeiuen

rrbaut Itabni , wie Andre Hidden; Rupertus erw&hnt der

Brucke nidit) — wie dasselbe jedocb auf Befebl Otto's I.

wieder hergeatellt worden sei, obgleidi uomdurftig, wie end-

ue* Er**sdv>fMeribert nadi etuen Geiubde Kaiser Otto a ill.

das JUoster mid (lie Kirch* iimechaLb der alten Befetfiguu-
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Deut* erne Romerveste
,

gen und Thttrme gegriindet. Dana heisst es: Porro de

constructiune castri diversa opinio est, aliis opinautibus firisse

opus lulii Caesaris, aliis asserentibus, quod tempore quo Im-

perator Constantius et Alius eius Coustantinus expeditionem

in Galliis habuerunt, construction fuerit ab eodem Coustan-

tiuo devictis Francis. Hatic opinionem firmiorem esse assent

titulus non multos ante anuos inventus in tabula lapidea

inter fragmenta murorum et ipsa in partes divisa: ita tamen

ut partes ipsae ad invicem coniungi possent, qui huiusmodi

erat: CONSTANTINVS PIVS ROMANORVM IMP. AVG.

DEVICTIS FRANCIS CASTRVM DITENS1VM (1 DIVITBN-

SIVM) IN TERRIS EORVM FIERI 1VSS1T. MIL1TES TVR-

RIM CVM INTERTVRRJO FECERVNT. HAEC DVODEVI-

GINTI VOTA FECERVNT. Et quidem nota est historia,

quod Coustantinus Francos et Alamannos magnifice devicerit

et reges eorum bestiis obiecerit: sed quia IuJii Caesaris res

gestae in Galliis famosiores habentur, iiide hacc opinio ina-

gis vulgata est, licet nullis fulta scriptorum inonomeutU, quod

ille huius quoque castri conditor exstiterit Mansit autem

idem castellum pulchritudine et fortitudine praecipuum usque

ad Imperatorem Othonem primum. (Rup. Opp. Tom. II. p.733-

ed. 1602. und Tom. II. p. £87. ed. 1682.)

Hieraus ist klar, welche Sagen in Rupert's Zeit, d. h.

im Bcginn des XII. Jabrhunderfe ttber die Grtindung der

Festung zu Deutz umliefen : sie war (so glaubte man) ein

Rbmerbau, entweder von J ul i us C a e s a r, oder von Cou-

stantinus herrtthrend. Ftir Julius Caesar sprecbe kern

Schriftsteller , far Constantinus aber eine Inschrift, fiigt

Rupertus , nicbt ohne Rritik , hinzu. Von der Brilcke Con-

stantin's, von der Bestimmung des Castells zu deren Schutze,

kein Wort. Da^egen eine Berufung atif die historia uota,

das heisst auf Eiitropii lib. X. cap. 3: (Constantinus) in

Galliis et militum et provincialium iugenti iam favore regna-

bat, caesis Francis atque Alamannis captisque eorum regions,
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Castrum Divitensium.

quos etiam bestiis, cam ma&nificunt spectaculum muneris pa-

rassct , obiccit. Dass er die Tafcl der Inschrift selbst gc-

sehen, sagt Rupertus nicht Vermuthlich entiiahm er diese

Nachricht irgend einem Annalisten seines Rlosters auf Treu

und Glauben. Es ist kaum mdglich, dass eine Inschrift des

Constautinus so gelautet babe. Bei Gruter and OreW* fin-

det sich einc Anzahl unbezweifelt achter Inschriften Con-

stautius, die sich von der unsrigen saramtlich bedeutcnd un-

terscbeiden , was Stil und Fassung betriflft. Wie seltsam ist

z. B. das: in terris eorum fieri iussit! Was bedeutet das

bei keinein Alteu vorkommende Wort interturrium •)? Und

vozu schliesslich gehort das: haec IIXX vota fecerunt? —
Kurz — wie es nun mit Constantin und seiner Festung auch

immcr sei, eine solche Inschrift kann nicht von ihm her-

rtihren. Auch hat man dies frdhzeitig klar erkannt. Denn

schon auf dem Rande der Ausgabe von Rupertus Werken

sagt der Herausgeber dieser Schrift (vermuthlich Matthias

Witlichius , dessen schtin-lateinische Dec]amalio de Ruperto

vor dem ersteii Bande steht) , er habe von D. Surius die-

selbe Inschrift „ex antiquo quodam libro" (es ist nicht an-

gedeutet, ob aus einem Codex des Rupertus) anders erhal-

ten : VIRTVTB D.N. CONSTANTINI MAX . PII . FEL.

INVICTI AVGVSTI SVPPRESSIS DOMITLSQVE FRANCIS

IN EORVM TERRIS CASTRVM DIVITENSIVM SVB PRAE-

*) Vgl. Du Canpe Lex. s. v.j ForceU. Lex. «. v. (ed. Schneebery.

1831.) bat, mit Furlanefto. das Wort nur aus dieser Inschrift

aufgcnormnen. Aber die dafur etwa anzufubrenden Analogien,

wie interlu o iura, i n termundia, intermenstruum, in-

ter nodi u in
,
interveuium, hnben doch keine Beweiskraft.

Ueber dan Bnrbarische intermontium fiir den alteu Naiuen

des Romulischen A*) Is: inter duos lucoq, auf dem M. Capl-

tolinns ku Rom, vergl. W. A. Becker, Handb. d. Rom. Alterth

Band I S. 8S7.
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SEM IA PRINCiPIS SVI KECERVNT DEVOTO NVMIM
MAlfiSTATtyVE DVODEVIGIKTI HAEC VOTA PBCE-
RVNT. Niehts ist liier geblicben, wie es war, ausser de«

Namen des Constantin und der Franken und etwa die

Sclilussworte. 8011st ist alles vrrandert . oder vielnielir

verDessert; man merkt die Hand des Cielehrten, der aadre

fnscliriften des Constantin kanute nnd verglich. Ob es Lou-

rentius Surius selbst gewesen, der bekanntlich sehr beruhmt

1578 m Coin starb, ob eiu Anderer, ist gleichgiiltig. Auch

diese Fassung der Insehrift hat keinen Anspruch auf Aecht-

heit. Eben so wenig die in Wesentlichen mit Surius uber-

eftigtbnmende Lesari bei Gelen. de MagniL Cal. p. 380; map

riieser voransetzen *. «,de (juo talift cippus'
4

\ er selbst sah

den Stein niclit , und darauf aliein konimt es au. Und

so ist's auch nit Christoph Brower , S. J. Pater , dessen

flrissiges and gelehrtes Werk, Arraales Trevireuses, der Je-

suit Jacobus Masenius (Leodii 1670. fol.) facrausgab , wd-

ches lib. III. s. 114. dieselbe Insehrift in fthnlicher Fassuap

aufctetlt, wie Surius
,

obgleirh es irrig des Rupertus Vita

Herihrrti als Quelle anfiihrt, anstatt des liber De iaeendio

Tnitn. Und nicht minder irrt F. Walhraf (Beitrlfcge zm

Oesdiichte der Stadt C«ln, (1818) S. 50), iadem er belia«»-

<*t, Brower babe in der zweiteu Ausgabe diese Insehrift

weggelassea. Oeun Brower starb schau 1617 , lange vur

Herausgabe der AnnaJes Trev., welche zucrst 1626. ziemlich

unvollkommen , dann 1670. besser von J. Masenius heraus-

gegeben warden, und hier, in der zweitea Ausgabe, fehlt

die Insehrift keinesweges. Es wttrde 11ns zu writ filhreu,

wollten wir Alles anfztlhlen , was im 16. 17. 18. Jahrhun-

dert , von Beatus Rhenanus bis auf Augustin Aldenbrtick

alles f«r und wider die Aechtheit jrner Insehrift gesagt

warden. In dein Lections - Verzeicluiisse der Akademie zu

JHiiaster an Osteni 1850. wird die CJeschicbte dieser Zweifel

genaucr dargestellt. Die Sache ist nicht tdrne Beiaug so-

Digitized by Google



Castrum Dicitensiiti*.

*«bj hi liistorigcher Rtieksieht , als fur die Gescbichte der

neuern Gelehrsainkeit &>af«f Rhenanus, der geistvoHe

Philolegc ays Erasmus Zeiten (1485-1547), hattc in semem

fur jene Tage ausserordentlichen Werke Dc rebus Genua

-

norttni , desseu erste Ausgabe (Basileae ex officina Frobe-

uiana 1581. W.) vor mir liegt, uad zwar lib. I. p. 36. mid

lib. III. p. 171, rich auf den Rupertus Tmtiensis berufen

(lessen daiuals noch ungedrucktes Bueb de iucendio Tuit.

also dem Beatus wafcrscheinlich vein Horcnsageii brkannt

war), der sleiuerneu Tafel gedacht, die da sage: „Divitensc

munimentum in terra Francorum ab Imp. Caes. M. Val. Con-

stantino pro militibus in tutelam Galliarum esse erecturo."

Darin folgt ibm nuu nicht bloss Cluver (Germ. Ant lib. II.

cap. 17.) , soiideru audi JVic. Vignerius (apud Du Chesne

Hist. Franc, script. Tom. I. p. 142.), Bucherius (Belg. Rom.

lib. V. c. 2.) , und so noch Andere , bis suerst der scbarf-

sinnige Franzosische Historiograph Hadhanus Valerius 1646.

(GesL Franc Tom. I.) Zweifel gegen die Aechtheit der la-

sclirift erheb , die bei Seb. Titleman t (hist, des empereurs,

1^90.) und besonders bei dem Coiner Domherra pon Utiles'

hehny den Aldenbriick (De relig. vett. Ub.) anfuhrt, Anklang

fanden. Gruter scheint die Inschrift gar nicht gekaunt, eder

doch nicht beachtet zu haben. Desto wunderlicher erscheint

Orelli, der, von Muralori und Donati verlockt, in seiner

sonst so rein gelialtenen Collectio luscript lat. (Turici 1828)

Tom. I. 1085. zuerst aus Gelenius und Hiipsek (Epigram

mat) die weitl&ungere, uud gleich darauf N. 1086. auoh die

kurzere Fassung derselben Inschrift, als seien es nwei
verscliieden e , nur durch neue Fehler entstellt, mittficilt.

Und dem OrelU tritt wieder Sieiner. Inscript Rlien. II. p.

111. glaubig nach. Wahrtich — habent sua fata tabellae* —
So stent es una diese Constantinus-lnscJirift bis auf den

heutigen Tag. Niemann* der vielen Zeugen dattir hat sie

mit Augen geseheli. VieUejcht war m niemals vorhanden.
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Deuts cine Romerceste,

Und wenn sie einmal in der Welt war, so ist sie schlecht

gelesen, uurichtig abgeschrieben worden. Vergebens mflhen

wir tins ab , ilire wahre Form zu ergrtinden. Deunoch

strftubt sicli das Gewissen dagegen, den frommen, clirlichen,

nicht keiiiitnissarmm Abt Rupertus kurz und gut ciucr pia

firaus zu bezUchtigen. Es muss etwas an der Sache seia.

Wie vie!, das liesse sich vielleicht errathen.

Ztivttrderst kann auf der Tafel nicht gestandeii ba-

ben, Constantin sei der crste G r ii n d e r (conditor) des Ca-

stells gewe^en. Denn die echten Deutzer Inschriften bei

Gruter, die wir oben betrachteten, sind alle alter, zum Tbeil

vie! alter, als Constantin. Es mag sein ^dass die Franken

sich zu Aufange des vierten Jahrhunderts einmal in Besits

des Rttmercastells Cttln gcgciiilber gesetzt flatten , uud von

dein jungen Imperator wieder daraus vertrieben wurden, der

es nun mit eiuem oder mehreren ueueu Thurmcn versah.

Denn diese Thilrme, als hochragende Festungswerke , warea

am Rheine besonders nothwendig. Auch Cttsar (B. G. VI.

29) errichtete zum Schutze seiner Brticke tiber den Rhein

eiti thurmhohes, starkbewachtes Bollwerk. Thflrme und ff-

ste Mauem zwischen den Thiirineit, umgeben mit einem Gra-

ben, waren bis auf Bruno's Zeiten da. Dafiir zeugt Beri-

beris Urkunde von 1019 , wo es heisst (bei Lacomblet I.

153. p. 94) : deihde ipsum castrum Diviteiisium, turres vide-

licet ac interturria cum fossato in circuit u. Ausdrflcke, wel-

ehe auch Rupertus gebraucht, der sie augeiischeinlidt der

Urkunde entnahm. Demi der Name interturria, dessen

Rupertus sich (De incend. Tuit. cap. 2.) bedient, ist auch

im Mtttelalter nicht gewoitnlich. Wie leicht kotinte nun,

aus dem Gcd&chtniss niedergeschriebeii , cine wirklich ein-

mal anfgrfundene Inschrift durch Vermischung mit den

ebeufalls gedachtnissmAssig aufbewahrten Worten jener far

die Abtei Deulz so wichtigeu Urkunde, derselbeu im Aus-

drocke, in wirklichen Barbarbnen fthnlkJi werden! — Und

Digitized by Google



1

Castrum Divtienshiin. 29

so ist es : entweder Hertherius hat die Inschrift zum Muster

genommen , was kaum zu glauben ist, oder die Inschrift (in

Rupertus Munde) ahmte deui Heribertus nach. Demi an

die zierlichen epigraphischen Wendungen des Testes bei Sw-

rft/«s und Gelenius ist noch viel weniger zu glauben, als an

den barbarischen Unsitin bei Rupertus.

Zugegeben also, es sei wirklich im Castell zu Diuza,
wie es im IX. Jahrhundert hieas, und schwerlich anders auch

im X. XI. und im XII., da Rupertus schrieb , ein Stein ge-

funden worden mil einer Inschrift zu Ehren Coustantius,

als Siegers der Franken, — denu darin stimmen doch

alle verachiedenen Fassuiigeu derselben uberein, so wie auch

das vota feceruut wohl ein achter Rest sein dttrfte; —
sollte nicht auch der Name des Castrum Ditensium,

oder besser Divitensium, acht sein? — Wer hatte im

XII. Jahrhunderte die Gelehrsamkeit gehabt, den in den da-

rnals gelesensten Romischen Schriftstellern (Rutropius etc.)

nicht vorkommenden Namen ohne Weiteres (aus Ammian

oder sonst woher) dem Orte Diutia oder Diuza beizulegen?

— Gerade dass die HeriberVschen Urkundeu von 1003 und

1019 ibn vorsugsweise gebrauchen, lasst auf eine alte, wohl-

begrundete Ueberlieferung schJiessen. Es darf uus dabei

nicht irren , dass Heribert selbst 1009 dasselbe Castellum

Tuitiense (Lacomblet , 1. 146) nennt, was bei ihm 1019

Castrum Oivitensium heisst. Erwahnt er doch die villa

Tuitium neben dem Castellum Divitense in einer und

derselbeu Urkuude von 1003 (Lacomblet , I. 136) , und so

finden sich beide Formen im XII. Jahrhundert fortwahrend

neben einander, z. B. Castrum Tuitiense in dem Briefe

Papst Eugens 111. von 1147. (Lacomblet, 1. 357), wtthrend

Kaiser Ronrad II. 1025 von dem pagus Tucinehove, dem

Deutzer Gaue, spricht (Lacomblet , I. 161. coll. 177.) , sum

Beweise , dass die Deutsche Form des Nameus , die wohl

action zu Karl's des Grossen Zeit im Gebrauche war , auch
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VnUt em* Romervmie,

in Schriften , ncben der gelehrten , romanisirenden noch er-

scbicn. Hatte doch auch Neuss - (Novesium Tacit Hist

IV. 26 etc.) — schon bei Reglno den deutschen Namen

Niusa (Montno. Cenn. hist I. 592), im XII. Jahrhundert la-

teinisch immer Nussia (Urkunde K. Lolhars lies Sach-

sen von 1131 bei Lacomblet I. 310. coll. 483. 524. etc),

was mindestcns als Analogic zu Denta — Diuza gelten

kann. Noch eional — Castrum Diritensium — oder

meinetwegen auch Divit ens e — ist keine Latinisirang des

gewtthnlichen Nainens der Burg, des SUdtchens Diuza oder

Duicia, wie es von Tnitium oder Tuicium gewiss ist

Es muss 2ft Itern
,

ja ROmischen Ursprunges sein
,

niag nun

jene Tafel bei Rupertus da gewesen sein, oder nicht Nur

so weit wird Niemand mit gutem Gewisseu gehen , dass er

nun Divitia oder gar Divitum kuraweg filr den wahren

Rtimischen Ortsnamen erkl&rte.

Woher nun aber die Divitenses? - Dies ist cine der

dunkelsten Fragen. Sie an losen , ddrfen wir kaiim erwar-

ten, zu den bereits vorhandenen Versuchen auch einen zu

fiigen , wird man uns nicht verwehren. — Die Geschichte

sagt, dass Kaiser Valentinian sogleich nach seinem Regie-

rungsantritte, im Jahre 305, den Rhein gegen die Germanen

auf be id en Seiten (Ammian. M. XXX. 7.) mit festea Lagern

mid Burgen deckte, anfanglich am Oberrhcin gegen die Ala-

mannen , dann aber , urn 368 , bis znm Awsfluss in's Meet

(Ammian. M. XXVIII. 2.). kh denke, der Kaiser wird da-

bei Coin und seine fJmgebung, auch die Bnrg gegenflber,

aicht vergessen haben. Wahrend nun so Valentinian im We-
sten das Reich schirmte, wie sein Rruder Valens im Osten,

erhob sich gegen letztern , der mit einem Heere in Asien

stand , in seiner Residena Constantinopel ein gewisier Pro*

copius, indera er mit Httlfe der Truppen, und awar der DU
vitenses et Tungricani iuniores deu Pttrpur nahra.

Wie dieser auerst glucklich war, dann unterlag, erzahlt Am-

Digitized by Google



Cattrum Pwitenmm. 31

mian. M. XXVI. 6—9. Noch einrnal gedenkt der Geschicht-

schreiber (XXVII. 1.) der Divitenses et Tungricant
2usammen, iind zwar bet Cabilo (Cabilena?) am Arar, d.

i. ChAlons stir Saone, unter Anfilhmng des Severianws im

Jalire 366, welcher dann gegen die Alamamten ungluck-

lich k&mpft. Damit sttmmt die Netitia Dignit. in partib. Oc-

cid. Cap. VI. p. 23. Backing, Qberein, wekhe voter den le-

gioHes Palatinae duodecim nennt: (3) Divitenses Seniorea,

(4.) Tongrecani Seniores. (Hire Insignien sind abgebildet

S. 17.) Auf sie folgen unmittelbar : Pannonkiani Seniores,

Moesiaci Seniores u. s. w. Dieselbe Notit. Dignit. m partib.

Orient Cap. VII. p. 31. Etching fuhrt outer dem Magister

militum per Thracias an: (10) Divi tenses Gallicani.

(Die Insignien S. 30.) Die verschiedenen firklarungen dieser

Namen, welche der gelebrte Heraosgeber der Notitia Dign.

fascic. II. p. 190. 218. sq. 494., endlich fascic. IV. p. 383. sq.

ztisainmenstellt , brauchen wir nicht zu wiederholen. Unsi-

cher sind noch alle, anch die des Maffei in seiner btoria

diploniatica, Mantua, 1727. p. J 70., welche Backing billigt,

dass namlkh eine Legion, die U. Italica, den Beinamen di-

res gebabt, woher ihre Krieger eben so Divitenses ge-

nannt worden , wie For tenses die einer legio mit dem

Beinamen for lis, wie a. B. die legio 11. Traiana hiess

(Backing, faseic. II. p. 190.). Aber — der Beweis ist noch

m fflhren, dass whrklich eine Legion nit dem Beinamen d U
ves rorhanden war. Denn was Rocking ad Not. Oceid.

cap. V. fascic. IV. p. 233. dafttr anftihrt, namlich die Inschrift

bei Maffei Mus. Veron. 256, 6: MILES LBGrONIS SECVNDE
DIVTFENSIVM ITAUCfi SIGN1FRA (audi bei kcUermann

latercula duo Caelim. p. 71. num. 280.) beweiset so wenig,

als der Index des Grutervs aus Grut. 642, 8: LEG. II. WPA-

LICE. DIV1T. , was bekanntlich Orell. 8891. nicht divi(is

ergliiizt, sondern richtig Divitensium. Dad so wird audi

*u erg&nzen sein Maffei Mus. Veron. 218, 4; AVR. MA-
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Detitz eine Rwnerceste
,

XIMI IEXAR. NVM. DALIIDIY1T. und ebend. 5: DELM.

D1VIT. Nur das ist aus diesen Steinen zu entnehmen, dass

zu irgend ciner Zeit
,
moglicher Weise sehr spat, eine legio

II. Italica unit deui Beinamen Divitensium vorhanden war,

und ebeii so dass in Dalmaticn numeri oder Cohorten stan-

den, die eben falls Div il euses liiesseu. Dass wir diesmal

von Orelli 1085. und 1066. keineu Gebrauch marhen , wie

Herr Roulez thut (bei Sticking fascic. 1L S. 220.), wird uns,

nach dem Obigen, nicht mehr verdacht werdeu.

Mit den Beinamen der Legionen ist es uberhaupt eioe

sehr schwierige Sache. Sie wecbselu gar zu oft. Nach Con-

stantin dem Grossen ist kaum noch eine Aehnlichkeit mit

dem fruhern ZusUnde. Und welche Veraudeningen brachte

in den folgenden Kriegen , da immer mehr fremde , nameut-

lich deutsche Hiilfstrtippen unter Romischen Adlern in alieo

Tlieilcn des ungeheuern Reiches fochten, jedes Jahr! —

Wer uns mit Bestimmtheit sagte , was Becking fas-

cic. II. S. 218. ausspricht: Itaque nomen Divitensium

*6* sive gentile non est; sed attribntivum esse videtur! —
Wir batten uns nicht weiter zu bemtthen. Die Legion, al-

lenfalls die II. Italica, hiesse dives, ihre Soldateu Divi-

teuses, diese stftnden theiJs in Thracien, theils am Arar ia

Gallien, wir liessen sie bei Coin auf dem rechten Ufer eine

Befcstigung griinden , die danu ganz natflrlich nach ihncn

genannt wflrde, mochte der Reichthum (Sticking fascic IL

219.) — bei Rriegern bekanntlich nicht gerade gewohnlich;

— bestanden haben , worin er immer wolle. So leichten

Kaufes kommen wir aber nicht zum Ziel.

Gestehen wir es nur: MaffeVs Erklarung schwebt in

der Luft Gauz abgesehen von der Wuuderlichkeit eiuer

legio dives — ja wenn es eine fortis , fidelis , fulminatrix,

Martia, Augusta etc. ware ! — ein wenig werden wir doch

die Analogie der lateinischen Sprache beriicksichtigen mis-

sen, wonach Adjectiva in — ensis nur von Ortsuamea
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solcben Substantiven gcbildct werden , die Herkunft

S. Madvig lat Sprachlebre §. 190. 192. Sol-

che Formen , wie castrensis , circensis , hortensis , pratensis

etc. sind nur scheiubare Ausnahmen. So war PanciroWs

Vermuthung, Divitenses stamme von einem die, an and fur

sich, d. h. dem Princip nach, nicht bo abgeschmackt, als

in ibrer Anwendung auf ein so namenloses Oertchen , wie

jenes Divitum oder Divetum in Sicilien, auf das er deutet.

Man mdchte sich fast verwundern, dass Reinem Divio, oder

Divionenae Castram (Greg. Tur. U. 19.), jetat Dijon in Bur-

gund, oder Divo durum (Tacit Hist I. 63.), bekanntlich

der Rttmische Name von Metz, oder die Quelle D i v o n a bei

der Stadt gleiches Naraens in Aquitanien, die jetzt Cahors

(Cadnrci) heisst, einfiel, um von dem Helvetier Divico, dem

Aeduer Di vitiacus bei Caesar ganz zu schweigen. Denn

nach der Notit. Dign. Or. cap. 7. p. 31. sind die Divitenses

doch Gallicani, und Gallische Namen, welche den Stamm

Divo oder Aehnliches enthalten, thun una ja Noth.

Eines dttrfen wir nicht ubersehen: Ammianus nennt

nd Tungricani beide Male zusammen, einmal die

in oder bei Constantinopel , das andcre Mai ohne

Zusatz am Arar. Dass diese letztern die seniores waren,

sagt uns die Notit Dign. Occ. cap. 6. Nun wissen wir, dass

Tungri , was ohne Zweifel dasselbe ist mit Tungricani , zu

Ammian's Zeiten : civitas ampla et copiosa Germaniae secun-

dae (Ammian. M. XV. 11), war und in dieser Eigenschaft

mit Agrippina verbunden wird. Auch Tacitus zaJih die

Tungri zu den Germanen (Tac. Germ. 2.). Osarm's Ver-

muthung (Zeitschr. fur die Alterth. -W. 1838. N. 64. S. 523

sq.), dass die Tungern uiid Divitenser Nachbarstamme gewe-

seo, bietet sich auf diese Weise ungesucht dar. Ja man

mochte weiter vermuthen , auch die Divitenses seien Ger-

manen. Das Wort Gallicani in der Notit. Digu. Or. c. 7.

darf uns nicbt irrcn. Das Roroische Germauien gehorte *ur

3
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M Deutz eine Romervesfo. Castmrti Dwitensittm.

Provinz Galliae, die Germane* wohnten an linken Ufer des

Niederrheins zwischea Treverern und andcrn Gallischen

Stammen als Eingewanderte nur vereinzelt, bis die Franken

alles Land in Besita nahmen. Wie tiun , vrentt diese Divi»

tenses, in der Nahe der Tungern , auch ein dentscher

Stamm, vielleieht Nachkommen jener alien Ubicr waren, die

Agrippa auf Romisehen Boden verpflanzte , von welthen in

dem II. III. Jahrhunderte so gar keine Rede mehr istf —
KOnnte der Name nicht mit diut, diot, tent a d. i. Volk,

zusammenhangen
,

jener nralten Benennung unsers Volkes,

die freittch erst naeh Karl dem Gressen wieder hervortritt,

deren Vorhandensein jedoeh in frtihester Zeit die Namen der

Teutoni und des Tuisco schon hinlanglich darthunV — Dass

die Divitenses , als Deutsche
,
gegcn die Alamannen fochten,

ware nicht das einzige Beispiel dieser Art. Wie ldcbt fat's

anzunehmen, dass entweder Constantin oder Valentiniaii eine

Besatzung von solchen HUlfstruppen in die Festung Coin ge-

genuber legte , welche von ihnen dann ihren Namen eraielt.

Und konnte nicht aus Divitenses ebeu so leicht Diutia, Diuza,

Deutz werden , als aus Confluentes erst Confluentia , dann

Coblena? — Nur wird man nie den Namen der Divitenses

von dem Orte Deutz ableiten dttrfen.

Monster. Oeycks.
V »

t
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a. fcljeoDorirl) aU torwittUr fwifclj/n Cblo*o*wl> unt i*n 3Ua?
tnannrti.

» « i ,

Der von Cassiodor (Var. II. 41.) aufbehaltene Brief

Theodorich's an den siegreichen Frankenktfnig muss, wie die

Anfangsworte : Gloriosa quidem vestrae virtutis adfinitate »)

und das weiter folgende: Ad parenlum vestrorum (Theodo-

rich mcint sich selbst) defensionem deutlich zeigen, zu der

Zeit geschrieben seiu, wo Theodorich bereits mit Chlodowich

verwandt geworden war, wo er bereits Chlodowieh's Sehwe-

ster geheirathet hatte; denn die Annahme, dass die Konige

dieser Zeit sich untereinander Brtlder und Vettcru genannt

und sich sHmmtlich als Verwandte betrachtet, entbehrt jeder

wahren Begrtindung 2
). Dass Theodorich sich mit einer

i

1) Vartra *trtas tat eine ahnliche Umschreibung , wie in demselben

Brlefe excellentia vestra, vestra potestas , HI. 1. fortitude vestra

n. a. Ygl. IH. 8. 4. Am wenigsten durfte es angehn adtnitas

hier im tibertragenen Sinne «u nehmen. Aehnlich lesen wir in

eiaem andera Briefe Theodorich's an Chlodowich (Var. HI. 4.):

Adeo inter reges adfinitatis lura divina (divina absolut zur Be-

aeichaang der gottlichen Weltordnung. Vgl. Var. II. 3. IV. 1.

V. 40. 44.) coaleseere volverunt 9 at per eorain placabilem ani-

mum proveniat quies optata populorwm. — Sociantur proxlmitate

domtni, ut nattoses eiatltt debeaat volantate gloriarf. Vgl. noch

daselbst II. 8. IV, 1. V. 40. 44. Theodorich nennt den Alarich,

der sioh mit der natiirlichen Tochter Theodorich's vermahlt hatte,

and den Clodowioh duos nobis adfinitate oeniunetoe, benelchnet

tie ale seine cognatt («t. L), »<*fin<* ("'• und er bemerkt

4m FrankenkOaig (III. 4.) ra Betreff des ^wistee mit Alarich:

A pnrenlibos, iuod quaeritnty eleotta iodlcflnis expefntor.

2) Freillch hat Luden „Geschicfete des teotscaen Volkes" HI. 668. f.

dJese Bebauptung aufgesteilt, aber die dafur angefubrtcn BeweLse
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Theodorich ah Vermiltler

Schwester Chlodowichs vermahlt habc, berichtet gelegentlich

Gregor von Tours 3
); abcr dcr Name derselben und jede

genauere Bestimmung scheiut ihm nach der Art, wic er der-

selben Erwahnung thut, nicht bekannt gewesen zu sein. Nun

lesen wir freilich bei Jornandes oder, Trie er eigenttich heisst,

Iordanes De rebus Geticis 88. : Missaque legatione (Theoderi-

cus) ad Lodoin , Francorum regem , filiam eius Audofledam

sibi in matrimonio petit, aber die Unmoglichkeit, dass Chlo-

dowich bereits damals eine so alte Tochter gehabt haben

beweisen diese durchaus nicht Wenn Alarich den Chlodowich

frater meus nennt (Greg. Tur. n. 85.), so geht dies nuf die oben

bemerkte Verwandtschaft ; dcr burgundische Konig Gundobald

heisst fraternitas vestra (Var. III. 8.), well sein Sohn Sigismund

eine natiirliche Tochter Theodorich's, ebenso der Vandalenkonig

Thrasamund (Var. V. 1.), well er die Schwester desselben Thrasa-

mund zur Gemahlin hntte. Vgl. Sartorlus „uberdle Regierungder

Ostgothen" 8. 263. Aschbach „Geschlchte der Westgothon" 8. 1«.

Sonst kdnnte man auch daran erinnern , dass frater und pater

seit alter Zeit hofllotae Anreden gegen Altersgenossen and altere

Personen waren. VgL Hor. epist I. 6. 54., luv. V. 185. Capitol

Anton. 1&: Uuum igitur In anore omnium imperasset atque ab

nllis modo frater, modo pater, modo Alius, ut cuiusque aetas si-

nebat, etdiceretur et amaretnr. Spartian. Iul.4.: Cnumquemque,

at erat aetas, vel patrem vcl filiam vel parentern (fratrem?) ad-

fatus blandissime est. Quint declam. 821. i Nulla adulatlo pro-

cedere ultra hoc nomen potest, quam ut fratres vocemus. Am

wenigsten ist es nachzuweisen , dass die Verwandtschaftsworter

Adfinis und cognatus von anderen als von vrirkUchen Verwand-

ten gebraucht worden. Auch MuUer „die deutschen Fiirsten und

Hire Stamme" II. 69. behauptet ohne Beweis, alle edlen Familieo

deutscher Stamme batten slch als Verwandte augeseben. Wenn

Midler sich mf Philipps „deutsche Staats- und RechtsgescMchte"

I. 488. beruft, so vergleiche man dagegen IMeU „Gregor von

Tours und seine Zett« S. 185. f.

8) HI. 81.
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, lcuchtet zu schr ein, als dass man Bedenken tragen

ktinnte, ob hicr dem Gregor oder dem Jornandes, der am

Anfange uud Schlusse seines Werkes — die angeftihrte Stelle

fallt in den letztern — andere Quellen als den so nachlas~

sig von ihm benutzten Cassiodor vor sich hatte, zu glauben

^^La^dT ^^U^l) ftuf dda1

£^ IT) Oil ^^0^0 fled 3 j €lc}K*tt ^^KTP^M^^

ohne Bedenken aufnimmt , ist urn so weniger zu geben , als

in den gleich darauf von Jornandes genannten Namen der

Stthne Chlodowich's sich die argste Verderbung und offen-

barstes Missverstandniss kund giebt Es heisst nftmlich dort

unmiltelbar naeh den angefuhrten Worten: Quam ille grate

libenterque concessit, suos Alios Ildebertum et Cheldebertum

et Tuidepertum credens hac societate cum gente Gothorum

inito foedere sociari. Theudebert, der hier als dritter Sohn

genannt wird, war Chlodowich's Enkel, der Sohn von Chlo-

dowich's vor der Verbindung mit Chlothilde von unbekann-

ter Mutter geborenem altestem Sohn; von Chlothildens Sbii-

uen iiberlebten Chlodowich Chlodomer, Childebert und Chlotar,

van denen wir nur den Namen des eiiien bei Jordanes wie-

Jecinden , der irrig die Sadie so darstellt, als ob Chlodo-

wich bereits drei Sonne gehabt halte , als Theodorich mit

ihm in verwandtschaftliche Verbindung trat &
). Es hat hier-

nach, besonders wenn man die Unwahrschein 1 ichkeit bedenkt,

dass Chlodowich zwei Schwestern gehabt, deren Namen im

zweiten Theile der Zusammensetzung dasselbe Wort enthal-

ten , Albofledis und Audofleda , die Annahme alles far sich,

dass Jornandes aus Missverstaudniss die Schwester Chlodo-

wich's, welche bei Gregor und Remigius Albofledis heisst,

nieht ohnc Verderbung des Namcns, wenn diese nicht etwa

I) Althooiideiitscher Sprachschatz III. 771.

5) Von den drei Chlodowich uberlebenden Sohnen ChlothildeiM ward,

wie sick mis ereg.II.89. er^ebt, nui

tritt des Vatera eura Chrbtenthura geboren.
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38 Theodorich alt VermMer

den Abschreibern zur Last fallt, xvr Tochtcr des Franken-

konigs und zur Gemahlin Tlieodorich's gemacht habe.

Gregor berichtet , nachdem er Chlodowich's Taufe be-

schricben hat 6
): Baptizata est et soror eius Albofledis 7

),

quae non post multuin tempus migravit ad dominum, pro

qua quum rex contristaretur, sanctus Remigius consolatoriam

misit epistolam, quae hoc modo sumpsit exordium 8
): Angit

me et satis me angit (satagit) vestrae causa tristitiae, quod

bonae (gloriosac) memoriae germana vestra transiit Albofle-

dis (Albocbledfa). Sed (de hac re] consolari possumus, quia

tain de hoc muudo (hac lace) migravit (discessit) , «t sus-

pici magis (rerordatione magis suscipi) debeat
,
quam lugeri.

Conversa est enim et (lies: est etiam) alia soror eius Lan-

thildis °) nomine, quae in haeresin Arianorum dilapsa fuerat,

quae confessa aequalem filium patri et spiritum sanctum chris-

maU est "). IMe letztgenannte Lanthildis bezeichnet nun

Rorico u
) als Gattin des Theodorich, wogegen sich kein

stichhaltiger Grand vorbriiigen lasst, wenn cs auch sonder-

bar scheint, dass wir hier eine Gregor unbckannte Kunde er-

halten. Lanthilde war, wie einzelne Franken vor Chlodo-

wich's Bekehrung
,
selbstandig zum Arianismus ubergegau-

6) n. 81.

7) Ueber den Namen vgl. Graff a. a. O.

8) Der ganze Brief steht bei habbeus Concil. IV. 1868. sq. and bef

Rtiinart hinter dem Gregorius H. 1826. Tgl. auch die Acta san-

ctorum XLVII. 91. Wir haben die wenigen Abweicbungen von

Gregor in Parenthese beigeftigt. Aus dem weitern Verlaufe des

Briefer ergiebt sicb, dass Albofledis unvermablt gestorben ist, wahr-

schelnlioh in den ersten Monaten des Jahre* 497.

9) Diese Form 1st richtiger, als Landechildis (vgl. Graff' in. 884.

IV. 918); freilich konote man ancb an Kilnchild (0mjf 1. 809)

denken.

10) Vgl Greg. II. 84. und die Acta sanctorum XLVn. 80.

It) Bei Bouquet III. 18.
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zwtichen Chiodowioh und Sin Alamannen.

gen »*), wenn wir iiicht etwa annekmeii wollen , sie Mi
bereits an einen arianischen Ftirsten venn&hlt gewesen, nach

dessen Tode sie zum Bruder zurtickgekebrt sei. Jedenfalls

scheint es, dass Lanthilde bei der Taufe Chlodowichs und

daas sie durch den grossen Eindruck, den dieses Ereigniss ge-

macht, zum Uebertritte bewogen worden sei, freilich auch

nieht ohne Zasprvch Chlothildens und Chlodowich's. Als Gat-

tin eines arianischen Ffirsten und unter einem dem Arianis-

muH ergebenen Volke lebend wiirde sie kaum den Uebertritt

gewagt haben. Nur ein Einwand konnte gegen die schon

dadurch, dass wir nur die Namen von swci Schwestern Chlo-

dowich's genaunt finden, nicht anwahrscheinliche Annahme,

Theodorich habe die Lanthilde gebeiratet , mit Fug vorge-

braeht werden, wenn sieh namlieh naehweisen Jiesse, dass

der Brief Theodorich*s an Ohlodowicb, in welchem er diesen

als Verwandten anredet, vor dem Uebertritte des letztern

zum Christenthum geschrieben sei ; dies ist aber so wenig

der Fall, dass sich das gerade Gegentheil unschwer bcweU

sen lasst

Theodorich bemerkt dem Chlodowich, nachdem er ihm

- •

18) Dies tet auch LbbtW* Ansichi S. 860. Chlodowich'a Gait in haben

wir nnj als cine Katholikin wm denken; ob sie den Arianumiiis,

in welchem sie ohne Zweifel eraogen ward , bereits in Burgund

(dorch den Einfluss von Avitus ?) Oder nach der Verbindung mit

Chlodowich (durch Hemigius , kii dem sin in Beziehung stand,

veranlasst ?) verlasseo , ist nicht zn entscbeiden. Jedenfalls ist

die Annahme von Rettkcry (Ktrchengeschichte Deutschland's I.

B78.), Chlothildens Vatet Guodobald habe dem katholiachen

Glanben angehangen, eine durchaus unberechttgte:

IS> Rotpatt bat in der AbhandJung: „Dle VortheidJgung der Homer

am Rhein seit der enten Halite des dritten Jal.rhsnderts bts stun

Uatergange der romischet) Herrschaft in Gallien" (1847.) 8. 86. f.

diesen Pankt nicki uuitfichtig genug erwogen.
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Theodorich als Vermittler

gerathen die fliichtigen Alamannen nicht water mchr zu

verfolgen : Cede itaque suaviter Genio nostro, quod sibi gen-

tilitas communi remittere consuevit exemplo. Gentilitas kann

hier nur das Heidenthum, die Heiden bezeichnen, in welchem

Sinne Cassiodor das Wort auch in einem andern Briefe Theo-

dorich's gebraucht (DI. 17.), in welchem er die Provinzialen

Gallien's auffordert: Amate, unde et securitas venit et con-

scientia proficit Gentilitas enim vivit ad libitum; ubi magis

repent mortem propriam, qui potest habere, quod placeat,

womit man die vorhergehenden Worte verglekhe: Atque

ideo in antiqnam libertatem Deo praestante revocati vestimini

moribus togatis, exuite barbarian, abiicitc mentium crudeli-

tatem. Seit gentilitas der stehende Ausdruck zur Bezeich-

nung des Heidenthums geworden, wie wir dies bei Lactau-

tins, Prudentius und Hieronymus nnden w), konnte ein christ-

licher Scbriftsteller denselben unmoglich in anderm Sinne

brauchen
, ja er dtirfte ihn auch dort vermieden haben , wo

ein Missverstandniss kaum moglich ware. Theodorich sagt:

„Folge mir lb
) deshalb freundlich , was die Heiden sich

sAmmtlich zuzugestehn pflegen" l6
). Das, was alle Heiden

14) Daneben stent nur aiumahmsweise pagan itas , wogegen pagani

und gentiles gleichberechtigt nebeneinanderstehen und sich lete-

term die Bedeutung heidnisch nicht so bestimmt aufgeprngt

hat. Vgl. Gibbon K. 22. Heinrich sum Juvenal 8. 520.

15) Genio nostro ist eine anspruchsvolle Umschreibung zur Bezeich-

nung der kaiserlichen Person. Vgl. Note 1. Man erinuere sich

des bekannten Schwures beim Genius des Kaisers. Selbst auf

christlichen Mtinzen finden wir Genio Aug. Vgl. die Note von

Torrentius zu Suet. Calig. 27. Hertzberg de diis Romanorum pa-

triis p. 44. sqq.

16) Rospatt nimmt gentilitas als Stammvcrwandtachaft und ubersetst:

sich nachzugeben gewohnt ist." Welche Staramverwandtachart

soU aber hier gemeint -ein?. Etwa die tiler deutschen Volker
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zwischen Chlodowich und den

pflegen , ist offenbar, dass sic sich durch

Bitten von Verwandten zur Milde gegen die Verfolgten be*

stimmen lassen , was frUher bereits in den Worten ausge-

sprochen ist : Quia iure gratiae merentur evadere
,
quos ad

Wenn aber Theodorich den Frankenkttnig daran erinnert,

dass die Heiden solchen Bitten von Verwandten nachzugeben

pflegen, so liegt hierin der Gegensatz angedeutet, dass

untereinander ? Aber daon waren ja auch die AJamannen dem

Chlodowich verwandt , und Theodorich durfte nicht unterlassen

auf diese Stammverwandtschaft hinzuweisen. Oder soil die

Verwandtschaft zwischen Theodorich und Chlodowich

seln ? Aber dann wiirde Cassiodor nicht den so leicht

verstebenden Ausdruuk gentililas , sondern, wie V. 43., adfinitas

gewahlt haben. Die Worte communi exemplo verbindet Rospatt

lrrig mit sibi remittere , da sie zn consuevit gehdren. Die ge-

wdbnliche Wortstellung wire : Quod gentilitas sibi remittere com-

muni exemplo consuevit; da aber communi besonders betont and

gentilitas, worauf der Haoptnachdmck liegt, bervorgehoben

sollte, so wurde cs durch das ZM'isclieugeschobene remit-

tere consuevit von exemplo getrennt, sibi aber zwischen genti-

litas und das den Satz eroflfhende Relativum gesetzt, damit das

scharf betonte gentilitas nach dem schwachen sibi urn so nach-

drucklicher auflrete. Eine andere, noch verfehltere Deutung der

Worte ergibt sich aus der Randbemerkung mehrerer Ausgaben

:

Parere principi victori commune gentium omnium exemplum. Vgl.

much Sartorius 8. 263.

17) Huschbery „Geschlchte der Allemannen und Franken" S. 640.

ubersetzt: ,,Ver*tattet meincr Ansicbt freundlichen Eingang, wel-

Volker gewohnt

alter Volker h&tte beseichneo woUen, Moss die heidni-

schen Volker genannt haben, wo man wenigstens etiara genti-
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42 Theodorieh aU Vermittor

ChMowidi als Christ nm so mehr seinem iha ran Milde

bittenden Verwandten Folge leisten mttsse. Ware Chlodowich

nech Heide gewesen , so ware diese Erinnerung wenig an

der Stelle, da sie ihn an den Religionsunterschied zwischen

ihm nod Theodorieh gemahnt haben wttrde und es sonder-

bar ware, wenn ein Christ den Heiden auf cinen Grundsatz

des Heidenthums, nicht ohne Hindeutung, wie hoch das Chri-

stenthum fiber dem Heidenthum stehe, hatte aufinerksam ma-

then wollen. Dagegen ist die Andeutung, dass Chlodowich

jeUt als Christ Milde flben mflsse, wohl angebracht. Aus-

tfruckljch wird das Cbristenthun hier eben so wenig genannt,

als in dem ganz unzweifelhaft an den schon zum Christen-

thum iibergegangenen Chlodowich geschriebenen Briefe Var.

III. 4., wovon der Grand vielleieht in dem fttndlfchen Gegen-

satze zwischen den Arianern und Katholiken liegen mag ,8
).

Hiernach scheint es unzweifelhaft , das Theodorich's

Brief nach der Taufe Chlodowich's und der Vermahlung

seiner Schwester mit Theodorieh geschrieben ist Seit jener

Konigen eingetreten »<>), und so hatte sich denn auch Chlo-

dowich vom Ostgothenktfnige einen Citherspieler erbeten,
i :» .

18) Theodorieh entging en nicht, welch eine bedeutendc politische

Mncot Chlodowich gerade dadurcb gewonnen, dass er selbat Bunt

katbolinchen Glauben tibergegaugen. Ueber die Griinde , welche

Theodorieh davon zuruckhielten , den Arianbunus eu verlassen

,

vgl. Sartnriua 9. 181. f.
*'

19) Es war dasselbe aber keineswega ein vertrauliehes, wie sleh dar-

bus ergtbt, dase Theodorieh den Chlodowich trot* der adfinitas

nie fraternita* anredet oder als ft-afer bexeichnet, wie Gundobald

wnd Thrasamand (Mole %). Chlodowich wird ran Theodorieh

exceHentia vestra angeredet, wie die Kdnlge der Heniler, War3
nler und Thflringer (in. 8.), aber kelner der verwandten Ffirsten,

well er sich selbstAndlger, als die ubrigen zeigt« und als ein ge-

fahrlicher Nebenbuhler immer entscbiedener auftra*.
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zwischen Chlodotrich und den Alamanncn 4*1

convivii nostn ffun& pcllcctus^ wic dicscr &11 Bocthius schrcibt^

dem er seinen Wunsch mittheilt einen solchen durch ihn zu

crhalten ao
). Mil der Gesandtschaft , welehe den Brief an

Chlodowich uberbracbte , gchiekte Theodorich diesem audi

den gewunschten Citherspteler

Gregor erzahlt uns , die Alamannen bitten sich in je-

ner Schlacht, in weleher Chlodowich den Chrisfengott ange-

rufen, nachdem ihr Rtinig gefallen, unterworfen (Clodovei se

ditionibos subdunt)") ; Chlodowich habe darauf den Krieg ein-

gesteilt und sei, nachdem er das Volk unterworfen, friedlich

nach Hause zur Konigin zuruckgckehrt 23
). Weihnacbten

49$. crfolgtc die Tanfe Chlodowich's und bald darauf wahr-

acheinlkh Theodorich's Vermahluug rait ciner Schwester des-

selben; beide Ereignisse fallen vor unsern Brief. Horen wir

nun, wie Theodorich in diesem den Zustand der Alamannen

schildert. „WIr wunschen Glfick", beginnt Theodorich, „we-

80) Var. n. 4a Avf ftaalicbe Weise hatie Onndobald den Ostgothen-

elne Sonnen- und Wasseruhr gebeten , wle er sie in

gcsehen. Vgl. Var. I. 46. 46. »\

91) 0** ore manibosque consona vooe cantando gloriam restrae po-

teatatls obleotet. Ore manibtuque iat mit oblectet zu'rerbinden

und der Aocusativ gloriam von cantando abhiingig; denn bef ore

inanibusque an das Mlenenspiel und panfomimische Bewegiingen

Kti denken geht nlobt an, weil beim Citberspieler die Hande durch

das Spiel in Anspruch genommen werden.

SB) il aa
23) Bei coarctatoqtie populo ist oftenbar an die Alamannen «n den-

ken , scbon wegen des vorfaergehenden : ClodoTei ae dltionibiw

dlceates) Ne aapltus, quaesmans, pereat popahw? iam

!

Vgl MitUer II. 65,
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44 Theodorich als Vermtitler

gen der rithmlichen Verwandtechaft Eurcr Tapferkeit

dass Ihr das Volk der Franken , welches in alter Zeit un-

thtttig war , neuerlich j^lticklich zum Kampfc aufgeregt und

die alamannischen Voiker, durch tapfere Unternehmungen

bezwungen 2
*), mit siegreicher Hand finch unterworfen habt

Abcr, da das Vergehen 26
) inuner in den Drhebern derTreu-

losigkeit zerstOrt werden 211 kOnnen scheint, weil wegen der

zu abndenden Schuld der Ftihrer nicht Bestrafung aller ein-

treteu darf 27
), so haltet Euren Aufbruch (oder Euren Zorn)

24) Anders konnen die Worte : Gloriosa qiiidem vestrae virtutis ad-

finitate nicht iibersetzt werden. Aber es ist vielleicht statt dea

Ablativs der Dativ glorioaae adfinitati zu leaen. Husckberg>& Ue-

beraeteung (8. 639.): „Wir wunacaen una zur riihmlichen Ver-

wandtschaft mit Euob wegen der von Euch bewieaenen Tapfer-

keit Cluck", lasat sich mit den Worten dea Textea nicht ver-

einigen.

85) Die Worte oauaia ftvtioribus inclinatos iibersetet Huschberg irrig

„zu schwierigern Unternehmungen geneigt". loclinatua ist bier

ganz so zu fassen , wle in dem daraof folgenden Brief Theodo-

rtoh'a an Alarich, wo ea heiaat: Attilam potentem Visigothorura

viribus inclinatum. Vgl. II. 16. Statt des bisber ohne Anatoss

befbehaltenen canals ist ohne Zweifel a 1isis zu leson, wobei woh]

das virgilische fortibus ausis Aen. XI. 28. vorschwebte. Causia

lasat sich keineswegs durch causia roediocribus excitatoa (HI. 4.),

evtdentibua causis excitatoa (V. 48.) vertheidigen. Ware etwa

bei Caaslodor ausis fortioribus incitatoa (vgL I. 8. amplissimis

laudibus incitati) zu schreiben ?

86) Excessus, wle II. 1. III. 7. IV. 48. und ahnlieh exeedere in. 2,

27) Huschberg hat die Worte: guoniam semper in auctoribus perfi-

diae resecabilia videtur excessus, quia exprimariorum (e t pri-

mariorum Garet, pr imariorum Fonrnier) plectibilia culpa

omnium debet esae Indicia, vermutalich, weil er ketaen Sinn in

ihnen fand, unabersetzt gelassen. Dasa in quia — vindicta ein

Fealer atecke, ist offenbar. Ich vermuthe: Quia ex p rim ar lo-

ir um plectibili culpa omnium non debet ease vindicta.
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zicischen Chlodowich unci den Alamannen. 45

gegen die erscbOpften Ueberbleibsel zuriick (motus vestros

in fessas reliquias temperate) , da nach dem Rechte der

Fteundschaft diejenigen unversehrt durchzukommen verdie-

nen, welche, wie Ibr wisst, zur Httlfe Earn Vera andten a8
)

ihre Zuflucht genommen haben a
*). Verhaltet Euch gegen

jene nachgiebig , welche voll Schrecken in meinem Lande

sich geborgen haben 30
). Es ist ein denkwtirdiger Triumph,

dass der wilde Alamanne so in Furcht gerathen , dass er

sich gezwungen sieht , Dich nm sein Leben zu bitten. Es

genflge Dir, dass jener Konig mit dem Uebermuthe seines

Volkes hingesunken ist; es gentige Dir, dass eine zahl-

lose Nation theils durch das Schwert , theils durch DiensU

barkeit bezwungen ist; denn wolltest Du noeh mit den tibri-

gen kampfen , so wurde es das Ansehen haben , als ob Du

28) Der Plural parentum statt des Singulars nach bekanntem Ge-

brauche. Ganz so stent parentes von Theodorich allein V. 48.

In dem Briefe V. 44: Eat nunc actus Iste per gentes earum
parentem non excusasse culpam et laesos amnios respuisse

pccuniam, wo sich die Lesart parentum flndet, ist zu lesen:

Aurum parentum non ezcusasse culpam , so dass parentum auf

den Thrasamund allein geht.

29) In den Worten : Quia iure gratiae merentur evadere , quos ad

parentnm vestrorum defensionem resplcitJs confugisse, muss der

Itelativsatz in einem ursachlichen VerhiUtnisse zu iure gratiae

merentur evadere stehn, weshalb gratia nicht als G n a d e gefasst

werden kann. Seltsam ubersetzt Huschberg : „Denn sie verdie-

nen Etierer MUde zu geniessen und dem Verderben zu entgehn,

da ihr sent, dass sie den Schutz Kuerer Verwandten angerufeu

haben.

«

SO) Estote fflis remlssi
?

qui nostris finibus celantur eiterrttL Die

handschriftliche Lesart remissus konnte anf das Adverbium re-

missius zu deuten scheinen. Dass Chlodowich die Alamannen

bis in das Gebiet der Ostgotben verfolgt habe, wie Mansn (Oe-

uegt nicht in den Worten.
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noch nicht alle besiegt hHtfcest. In solchen Dingen glaube

mir, der yielfache Erfahrungen darin gemacht JeneKriege

schlugcn mir zum Gluck aus, welche ich mit Massigung zu

Ende fiihrte; denu derjenige siegt immerfort, der in allem

Massigung bewahrt, wogegen erfreuliches Glilck deujenigen

vielmehr schmeiehelt (als wirUich zu Thejl wird), die in

iibennassiger Strcoge sich verhiirten" 3l
).

Hatte Cltlodowich sich die Alamannen , ehe er zuui

Christen thum iiberging , unterworfen , so ist es nicht zu be-

greifen, wie Theodorich in die&era nacli dem Uebcrtritte ge-

schriebenen Briefe auf solche Wcise als Vcrmittler aufeteten

konnte. Die Alamannen batten sich ja gauz unterworfen;

hier aber wird Chlodowich offenbar aufgefordert mit der

Verfolgung der ganz zu Grunde gerichteteti Alamannen, yon

denen ein Theil zu ihm geflohen, inne zu halten. Hier bleibt

uns nichts ilbrig, als zu der Annahme unsere Zuflucht zu

nehmen, es sei hier ein anderer spaterer Sieg uber die

Alamannen gemeint , in dessen Folge aUe westrheinischen

Alamannen 3:
) so bedrangt worden, dass ein Theil zum Theo-

dorich geflohen , eine Annahme, welche ich aereils in diesen

Jahrbtichern HI. 34. als eine nothwendige hingestellt habe,

und die ich auch jetzt nach den keineswegs treflenden Ge-

genbemcrkungen von Rospatt 38
) um so weniger aufgeben

i

01) Die Worte: Dum iucunda prosperitas Mis potius blandttur, qui

auxteritate nimia aon rigescunt, scheineo mir aitr 4aaa einen

rerstiindigen Sinn zu geben, wenn man non atreickt, obgleich die

Herausgeber liier nicht angestossen zu sein scheinen. thuchbery

und Luden III. 70. lossen die Stelle umibersetzt

88) Denn nur an diese ist zu denken. Vgl. Laden a. a. O. Uusch~

berg 8. 642. Miller II. 51. f.

88) Rotpatt nimakt an , dass „es nur ein en bis 497. fortgeseteten,

nicht aber einen zweimaligen Krieg mit dazwtechcn liegendem

Frieden gegeben", ohne zu bedenken , dn*s er mit dteaer An-

nahme in den enteehiedensten WiderBpruch mit der fast ewzigen
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zwischen Chlodowieh und den Atamannen.

kann , als trie bei der grossen Luckenhaftigkeit der Nach-

ricbten ttbcr Chlodowieh — wissen wir ja von Theodorich s

Vennittelung nur aus dem Briefe bei Cassiodor — ohne al~

les Bedenken ist *). Theodorich koiinte unmoglich die vol-

lige Vernichtung der westrbeinischen Alamannen und die

Unterwerfung ihres Landes unter den aufstrebendea , eben

zum katholischen Glauben ubergetretenen and daher urn so

gefahrlichern Nebenbuhler zugeben, weshalb er eine Gesandt-

schaft mit jenem Briefe an diesen schickte , worin er nkhl

undeutlich zu verstehn gab, dass er, wenn der Frankeiikfi-

nig auf die Vermtttelungsvorschlage nieht eingenn sollte,

sich mit Waffengeu alt der Alamanneu annebrnen werde.

Xachdem er den Chlodowieh aufgefordert hat , seiner BKte

Folge zu leisten (cede itaque suaviter Genio nostro), fahrt

er fort: „Auf diese Weise wird es kommen, dass Ihr meinen

Bitten geniigt zu haben scheint, und Ihr nicht von der Seite

besorgt zu sein braucht , welche , wie Ihr wksst , una ange-

hort" Denselben Gegensatz deutet Theodorich gleich

Qoelle unserer NachricMen, mit Gregor, trttt; denn dieser sagt

atisdrfteklich , da*s Chlodowtch vor selnem Uebertritt mm Chri-

stentbnm, der Welhnacbten 4B6. fallt, den Krieg gegen die Ala-

mannen beendigfc und diese unterworfen babe. Nor dareh die

vt>n uas geroachte Annabuie l&sst sick der Brief kt\ Caaaiodor

mil den Nachrichten bei Gregor vereinigen. Auch Matuo's Dar-

stellung P. 59 : „Die (bei Tolbiactim) Ueberwundenen, deren K6-

nig fftllt, verlieren ibre Selbstliandigkelt. — Die Rbeingegenden

bis nacb Elsas.s hinein werden ibnen eotrtesen und erhalten neue

Bewobner. Die Sieger dringen allmablich immer welter vor und

legen den Grund /.u dem nacbmaligea Franken« , steht mit den

vorbaadenen Bericbten in Widerspruch.

84) Ein solcbes Bedenken kann nuch darin nicbt gefnndeQ werden,

dass bei Gregor, wie bei Cassiodor, der Tod des alanianatschen

tfirsten erwahnt wird.

33) Ex ffia parte, qua* ad Boa cognosces pertinere. ina pars Itaisst
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48 Theodorich als Vermitller

darauf an, wenn er sagt, er schicke seine Gesandten in ge-

wohnter Liebe zu ihm , durch welche er sowohl ein Pfand

fftr seine (Chlodowich's) Erhaltung, als den gehofften Erfolg

seiner Bitle 36
) zu erlangen hoffe; denn mit den Worten

vestrae sospitatis indicium (nicht iudicium) deutet er offenbar

an, dass Chlodowich , wenn er auf seine Vermittelung nicht

eingebe, das Schlimmste 2U fiirchten habe 37
). Weitere Vor-

schl&ge, wie er die Sache der Alamannen geordnet wiinsche,

sollten Theodorich's Gesandte dem Chlodowich mittheilen.

„Einiges, was zu Eurem Vortheil an una gelangt ist haben

wir den Ueberbringern dieses Briefes aufgetragen Euch mttnd-

lich miteutheilen *8
), damit ihr vorsichtiger werdet , und des

nicht jener Theil der Alamannen, wie reiser (rernm Aug.

Vindel. lib. VIII. p. 173. unter dem Jahre 409.}, Uusckberg u. a.

annehmen , sondern ilia pan ist eine blosse Umschreibung des

einfachcn illtid , und Theodorich versteht darunter die Herrschafl

Italiens, welcbe ihm die Pilicht auflegt daffir /u sorgen, dass un-

ter den tibrigen Volkern nicht der Starkere den Scbwachern un-

terdrucke. Theodorich war n&mlich rex Italiae und er glaubte

in dem regnum Italiae die Pilicht und WeltsteHung der romischen

Kaiser uberkommen ru haben , woher er auch am Nchlusse des

Briefes andentet, dass Chlodowich mit dem regnum Italiae in

innigster Verblndung stehe. VgL Sartoritu S. 207. Seltsam uber-

Huschberg : „Erstreckt ubrigens Ruere Obsorge nicht uber

TheU der AUemannen, dor, wie Ihr wisst,

Reiche gehdrt."

36) Speratae petitionis effectnm. Auch hier hat man

Fehler unverbessert gclassen ; denn es 1st unbedenklich

87) Man vgl. damit die Aeusserung im andern Briefe an Chlodowich

(HI. 4.): Jure et nos et amicos nostros patietur adversos , qui

talia monita
,
quod non opinomur , crediderit esse temnenda, und

daselbst HI. 2. : Sciant nos adversaries esse contrarietatibus suis

et illnd velle persequi, ne ab urrisque possit excedi.

38) Auf mundlicbe Mittaeilungcn der Gesandten beruft sich Theodo-

rich auch sonst. Vgl. I. 1. III. % 8. 4. IV. 9. V. 8. 48.
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gewunschten Sieges Eueh bestAndig erfreuen moget , da ja

Euer Wohl mein Stote ist und wir immer glauben, dass al-

les Erfreuliche, was wir von fiuch vernehmen, dem Reiche

I(alien zum Vortheile gereiche." Das, „was zu Chlodowich's

Vortheil an Theodorich gelangt ist" 39
), sind die von den

Alamannen gemachten, von Theodorich unterstiitzten , fur

Chlodowich nicht unvortheilhaften Vergleichsvorschlage. Es

leidet keinen Zweifel, dass eine Verstandigung zwischen den

beiden Konigen zu Stande kam, wahrscheinlich dahin, dass

die ntirdlichen Theile des westrheinischen alamanniscjieu Ge-

bietes dem Chlodowich anheimfielen
,
wogegen die siidlichen

unter den Schutz Theodorich's gestellt warden, dem diese,

wie Luden 40
) sagt , zur Erganzung der Berggrenzen wun-

schenswerth sein mussten , und der sie eben deswegen als

innerhalb seiner Grenzen liegend in Anspruch nahm *«)•

Fragen wir, in welchem Jahre der Brief Theodorich's

an Chlodowich geschrieben sei, so fallt derselbe wahrschein-

lich in die Jahre 497. oder 498. ") , da die Taufe Chlodo-

wich's, wie die Gltickwunschungsscbreiben von Anaslasius und

Avitus erweiseu , Weihnachteu 496. erfolgte * 3
). Chlodowich

30) Quae ad no* pro vestris utilitatibua pervenerunt. Vgl. II. 1. : Nec

aUquld pro utilitatibua uostris praetermisiase videremur.

40) in. 71.

41) Was Ennodius in dem Panegyricus auf Theodorich K. 13. von

den Alamannen sagt , aowie die Nachricht Cassiodor'a XII. 81.

betrifft eine apatere Zeit, was iclt gegen Manso S. 59. 60, 477.

u. a. bemerke.

42) Baronius setzt den Brief 499, andere, wie gaoz neuerdings noch

Merkel (de republica Alauiaanorum p. 32.), in d&s Jahr 496.

4S) Vgl. Pagi Crit II. 437. Acta sanctorum XLVII. 78. aqq. Die

auch in spatere Handschriften Gregor's ubergegangene Angabe

der historia Francorum epitomata (vgl. fiber diese Luden III. 730.

Pert* „GeschJchte der merovingischen Hausmeier" 8. 138.), dass

die Schlacht gegen die Alamannen im fiinfeehnten Jahre Chlodo-

4
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50 Iheodorich ah Vtrvrittltr

tiatte den fiinfall der Alamatmen zurtrckgeschlagen**); diwe

nun griffen ihn in tinem der folgetidea Jahre, 497. oder

wich's erfolgt sei , 1st ohne Gewahr. Vgl. die Acta sanctorum

XIX. £91. Htermit fallt auch der darauf gegrundete ScHnsi,

dass CModowioh im Jahre 481. znr Henoch aft gelangt sei. Cblo-

dowioh starb Im November 509. (vgl. die Acta sanctorum HI.

214. off.
, wo dies wn/.weifelhaft erwiesen ist), wonach er, da

seine Regierung gerade 30 Jahre dauerte, im Jahre 479. seinem

Vater gefolgt sein muss.

44) Die friiher in diesen Jahrbuchern III. 30. ft*, von mir vertheldigte

Ansicht, dass der AngruT zunachst dem ripuarischen Kdnige ge-

golten, dem Chlodowich zn Hllfe geeilt sei, und dass dieSchlacht,

in welcher Chlodowich den Christengott angeruien , bei ZuTpicb

geschlagen worden , muss ich auch nach den Gegenbemerkoogen

von SyWs (daaelbst S. 89. ff.) und Rospatt's fur sekr wahr-

scheinlich halten. Cregor weiss nichts davon , dass Chlodowich

auf dem Riickwege von Vedastus und Arnulf im katholischen

Glauben unterwiesen worden, was er, wie sehr er auch sons*

das Zusammenziehen llebt, bei einer der wichtigsten Begeben-

heiten der frankfschen Kirchengeschichtc nicht hatte unerwaTuii

lassen konnen. fis heisst bei ihm einfach, Chlodowich habe nach

seiner Ruckkehr der Konigin erzahlt, wie er durch die Anrufuog

des Namens Christ! den Sieg gewonnen, und diese habe darauf

<fen h. Hemigius rufen lassen. Befhst die Bollandbien mussen

zugeben , dass Alcuin in seiner Bearbeitimg einer altera Wogra-

phie des Vedastus Manches ausgescbmuckt habe, wenn sie aneh

•an dem '4Suflusse des HeUigea auf CModowicVs Befcehrung nicht

«wetfein. Vgl. 4ie Acta sanctorum XLVII. 78. "Dwere iHeste

Quelle lasst iittr den %. Remigius bei dieser Bekehmng s*<* be-

theiligen. Dass die geschafUge Sage auch die anderen bedcuten-

den galUechen SLscbofe der Zeit gen in trgend erne Beziehong

zu dfesem ttr die Xlrohe so Hbemus wtehrtgen EreignHs setzt,

erldart sioh leioht; wffl ja fie freilioh spatere bebensbeschrel-

bnng des a. Solennis ihrem Heiligen selbst die Taufe €blodowich'a

zaschrerben. Man fcdjnte annehmen, ChhHhnvieh babe nac% dem

spatern Siege fiber die Afamamien bei Vedastus und ArnnH" ein-

gesproehen; aber wir bednrfen dieser Annabme gar nicht, urn
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zwischen Chlodowich und den Alamanncn 51

498., in seinem eigenen Lande an, wurden aber vollig be-

siegt und ihr Land von Chlodowich erobert. Aus der Stel-

lung des Briefes in der Sammlung Cassiodor's lasst sich auf

die Zeit desselben kein Schluss machen; denn diese ist

keineswegs chronologisch geordnet, wie sich schon daraus

ergiebt, dass das zweite Buch, an dessen finde der Brief an

Chlodowich stent, rait Briefen beginnt, in welchen die Er-

nennung des Consuls fiir das Jahr 511. erwahnt wird, wo-

gegen der Brief an Chlodowich und die am Anfange des

dritten Baches sich findenden vier Briefe unmtfglich so spat

fallen konneu. Die eben angeftihrten Briefe des dritten Ba-

ches setzt Baronius in das Jahr 507., und fflr dieses oder

das vorhergehende Jahr erklart sich auch Sartoriua, wah-

rend Aschbach * 6
) das Jahr 497. oder 498. annimnit, woge-

gen skh Huschberg t0
) deshalb ausspricht, weil damals gar

kein Krieg auszubrechen gedroht babe , ohne zu bedenken,

wie likkenhaft unsere ganze Kenntniss dieser Zeit ist. Uns

scheint Aschbach ganz richtig erkannt zu haben , dass die

Briefe sich auf den spatern Krieg Chlodowich's mit Alarich

nicbt wohl beziehen konneu, bei welchem Theodorich eine

ganz andere Stelluug zu Alarich etnnahm , als die ist, wel-

che er hier behauptet £inen andern Beweis, dass Cassio-

dor in seiner Sammlung nicht die chronologische Folge be-

obachtet, hefort I. 24., da dieser firlass in das Jahr 508.

gehort «)i von welchen es im Cbronicon des Cassiodor heisst:

Destinatur exercitus , qui Gain*as Francoriim depraedatione

confusas victis hostibus ac fugatis suo acquisivit imperio.

Den erst am Ende des folgenden Buches stehenden Brief an

die Darstellung, wie wir sie in den LebensUescbrelbungen der-

selben linden, zu erkliren.

45) 8L 166. Note 186.

46) 8. 661.

47) iMden III. 91.
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52 Theodorich als Vermiitl. zwisch. Chlodowich u. d. Alamannen,

Chlodowich in eine so spate Zeit zu setzen dtirfte kaum ir-

gend einem einfallen. Alarich's Niederlage und Tod wurde

nach Gregor*8
) in das Jahr 505. fallen; da es aber an sich

nicht wahrscheinJich ist, dass zwischen Alarich's Tod and

Theodorich's Zug nach Gallien drei gauze Jahre verflossen

zein sollten, so kommt man zur Vermuthung, dass die Zah),

wie nur zu hftufig, verschrieben sei. Und diese Vermuthung

wird durch den Umstand bestatigt, dass Gregor 49
) bemerkt,

der Kampf mit Alarich habe zur Zeit des Bischofs Liciirius

stattgefunden , dessen Vorganger aber noch im September

506. im Amte war 60
) , wonach statt quinto (V.) wohl tertio

(III.) zu lesen sein diirfte, wie statl undecimus (XI.) eben-

daselbst tertius (HI.). Dass die Zahlen, bei Gregor nicht alle

richtig sind, ergibt sich auf den ersten Blick. Demnach

fiele der Kampf mit Alarich 507. Die Zeit des Streites mit

Gundobald lasst sich chronologisch nicht festsetzen, wie wir

es denn auch nur ftir wahrscheinlich halten, nicht als ge-

wiss behaupten konnen, dass die vollige Besiegung der Ala-

manuen in einem der nachsten Jahre nach 496. erfolgt sei;

denn im Grunde hindert Nichts diese ein paar Jahr sp&ter an-

zusetzen, wonach denn auch der Streit mit Gundobald nicht

vor dem Jahre. 500. erfolgt sein wurde. Es ist ein eitles

Haschen , da bestimmte Jahre festsetzen zu wollen , wo alle

Haltpuukte fehlen, wenn man nicht etwa den Angaben der

sp&tern Chronikenschreiber trauen wiH, die nicht nur haufig

nachweislich falsche Berechnungen roachten , sondern auch

die Hauptereignisse bestimmten Jahren nun einmal zuweisen

48) II. 43.: Migravlt autem (Clodovens) post Vocladense belliut

anno quinto.

49) II. 89.

00) Vgl. Acta sanctorum III. 217.

Digitized by Googl



II. Moiiumente.

1. 3afammntftfll«nfl fcrr jit ftattrnbttrg amflfckar aufgr|vn>mfn

rowtfVljfn 3n|cljriftfn.

Vorbemerkung.
Seit der Herausgabe des Werkea: „Colonia Sumlocenne,

„Rottenburg am Neckar unter den Rttmern" wurden sehr

viele neue Inschrifien aufgefunden ; die friiheren waren viel-

fach im Werke selbst zerstreut aufgefuhrt, und dadurch die

Uebersicht sehr erschwert. Der Verfasser sah sich daher

veranlasst , die zahlreichen Iuschriften (250) zusammenzu-

stellen, um cine leichtere Uebersicht unter besonderen Rubri-

ken zu gewahren , und zugleich die Bedeutsamkeit unserer

Colonic mitten in Schwaben nfther herauszustellen , und tie-

fer zu begriinden.

Z usammenstellun g

der zu Rottenburg am Neckar aufgefundenen romischen In-

schriften mit besonderer Riicksicht:

A. auf den Naraen der Rttmerstadt

;

B. auf die Zeit und Dauer ibres Bestandes

;

C. auf die Religion;

D auf das Kriegswesen ;

E. auf die biirgerliche Verwaltung;

F. auf die Gewerbe und die Einwohner tiberhaupt;

G. Topferstempel.

Bei dieser Zusammenstellung ist stets in den einzelnen

Abtheilungen eine besondere Unterabtheilung befolgt;

Inschrifteu:

I. Auf Steinmonumenten

;

II. Auf Ziegeln

;

III. Auf Geschirren

;
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54 Zusammenstellung der zu Rottenburg am Neckar

a) In Stempeln;

b) Mit Griffeln eingeritzt

A. Name der Sta dt als Cfivitas), Col(onia)

Urbs: a) Sumlocenne.
I. Auf Steinraonumenteii:

1. Ein der Diana gewidmetes Monument 2' hoch und

1%' breit hat die Insehrift:

18a DEANE
INH . D . D

PRO IVVENTVTE
C . SUM IVL . HflMES

T.C.
Hier ist in der vierten Linte offeabar der Name der Romer-

stadt bezeichnet. • €(ivitas) oder C(elonia) SVM(locenne)

(vergl. das Werk: Colonia Sumlocenne p. 176.— T7. Tab. IV.)'

2. Apian bemerkft, indem er den Fmidort dies vorigen

Monuments bei dem alten Scliloss angiebt, ats im iakr

1508., dass iiber demselbett ein weiterer viereckichter — ob-

longer — Stein vol] mit Inschriften angebracht gewesen,

aber von den rohen Arbeitern in Stucke zerschlagen wor-

den sei. An gleicher Stelle wurde ein Fragment, vermuth-

lich von diesem Steine, 1840. anfgefunden , das sieh auf

unsere Colonie und den Julius Hermes beziebt Es wurde

namlich ein Sttick einer Weihtafel V/2
* hoch, und in derMitte

1%' breit aufgefunden, auf welchem in mear ats oiliest Viertel-

schuh hohen Unzialbuchstaben von der Insehriftnoch erbalten ist

:

181. COL
M . C . VI

L IVLH

CV
Diese Insehrift ware wohl zu dental : COL(onia Sumtoceune)

M(onumentum) C(larissimo) VI(ro) L(?) IVL(io) * (HermeU)

CV(ravit poni).

Da diese Weihtafel uber dem vongen Moiiumejita uach Apian
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aufgeftmdenen romUchen Iwchnflen. 55

aufgestcllt war, so war sie wohl aos Daafcbarkeit von den
Einwohnern dcr Colonie fttr die Errichtung eiue* dec Jugeni
derStadt gewidmeten Institute (wie Lewttlen: Schwaben unter

den Romero 109.— 10. meiot : eines Gebarhauses ? !) gestiftet.

Die richtige Deutung dieser beiden dahier aufgefunde*

nen Monumente wird durch zwei, an fernen Orteu gefun-

deae Steinmonumente bestatigt; an einem au Kongen ana.

gegrabenen, mit der Inschrift:

DEo MERCVRIO V1SVCI0 182.

ET SANTE VISVCIE QARTIO
NIVS SECVNDINVS
DEC - VI - SVM

also ein Magistrate - Rath
, (Decurio) CiVItatis SVMtocenne

(vergl. C. S. p. 120.) der dem Mercur ain Denkraal weibt
Dann ein zweites Monument, nach Reinesius zu Cbatillon in

Savoyen aufgefunden, mit der AufscJwift:

D. M. 1S3.

MEMORIAE . AETERNAE
VICTORINO . VITVLLO
VETERANO . HONESTAE
MISSIONIS . LEGATO . VIIL

CIVI . SVMLOCEIVNENSI
COGITACIA . CVPUHCIANA
CoNtVX.ET V1TVLLINVS

FlLiVS. P.C.SVB
ASCIA. DEDICAVERVNT.

Lange suchte man in Savoyen nach emem Sumloceuac, und

fand es nun mitten in Scbwaben mit genaner Namensbe-

zeichnung (vergl. C. S. p. 119.-^-20.).

II. Inschriften auf Ziegeln; fehlen.

III. Inschriften auf Fragmenten von Geachirren.

a) Mit Stempelp. 189.

1. Auf einer Scherbe von gemeinem schwara gebraas*
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56 Zusammenstellung der zu Rottenburg am Neckar

ten Thone, im Jahre 1836. aufgefiraden : C SUMLOCBL (C.

S. p. 128. und 201. Tab. XIX. 9.).

2. Im gleichen Jahr aufgefunden eine Scherbe von ge-

meinem roth gebrannten Thone : C. SVMLOCNE. (C.S. p. 122.

201. Tab. XV. 6.).

3. Eine kleine Scherbo von schwarz gebranntem, ge-

meinen Thone : C. SVMLOCENE. (vergl. C. S. p. 902. Tab.

XXVI. 16.).

4. In der Curia ein Fragment einesRruges; am obeni

Rande : «RCVR CoL SV&U Wahrscheinltch ein eigener Stem-

pel fUr die Geschirre der Prafektur der CVRIA. (C. S. p. 123.

und 202. Tab. XXVII. 7.).

Ausser diesen in dem beriihrten Werke bezeichneteo

Aufechriften in Stempeln, wurden spater weiter gefunden:

5. Ein zierliches nut Strichen bezeichnetes Fragment

einea Geschirres von feinem , schwarz gebrannten Thone

:

CoL SVmI
6. Ein etwas grosseres Fragment einer Schiissel, gleich-

falls von feinerem, schwarz gebrannten Thone : CoL SVM-

LOCEN.

190.—210. b) Mit Griffeln eingeritzt.

1. Eine der interessantesten Inschriften ist die auf dem

runden Boden von rtftberem , der Siegelerde sich nahern-

den, Thone im doppeltenKreise umher, vordemBrande ein-

geritzte Inschrift; im ersten Kreisc: IVL PRAEF Co SVM.

im zweiten Kreise: L. FAB CLO SEPT M.ANI.L.CoS.

Wir geben hier die ErkUrung, und werden uns bei

den einzelnen Abtheilungen der Zeit, Amtswilrde etc., urn

Wiederhulungen zu verroeiden, darauf berufen. So auch bei

andern Inschriften. Diese Inschrift besagt
r
dass Julius Pre-

fect der Colonie Sumlocenne unter den Consuln L. Fabius

Cilo Septimius Secundo, und M. Annius Libo. (n. Chr. 204.)

dahier war.
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aufgtfundenen romuchen Inschriften. 57

2. Einc zierlichc Scherbe von feinstcr Siegelerde mit

Figuren enthalt die Aufschrift: IVS PRjES C. SVM-
LOCEN.

Wahrscheinlich der namliche Septimius, wie in der

nachfolgenden Inschrift. (C. S. p. 204.-6. Tab. XVII. 8.).

3. Auf dent Rande einer Scherbe von einer Schussel

aus Siegelerde : TLRA. SEP. PRvE. VRB Svl. Aeternitas

Augusti. Septimius Praeses Urbis Sumlocenne. Sonst wird

nur Rom als Urbs bezeichnet; die gleiche Benennong ge-

celeht der hiesigen Romischen Niederlassung zu hohem Ruhm.

(C. S. p. 203.-4. Tab. XVI. 6.).

4. Auf einer grauen Scberbe : IVS PRjE CoL SVM-
I9CENE, wahrscheinlich obiger (N. 1.) Julius.

5. Auf dem Boden eines Geschirres: C. IVL PR. C
SV Caius Iulius Praefectus Civitatis, oder Coloniae Sumloc,

6. Auf einem kleinen Scherbchen von Siegelerde : C.

IVL SV.

7. Eine schwarz gebrannte Scherbe in altlateinischen

(? 1) Lettern : AL\f . L PR . Co SVML
Alatus (?) Praef. Co). Suml.

8. Scherbe von Siegelerde : LoCENE IVLS CAM-JVS
I it ii I Sumlocenne Iulius (?) Camlius Seevir.

9. Aof dem Rande eines kleinen Fragmentes von Sie-

gelerde mit Epheulaub : CA . A . PR . C . SVM.

10. Ein grtisseres Fragment eines Tellers aus Siegel-

erde; uber dem Rande des Fusses: AB.V.C, dieZahl fehlt;

unten am Fusse : IANVS CVR CoL SVB . Vor dem I ist

am Bruch der Rest eines T ; also wohl ein Gratianus Curio

der Colonic. Curiones a Curiis selecti, qui Sacra publica

pro Curiis suis curarent. (Nieupoort p. 238., C. S. p. 206.

Tab. XXI. 1.).

11. Am Rande eines Geschirres von Siegelerde, In-

schrift wie Silberstich: (P)ILEF. CoL SVL. T CLA0 SEV.

C.AVFDI. VICToRIN.Co. Der Name des Prafects unter den
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58 Zusammcnstellung tier ait Rottenburg am Neckar

Consuln Titus Claudius Severus EM. imd des C. Aufidius

Vieterinua (800. n. Chr.) fehlt (C. S. p. aia vv. Tab.

XXVI. 2.).

12. Zwei Scherben , wefcbe genau auwwnoen passen,

aber abgesondert gefunden worden, haben die Aufsehrift:

crate Scherbe: PRECVR, die aweUe: SVfcLoCEN. Beide

warden in einen Gebaud* gefunden, das skh sonst attch als

Curia, wie durch den Fund von Ketten, Sehlo«s elc. aus-

wiesr (C. & p. 206. b. Tab. XXI. 5w).

19. Rleine Seherbe von Siegelerde: (FR)uBFCoL

Ifl A/. Prafect im dritten Jahr oder ram drittenmal (C S.

•p. 214. yy. Tab. XXVI. 17.).

14. Auf einem Fragment ewes grftsseren Tellers von

Siegelerde: (SVM)LOCEN. Af C . cb LVI (entweder LII,

oder LVI, also 299. oder 303» n. Chr.). Eine wicfrtige In-

senrift Uber die Zeit uwd Dauer mmerer RflmeTstadt bis un-

ter Maximinianus und Diocletianus.

15. Kleiue Scfwrl>e votk Sicgderdet Swulo lec IX.

Cnrrentechrift (C. & p» 213. ss. Tab. XXVL 3.).

16. Eben so kleine Scherbe vou Siegelerde, Sebrift

feinster Grabotichel: IX SVftU>CEN. (C. S. p. 121. und 205.

§. 5. B. e. Tab. XVII. 8.).

17. SchwarzfichesStherbclieit: SVNLOC merkwurdig

als erster Fund mtt dem Namen. (C. S. p. 121. und 204. c.

Tab. XVL ft).

18. Auf der Remigsheimer Burg (C. 8. p. 2ft—21. b.

a) rotfce Scncrbe: PILE . CA . SV. Dieses Lager scheint ein

Soromerlager zur Wacht und Einabung der Tmppen. (€. &
p. 206. B. f. Tab. XVIII. 0.).

19. M(?)ARO. iTtVl. Co(k>niae Snmfeceaae) an dem

Fuss eines Geschirres aus Siegelerde. (C. S. Tab. XXI. ft).

20. SW- lil V. auf einem Fragment ein*Kruges von

gang rohera Tbou*.

21. CAUJS. M . IIVR C Cnloniae. (Tab. XIX. 1ft).
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A. b. Name der Stadt als Solicinium,

Ueber den Namen unserer Rttmerstadt mid Colonie sind

viele Deutungen aus dem Rehischen in Beurteilung its Wer-

kes: „Colonia Sumlocenne" und auch soust vou gelchrten

Philologen dem Verfasser zugekommen, worin das Sam-Sum-

Sul ate Sonne, das loc (logb) als See, das Cenne als

Volk wtwoi, und cean als klein, kjeiner See u. *. w.

bezeichnet worden. Es ist aber hier nicht der Ort, diese

verschiedenen Deutungen naher zu beleuchten. Das Wahr-

scheinlichste ist und bleibt docb immcr , dass sich an enter

Stelle der Relten die Romer schon in ersten Jahrhunderte

unserer Zeitrechnung niedergelassen , die Stadt und Colonie

gegriindet, und nach den vorgefundenen keltischen Naaen

benannt haben, weil ihnen wohl auch die keltisehe Beuen-

nung nach der schttneu sonnigen Lage der Gegeud ganz eat-

sprechead scbien, und die Deutung JSoniienheim" , „Son-

nenstadt" bleibt wohl die richtigste, worauf auch die latei-

nische Uebersetzung „S olicinium i(
(griechisch eine Heliopo-

lis , hebr. Hirsemes , Civita* SoUs. Iesue 19.—41.) wie sol.

che auch auf Fragmenten von Gescbirren nit Steropel uud

Griffel, und zwar zu gleicher Zeit unter beiden Na-

men, als Sumlocenne und Solicinium vorkommt, hinweist,

I. Au f S t e i n. Reine Insehriften.

If. AufZiegeln. Reine Insehriften.

III. Auf Fragmenten von Geschirren.

a) la Sterapeln. 211.—214.

1. Auf der Scberbe eines rothlichen Geschirres mit

breitem Rande: C. SoLICIXl VW, das V und M in einen

Zug. (C. S. p? 136. XXVI. 13.).

2. Eben so auf dem Fragment eines gelblichen Ge-

schirres unter dem Rand : CoL SoLICIN. (C. S. p. 136. Tab

xxvn. 8.).

3. Auf dem Boden eines grauen Geschirres : C SoLICN.
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60 Zusammenstellung der zu Rollenburg am Neckar

4. Aeusserst fein kaum lesbar auf einem verzierten

gclblichen Geschirrchen : SoLICIN.

215.-217. b) Mit Griffel.

1. Auf einer Scherbe eines graurothen Gescbirres:

II C. SoLICIN.

2. Auf einer Scherbe von feinster Siegelerde ^OLICI-

NI/V4, das S nur halb, die Buchstaben IVM in einem Zug zu-

sammengefasst.

3. Die interessanteste Inschrift iu dieser Abtheilung

beftndet sich auf dem Fragment eines zarten schwarzlichen

Gescbirres: (D . CM) L.BALB. (M) CLo PVP.MX II Co

SoLICA. — Nach dieser Aufschrift wurde also unter den

Consuln D. Caelius, L. Balbinus (einige haben Albinus, also

aucb hier eine Berichtigung) und M. Clodius Pupienus Ma-

ximus (227. n. Cbr.) der Name unserer Colonie als Sumlo-

cenne und als Solicinium passim zu gleicher Zeit , wic

andere Inschriften ausweisen, gebraucht Durch diese In-

schriften, so wie durch den nach Jahrhunderten fortbestehen-

den Namen im mittelalterlichen Sulichi, und jetzt noch

in Sulchen, Sttlchenbrdnlein , Siilch en s teigle,

ausgedruckt, dttrfte eine geschichtliche Thatsache, die Schlacht

Valentinians mit den Alamannen 368. n. Chr. , wie solche

Ammianus Marcelinus Hist 27. 10., vergl. mit 30. 7. beschreibt,

filr die biesige Gegend : „prope Solicinium" nachgewieseu

sein. (C. S. p. 128.— 136.).

B. Zeit des Bestandes der Colonie.

I. Auf einem Steinmonument.

Eine Weihtafel obcn mid untcii , so vie an den Seiten

mil eiiifr Art Kahmt»ii eingefnssl , und durch eine weibliche

Figur mit ausgestreckten Armcn emporgehalten, hat die Auf-

schrift :
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IN . H . D . D 918.

M.MESS1VS
FORTVNATVS
I, . I V1R AVG
NEGOTIATOR
ARTIS CRET
PAEN . PAENVL
OMNI PEN
DEO VO FECIT

1 DEXTRO COS.

In honorem Domus Divinae Marcus Messius Fortunatus Se-

vir Augustalis Negotiator Artis Cretariae, Paementariae (pa-

vimentariae) Peuulariae Omni Penati Deo Votum fecit M.

Maecio Rufo VL et Lucio Turpilio Dextro Consulibus (225.

n. Chr.)-

Naheres uber dieses Monument in weiteren Abtfieilun-

gen; sni bemerken ist noch, dass dieser M. M. Fortunatus

auch auf mehren Fragmenten von Geschirren in Stempel

und mit Grabstichel vorkommt (C. S. p. 172—76. Tab. II.

und m.).

II. Auf Ziegeln. Reine Inschriften.

III. Auf Fragmenten von Geschirren.

a) In Stempel n. Reine Inschriften.

b) Mit Griffel eingeritzt 219.—231.

1. EinkleinesScherbchenvonSiegelerde: AR C. D CCC L%

.

Anno Urbis conditae 850. unter Nerva, n. Chr. 97. (C. S.

p. 50. und 214. a. a. a. Tab. XXVII. 6.).

2. Ein Scherbchen mit der Inschrift : A . V . C . DCCCC*.

n. Erb. d. St 920. unter M. Aurelius, n. Chr. 167.

8. Ein Fragment eines feinen Gescbirrs : A . V . C
DCCCCKII. n. E. d. St 922. unter M. Aurelius, n. Chr. 169.

4. Fragment eines mit Linien und Punkten veraierten

grosseren grauen Geschirres : P . CORN . AYLINVS . AN&iD
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62 Zusaftvnenstellung der zu Rotienhurg am Neckar

FRONT. Publius Cornelius Anullinns and M. Aufidius Fronto

warcn Consuln unter Septinius Sevcrus n. E. d. St 952., o.

Chr. 199.

5. Siehe oben A. 111. b. XL T. Claudius Severus III.

und C. AuHdius Victoriiios Consuln voter Sept. Sev. n. E.

d. St. 953., n. Chr. 200.

6. Siehe oben A. III. b. 1. L. Fabius Cilo Septuninus

II. und M. Annius Libo waren unter Sept. Sev. Consuln n.

E. d. St. 957., n. Chr. 104

7. Eine Scherbe von Siegelerde, unter dem Rand:

AFLAf.AP.Q.ALLIVS * . Marcus Fiavius Aper und ^. Alliias

Maximus waren Consuln auch noeb unter Sept. Sev. n. E.

d. St. 960., J*. Chr. 207.

8. Der Untersaz eines Krtigelcheus vou geineinem, geln-

lichen Thone hat ttber dem Fuss im Umkreis: L.CAI In id

AVO . AVREL. POM . COL . A/fCoS. M. Aweliue Pompejanus

und LolKauus (C 1) Avitus Consuln nnter Sept Sev. «n. E.

d. St. 962., n. Chr. 209.

9. Mm schwarzliches Scherbchen mil Stricken und

Punkten verziert: A. VR.C. DCCCCL*. (C. S. Tab. XXI.

3.) n. E. d. St 97a unter Ant. Caracalla, n. Cbr. 217.

Dieses Scherbchen, und ein zweites vom namlichen Jahr

gingen verloren.

10. Siehe B. I. Die Steintafel des M. M. Fortunatus weist

aos, dass Dei ihrer IBrrichrung Fuscns *) II. nnd L. Turpilius

Dexter unter Aur. Sev. Alexander Consuln wares n. E. d.

St. 978., il Chr. 225.

11. A. b. III. b— 3. Ate Consuln sind auf dieser Inschrift

verzeichnet: 1. Caelius Balbinus u. M. Pod. tap. Max. unter

Sev. Alexander a. E. d. St 227., n. Chr. 227.

12. Ein Scherbchen von Siegderde: ETSOMoDETV.

*) Qni etirnn dicitur: Murcua Maecias Rnftn Fajotis (Imp. Rom.

HumlsmfUa a V. Med. Birago. Mediolaai 1730. p. 320.).
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Vetius Modestns and Probus waren Consuln n. E. d. St. un-

ter Sev. Alex. 981. n. Ghr. 228.

13. Ein Fragment eines braunlichen , der Siegelerde

ahnlicheo Oescbirres hat die Au&ehrift : C.DIO F.IRliI W.

Ob dieser Cassius Dio (ex) faatilia Herennia Triumvir der

namliche sei, der mit Kaiser Sev. Alex. Consul war? n. E.

d. St. 962., b. Chr. 239.

14. Die Scherbe eioes Geschirres worn blaulichem, ge-

meinen Thon bat am Rande die Aufschrift: AVC cfc also das

Jahr der tausendjahrigi n Feier der Erbauung der Stadt Rom
unter Phi]ippus n. Chr. 247.

15. Eine flache Glasscherbe hat eingerizt: C.

L1AN I A/C cla ; also wie Bie vorige Scherbe das Jahr der

Sacularfeier. Ob dieser C.Jul. Aemilianus, von dem noch ei-

nige Inschriften hier gefunden worden, der namliche mit dem

Raiser gleichen Namens sei, (a. «. 1006., n. Chr. 253.) kann

nicht erwiesen werden. N. Chr. 247.

16. Rkine Scherbe feiuster Siegelende : C . ST . I . AVC
cfe I. Bei der Zahl 1. nach Tausend ist die Scherbe abge-

broehen, bb lesen durfte sein : Cams Stipejidii primi bene-

ficiarius. Im Jahr d. E. d. St 1001/ (?) n. Chr. 248.

17. Ein grosscres Fragment von feinster Siegelerde

:

S . Afc do M : also unter Traianus Decius n. E. d. St 1003.,

n. Chr. 250.

18. Siehe A. III. b. 14. LOCEN . AfC . cloh V I also ent-

wedelr 1052. oder 56. n. E. d. St unter Gallienus, n. Chr.

299. oder 303.

Noch ist der Wechsel der 8. und der 22. Legion zwjschen

den Jahren 1 7 9. und 1 8 6. dahfer coBStatirt. (C. S. p. 53.- 54.).

Vergleichen wir die crate Inschrift vom Jahr n. Chr.

07., einer der altesten in Oermaoien, schon uBter Nerva uad

Trajan, mit der vom Jahr n. Chr. 299. oder 303. ; so linden

wir eiaen Zeitnwnt von vollen 200. Jahren ttber den Bestand

unserer romischen Colonic
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64 Zugammenstelhing des zu Rottenburg am Neckar

C. Inschriften die Religion betreffend.

232.—234. I. Auf Steinmonumenten.
1. Siehe A. 1. 1. oben. Eine Weihtafel der Diana (Deane)

und zu Ehren des gottlieheri Hauses (der kaiserlichen Fami-

lie) von Julius Hermes gewidmet

2. Siehe B. I. oben. Eben auch eine Weihtafel von M.

Messius Fortunatus, Grossh&ndler und kaiserl. Sechsmanu dem

giHtlichen Hause, und nach der Auslegung im Werk: C. S.

den sftmmtlichen Penaten (Laren, Hausgflttern) geweiht und

gelobt.

3* Ein sehr schttner Altarstein mit Wulsten und Lei-

sten und dem Bilde einer Parze, die an einem Rocken den

Lebensfaden spinnt ; dann an einer Nebenseite das Bild einer

Frau, die aus einem Rruge eine Libation darbringt: die Auf-

schrift lautet: SA/ILO mi

RIALIS m

RAVXOR if

Dem Sanilus (Savilus?) einem Mercuriali (Vorsteher einer

Handlungs - Inuung , oder wie andere wollen : Priester des

Mercur) weiht dessen Gattin Severa diesen Altarstein. (C. S.

178. Tab. V.).

4. Ein gleichfalls sehr schdner Altarstein mit Wulsten

und Leisten hat die Aufechrift:

I.O.M

AL VALLE
NSIVM
POSVE
RVNT
EXVOTo
LLM.

Dem Jupiter, dem Besten und GrOssten weiht diesen Altar

der Rei terflti gel der Walliser.

5. Ein ganz kleines Altarchen von Stein hat die Auf-

schrift:
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AL I MVT
A/ERVNT
VSLLM.

Der erste Reiterfliigel dcr Modeneseu hat dicsen

Stein gelobt und sein Oelabde geldst: (avemnt soviel als

voverunt). v

Eine grosse Reihe von Monumenten aus Stein , auf

denen fast alle Gottheiten, welche die Romer verehrten,

dargrstellt sind, so auch die Musen, Gratien, Horen, zeugen

von dem religidsen Sinn der rttmischeu Einwohner dahier.

U. AufZiegeln. Keine Inschriften.

111. Auf Fragmenten von Geschirren.

a) Hi it Stempeln. Reine Inschriften.

b) Mit Griffel. 235.

Wir haben ein einziges Fragment , den Fussboden ei-

nes Geschin*es aus Siegelerde, das unten im Kreise umher

die Insehrift enthalt : 1 . 0 . M . E . IVN . RG . ET . G . LOC.

Iovi Optimo Maximo et Iunoni Reginae et Genio Loci. (C.

S. p. 212. B. kk. Tab. XVIII. 17.).

D. Kriegswesen.
Das Kriegswesen war bei den Romern das ausgebil-

detste. Abtheilungen waren Legionen, welche in Cohor-

ten
,
Manipeln , Centurien

,
Reitergeschwader u. s. w. zer-

gliedert wareu, und unter Prafecten, Tribunen , Centurionen

u. s. w. standen. Wir haben in unserer Colonie Andcutun-

gen von der ersten, zweiten, neunten und dreis-

sigsten Legion in einigen Inschriften mit Stempeln und

Griffel. Naheres fiber dereu Aufenthalt dahier lasst sich je-

doch nicht nachweisen. Sicherer lasst sich dieser und genauer

bestimmt angeben von der aehteu und zwei und zwan-
z i g s t e n Legion, sowohl auf Steinmonumenteu, als auf Le-

gionsziegeln und einer Menge Inschriften auf Fragmenten

von Geschirren. Der Wechsel der achten Legion mit der

5
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22. fallt zwischen 179. una* 188. n. Chr. (C. S. p. 53.—

54. Tab. XXI. 7.). Hier komman ein Praefectus Praetorio,

die httchste Stelle bei dem Kriegsheere , Prafecten , Tribu-

nen, Centuriouen, Duumviri u. s. w. vor. (C. S. p. 143.—45.).

Wir bssen 4k Inschriften selbst sprechen.

I. Inschriften auf Steiumonuwenten

1. Die achte Legion kommt auf dem Monument, zu

Chatillon in Savoyen aufgefunden , vor , nach welchem ei-

nem Veteranen von hier dasselbe .dort errichtet war. Die-

ses Monument bekommt n&heren Nachweis in einer Menge

Inschriften dakier (vergl. auch A. IJ.

2. Von grosser Bedeutung sind fur den Aufenthalt

der zwei und zwanzigsten Legion dahier die sechs

Steine, an der Ecke der Strebemauer des ehmaligcn alien

Schlosses, nun Zuchtpolizeihauses, dahier eingemauert (C. S.

p,257.). Die Inschriften Jauten, an den Ecken gebrochen

:

236. 1. Stein: W T A/Gl

2. - : PCVI | W - TAJG
3. — : RL VII IT
4. — : 1— LW
5. — : IB . SV2 1 ^E

6. - : IUBS Vi.
*

Die Entziffcrung dieser Bruchstiicke von Aulschriften ist

schwer, sie durfte lauten ?

1. Vetcranorum Tribuiu Augustaies.

2. Poni Cnraverunt W Trib. Aug.

3. Restituit (reparavit) Legio Vicessima Secuuda Conors

tertia Helvetorum.

4. Legio primigeiiia, pia Fidelia.

6. (Leg. XXL) 1 Bonis suis Vote Reddidit

6. (Leg. XX.) II Bonis Suis Vota Reddidit (Voteit Be.

stituere.).
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Die Hohc der Steine ist uugleich 1' bis l'A': die Buch-

staben haben eiae HttUe fast durchweg gieich 8%" und 5. hat

eine Hone von 6%" ; dagegen 6. fast 1' 1" : die Schrift ist

Unzial , sebr schftn , nur bei 6. etwas liegend. Im Allge-

meinen ergiebt sich, dass die zwei nod zwanzigste Legion,

dritte Cohorte der Helvetier, die Tribunen der Veteranen

(!?) auf eigene Kosten ein gewiss grossartiges Monument

wiederhergestellt haben. Diese Steine haben viel Aehnlich-

keit mit denen zu Abodiacnm (Epfach in Baiern) aufgefun-

denen Quadern, eben so mit Inschriften. (Vergl. Jahresbe-

richt des historischen Vereins im Oberdonaukreise 1835. S.9.

—

10. Tab. IV.). Unsere Steine dotften zusammengesezt eine

vierecltichte Basis von 4' Breite, zu einem grossereri Monument

gebildet haben; wie sich denn auch zwei viereckichte Mo-

numente, auf aHen vier Seiten mit Gottheiten in erhobener

Arbeit, an der Stelle des alten Schlosses vorgefunden haben

:

das erste 3' , 8" breit und 5' , 2" hoch : das zweite 3' ,
2"

breit und 4', 3" hoch. Die eingehauenen Locher unten und

oben zum Einlassen eiserner Kloben zeigen , dass sie uber-

einander gesezt waren; wahrend ttber dem zweiten eine Art

Abdachung, wie der Schluss sich vorfand, diese V hoch;

so dass die Hohe der beiden Monumente ubereinander ge-

sezt
f 10% 5" betragen haben wtirde. Die Basis der sechs

Steine fast 4' hoch, and ganz der Breite entsprechend

,

wflrde eine Htthe des Ganzen von 14—15' geben. (Vergl.

das Monument von Oberhausen bei Augsburg: R. AlterthU-

raer zu Augsburg 1820. S. 53.-58. Tab. IV.; so auch

diese Jahrbucher Hft. IV. p. 40.-46.). Die Gottheiten der

beiden Monumente sind ; oben : Diana
,
Neptun, Apollo, Aes-

culap; unten: luno, Mereur, Hercules, Minerva.

3. Siehe C. h 4. Nach diesem Monumente lag auch Rei-

terei hier , und zwar der Reiterntigel der Waliser , ob bei

der VIII. oder XXII. Legion ist ungewiss, denn bei beiden

Legionen waren Helvetische Cohorten.
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4. Siehe C. 1. 5. Eben so befand sich hier cin Reiter-

gesehwader derModenesen und zwar der erste Flugel.

U. Inschriften auf Ziegeln.

237.—242. a) In Stcmpeln.

Die Stempel enthalten auf den Ziegelu meist sehr schtine

,

einen Zoll hohe Unzialbuchstaben.

1. Ein breiter Ziegel mit zu beiden Seiten sich erhe-

bendem Hand hat den Stempel : LEG XXII. Darunter ist

eingeritzt mit einem Griffel L . VIII. MILES AIL Wahrschein-

lich bet dem Wechsel der VIII. und XXII. Legion von einem

alteren Soldaten eingeritzt, urn seine friiheren Dienste bei

der VIII. Legion zu bezeicbneu. (C. S. Tab. XXL 7.).

2. Ein gleicher Ziegel, fein gebrannt: LEG XX1L (C.

S. Tab. I. 5.).

3. Ein Fragment eines eben so fein gebrannten Ziegels:

LEG XXII

ch in

Die dritte Cohorte der Helveticr (C. S. Tab. I. 4.).

4. Ein Ziegel mit aufstehendem Rand : LEG. darunter

ist eingeritzt: CH — •

A
Wahrscbeiiilich wieder Legio XXII. , Conors tertia Helveto-

rum, Manipulus (! ?) (C. S. Tab. I. 6.).

5. Ein feines, dunnes Ziegelplattchen mit feinem Stem-

pel: L. XXII.

6. Ein Fragment :
p F. ohne Zweifel: Leg. XXII. pri-

migenia Pia Fidelis.

243.—250. b) Mit Griffel eingeritzt.

1. Eine Gattung Hohlziegel mit Zoll hohen Zahlen

ror dem Brande eingegrabeu : VIII. Wahrseheinlieh Legio

VIII. (C. S. Tab. XVI. 11.).

2. Ein Ziegel mit aufstehendem Rande: RVF B U

—
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XXII. Rufus Benenciarius Secundo. Auf der Reuiingsheimer

Burg (C. S. Tab. I. 7.).

3. Auf dem obern Theil eines grosseren Geschirres

:

RV* A n.

4. Auf einer Scherbe von Siegelerde RVF . B III.

5. Ein rait Linien verzierter Ziegel mit aufstehendem

Rande: L XXII. auf den Aeckeru zwischen Ergenzingen und

Weitingen, wo mehre Spuren einer romischen Niederlas-

sung anzutreifen sind.

6. Auf einem Fragment hart gebrannten Ziegels: L
XXII. £ Legio XXII. Conors tertia Helvetorum. (C. S. p. 168.

Tab. XVL 1.).

7. Ein Gleiches L XXIL P(ia) F(idelis).

8. Auf Ziegeln, besonders auf Rtthren zu Heizun-

gen komraen auch verschiedene cingebrannte Zierrathen in

Schlangen- und gekreuzten Linien ffl — to u. s. w. vor,

welche Eitenbenz : ,,Romische Niederlassungen bei Mosskirch"

fiir Zeichen von Cohorten etc. gelten lassen will ; uer gros-

sere Theil diente jedoch nur zur besseren Befestigung im

Kht

III. Auf Geschirren.

a) Mit Stempeln. 251.—258.

1. Auf einem Fragment gemeinen, schwarz gebrann-

ten Geschirres unter dem Rande: LEG I Co I, Legio prima,

cohors I. (C. S. p. 143. und 201. Tab. XVIII. 18.).

2. Eine Scherbe gleich der vorigen : LEG VIII. (C.

S. p. 144. Tab. XIX. 8.).

b) Mit Griffein. .
258.-289.

Von der ersten, zweiten, neunten und dreis-

sigsten Legion haben wir in wenigen Inschriften auf

Fragmented von Geschirren nur unsichere Andeutungen. Wir

geben diese hier zuerst an.

1. Ausser obiger, in Stempel gegebenen Inschrift der
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ersten Legion indet sieh aof dera glasartigen Fragment

eines schwarzen Geschirres : R . I . L.

2. Bine grossere Scherbe von Siegelerde: CVR+ UK Bf.

Curtius II. Legionis Beneficiarius. (C. S. p. 144. und fill.

Tab. XDL 1.).

3. fiine kleiue Scherbe von Siegelerde : II L M . B . I

.

Secundae Legionis Miles Beneficiarius primo.

4. Von der neunten Legion hat ein kleines Frag-

ment von Siegelerde, in einer Art Ctirrentechrift:

Sumlo
j

(C. S. p. 213. 56. Tab. XXVI. 3.,

Ice IX i oben A. HI. b. 15.)

5. Ein kleines Sclierbchen von Siegelerde nit feiner

Silberschrift : IX SVMLOCBN. Neuute Legion? (C. S.

Tab. XVIII. 8.).

6. Anf dem Mundlocb eines Fragments, wahrschein-

lich einer Feldflasche: dreissigste Legion?

7. Ob diese Legion auch anf dem Fragment einer

Scherbe von Siegelerde angedentet ist¥ W PRvEF Co+ Ul-

pia Victrix? Legio XXX.

8. Das gleiche doppelte VV (W) Ulpia Victrix der

Beiname der dreissigsten Legion kommt auch vor aussen auf

dem Bodensttick eines Geschirres von Siegelerde:

A . VX - W. (C. S. p. 145. b. Tab. XVI. 3. und 4.).

So unentschieden diese fragmentarischen lnschriften fQr

die Anwesenheit der bemerkten Legionen dahicr sich deuten

lassen , so entschieden sprechen die nachfolgenden , so zahl-

reichen lnschriften far die langere Anwesenheit der a c h t e n

und zwei und zwanzigsten Legioh dahier; von diesen

hielten sich Abtheilungen , Cohorten and Reitergcschwader,

als Garnison in den Castellen und Lagern hier auf.

9. Ein Fragment der feinsten , schon verzierten Sie-

gelerde hat in zartester Silberschrift im Umkrets: VLPI

VALENT1NVS VRAF CHoR I LEG VIH; hier ist die

Scherbe abgebrochen (C. S. p. 806. T. XVIU, 7.).
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10. Gleicb zart eingeritzte Inschrift ttber den Fuss

eines Geschirrs aus Siegelerde : VIR LEG . CoH I 1LM I,L

Dieser Fund bei Kalchweil, eines Ofaziers der a Legion

in der ersten Cohorte der Helvetier des dritten Manipels 1st

inn so merkwiirdiger , als schon vor Verlegnng der achten

Legion von hier, (179.—186.) am linken Ufer des Neckaip,

dem Hauptcastell (Altstadt am rechten Ufer) gegenilber gleich-

falls ein Castell bestand. (S. C. p. 19.-24. 308. b. Tab. XV. 11.).

11. Ein gleicbes Fragment von Siegelerde:

s . leg . viii chr . i . hl

pr.p.t. *

Die 8. Legion, 1. Cohorte der Helvetier. Wie die aweite

Linie mi lesen, ist schwer anzugeben. Die Beinamen der

22. Legion : prim
i
genia , pia , fidelis siod hier nicht an-

zuwenden; etwa: primi pili faber? (C. S. 208. mi Tab.

XV. 8.).

12. Anf einem kleineren Fragment von Siegelerde i

LEG iVToN . Vkll . Cr . Legio Antouiana Octava Conors Hel-

vetorum. (C. S. p. 209. q. Tab. XXI. 4.).

13. Ein Fragment von Siegelerde, hat zwischen Zierratheo,

einem liegenden Hirschkalbe, sehr zart die Inschrift : C— flk.

L . VIII.

Die Dentnng ist verschieden : Custos Armortnn? Cob. Anne-

niorum, Armalausorum, Armisses?? (C. S. p. 209. o. Tab.

XX. 2.).

14. Am Fusse eines Fragmentes von Siegelerde!

VIII. I. A. I Legio octava, Coh. I. Helveterum. C. S. 209.

p. Tab. XV. IO.>

15. Auf einem Fragment eines Geschirrchens von Glas

:

VIII Bf.

16. Anf einem Ziegelstitek vor dem Brand eingeritzt:

L VOL
IT. llebcr dem Fuss etnes grosseren Geschirres von

Siegelerde: CATILV6 SAVJA hier ist die Scherbe abge-
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brochen : Catilus Signifer cohorts quartae ? Legionis octavae,

(C S. p. 207. i. Tab. XIX. 10. k.).

18. Mit vorhergehender Inschrifl ist nachfolgende,

oben , Tab. XIX. 10. k. angemerkte , und A. a. b. 21. auf-

gefubrte zu vergleichen, wo auch ein Catilus als MILES

Duumvir Col. Suml. verzeichnet ist, von Andern aber als

Magister Secundo Viarum curandarum angegeben wird.

19. Wenn bei der Vm. Legion meistens die erste

Cohorte der Helvetier bezeichnet ist, so kommt bei der zwei

und zwanzigsten meist die dritte Cohorte der Helvetier

vor ; wie sich bei folgenden Inschriften ergiebt, und sogleieh

bei einer Inschrift auf dem Untersatz eines Kruges von gelb-

gebranntem, gemeinen Thon iiber dem Fuss in der Rundung :

VITELVS VE L XXU A I.I *L. Ob dieser Vitelus der

22. Legion mit dem Vitullus und dessen Sohn Vitulinus

auf dem zu Chatillon gefundenen Stein (oben: A. a. I.) als

Veteran der achten Legion in Beziehung steht? (C. S. p. 210.

s. Tab. XX. 3.).

20. Das Fussgestell eines feinen Geschirres von Sie-

gelerde, hat unten die Aufechrift: Z CoB III IL. Ohne Zwei.

lei die dritte Cohorte, d. h. bei der 22. Leg. (C. S. p. 210.

t Tab. XVni. 14.).

21. Ein Fragment eines bauchichten, gleichfalls gelb-

gebrauntenGesehirres von gemeinem Thon : SAB.VI'E VR.-L
XXII. AIL. Vielleicht derselbe wie oben 19. (C. S. p. 209.

r. Tab. XVI. 2.).

22. Unter dem Hande eines Fragments von Siegelerde:

C. i\AL II VI l *n a.

Caius Valerius Duum Vir (?) Legionis XXII. Coh. (C. S.

Tab. XXVII. 9.).

23. Auf einem grtfsseren Fragment eines graulicht

gebrannten Geschirrs von gemeinem Thon : LEG XXII A li.

Auf der Burg bei Remingsheim gefunden. (C. S. p. 210. u.).

24. Eine graue Scherbe : LXXII . I P . P . F. primigenia etc.
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25. Der Untersatz eines Krfigelchens
,

gelb gebrannt

von gemeinem Thon: loVIt/VS
I
MH S. L XXII I A III fL. Io-

viauus Master Signorum Leg. XXII, Coh. Ill Helvct

26. ARIVS TE IOV. T.C . Ill: ohne Zweifel Tribunes

der dritten Cohorte der Helvetier. Der genanntc Iovianus ist

wohl derselbe, wie in voriger Inschrift.

27. Auf der Altstadt ein Scherbehen ganz gemeinen

Thones: — N — AM. Wahrscheinlich die nemliehen Tri-

bunen.

28. Eine schw&rzliche Scherbe : LXXQA.
29. Auf dero Fragment eines gelb gebrannten Tellers:

L.XXI —

.

80. Auf einem Becherchen von Siegelerde : L . XX —

.

31. Ein schwarz, fein gebranntes Fragment hat die

nnbestimmte Aufschrift : VS PILE CoH LEG.

32. Eine Scherbe von Siegelerde : W PRjEF CoH (C.

S. p. 210. X. Tab. XV. 3., aueh oben 7.).

33. Auf dem Fragment eines ganz zierlichen Geschir-

res von Siegelerde: PR^F PRM. Praefeetus Praetorio, also

Inhaber der hochstea Rriegsstelle. (C. S. Tab. XIX. 2.).

34. Aueh ein Prafect dea Lagers : PILE CASV. auf

der Remingsheimer Burg in einem Sommerlager gefundeu.

(Siehe A. a. II. b. 18., C. S. Tab. XVIII. 9.).

35. Aussen auf einem Fusssttick eines Geschirres von

Siegelerde mit dem Stempel: Martinus findet sich die In-

schrift: 5 Il.R A RI 5. Wohl Benefieiarius iterum Rhaetus

Cohortis Rhaetorum primae faber.

36. Auf einer Scherbe eines niedern Geschirres von

Siegelerde: Vll AJ. Schwer zu entziffern; etwa Legio Se-

cunda.

37. Eben so die fragmentarische Inschrift auf einer

Scherbe von Siegelerde : — E /?.

E. Bflrgerliche Verwaltuug.
Da die hiesige romische Niederlassung sich als Colonic
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ausvreist, so hattc sie auch die voile burgerliche Verwaltung

als Colonic (C. S. p. 140.—-42.)- Es bestand hier ein Pra-

fecttirgebtude * eine Curia ; es walteten hier Pratoren , Pra-

fectea, Praesides, Seviren, Triumviren, Duuiaviren, Decurioneu

und Curiotien (Sechsmftnner , Drei - Zwei . Manner , Raths-

manner) Notare, Aufseher iiber Straasen und Wege
f Vorate-

her der Kaufmanits - Innung, Rcchtsgclehrte u. a, w. Diese

sainmtliclicn Wilrdentrilger, Verwalter, Dienstleute der Colo-

pie sind in aufgefundenen Inschriften wenigere auf Steinmo-

numenten, mehrere auf Fragmenten von Geschirren nacbge-

wiesen.

290.—291. I. Auf Steinmonumen ten.

1. Das obcn C. 1. 3. anfgefuhrte Monument , worauf

ein Satiilus als Mercarialis aufgeflihrt wird, nadi verschie-

denen Deutungen Vorateher der Kaufmanns - Innung.

2. Bei dem Kiebinger Thor fmdet sich auf der Schutz-

mauer der Brficke, unter vielen Steinen mi einzclncu Bucb-

etaben, die nkht mehr zu eotziffern sind, audi ein langer

Stein , der als Srblussstein oben iiber einer Thfire dtirfte

angebracht gevresen sein, nnd ncbcn Spnren von noch meli-

ten Budislabea folgende nodi gut erhaltene fast 1' hohe

Bnchstaben in der Mitte enth^lt:

FH 3
Die Bedeutung dieser Bnchstaben (Sigla) wird allgemein als

Familia Hcrciscunda angegeben, wodurch das offentlidie No-

tarial bei una freiwillige Gericbtsbarkeit, fflr Verfassung 5f-

fentlicher Urkunden, Waisengericht , Vormuudsdiaftswesen U.

s. w. angedeuftet wird. (C. S. p. 179. Tab. XXV. 6.):

3. Bei Ervrciterung des Friedhofes bei Siilchen wurdc

unter mehren antiken Steinen eine kolosale Bflste 2' hoch

und 1'// breit, von Sanostein, vielfach beschadigt, doch die

grandiosen Gesichfszilge nodi wohl kennbar, um das matin-

liche Haupt ant volleo Locken, a**gegrabefi, am Mantel fiber

den Schultern sind die Zeicben : — XJ1L angebracht Das
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Grossartige der Btiste diirfte auf eine Kaiserbtiste hinweisen

:

sie hat auch vicl Aehatiches nit der*Btiste des Antinous bei

Winchelmann ; auch ist uusere, wie jene bartlos.

II. Auf Ziegeln.

Siehe oben D. II. b. 2., wo ein gewisser Rufus als Be-

neficiarius aufgefiihrt wird. Diese Beneficiarii wurden be-

sonders wegen gut iu den Provinzen ausgefiihrter Gesch&fte

belobt uud besonders geehrt. Es komrat dieser Rufus auf

Geschirren als Beneficiarius III., tertio, vor, so wie noch

Namen Anderer. (Vgl. Nieupoort Ritus p. 130.).

M. Auf Geschirren.

a. Mit Stempelu. 292.

1. Siehe oben A. a. IU. a. 4., wo angegebeu ist, dass

wahrscheinlich fur das Prafecturgebaude und^ die Curia ein

eigener Stempel fiir dessen Geschirre gebraucbt wurde.

2. Aufeinem grauen Geschirrfragment : M.MBS.FORT.Fr.

der Sechsmann.

b. Mit Griffeln. 293.-305.

Viele dieser Insehriften sind schon in den frflheren Ab-

theilungen gegeben wurden ; es wird sich daher nur kura

nier daraut oezogtn.

1. Siehe oben A. a. DI. b. 12. Wo auch die Curia

bezeiehnet is*.

2. Als Prafecfen sind aufgefiihrt:

I alius. A. a. II. b. 1. Wahrscheinlich der nimli-

che: Ibid. b. 2. 4. &. 6.

Se^iimius. Ibid. b. 3. Hier als Praefectus, Prae-

ses Urbis Alatus. Ibid. b. 7.

CA . A (Caius A nob us ?) Derselbe spater unten

mit seltsamer Sigla. Ibid. b. 9.

Unbestimmt ohne Namen. Ibid. b. 11. u. 13.

3. Als Curio tet oben ein (Gra)tianis) bescich-

net, nach Mebren ein Rathsmann; nach Andern <pii Sacra
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perficiebak Ein De curio der Colonie Sumlocenne ist auf

dem Stein zu Kongen (siehe oben) verzeichnet.

4. Ala Duumvir: Catilus, A. a. m. b. 13. Nach

Einigen will diese Inschrift gelesen werden : Catilus Magi-

ster II. (iterum) VRC.Iviarum curandarum. Duumviri kom-

men auch bei den Legiouen vor.

5. Triumviri. Em gab solche: monetales, nummu-

larii, nocturni, valetudinis, Coloniae deducendae:

A/^v. C (das A und R bilden zugleich das M): also Marcus
IilVl. A. a. ID. b. 19.

6. Auf einem Fragment von Siegelerde, ttber dem

Rande des Fusses : E/* ! C* HID. TVIR . C. Wohl eines der

altesten Dokumente nach der alten Schrift der Lateiner. Die

Inschrift zieht sich am Ftisse im Kreis umher, und so dttrfte

das E am Rruch, so wie das C am andern die richtige Les-

art geben: Fkvius Claudius Triumvir Coloniae Sumlocennfi.

(C. S. p. 211. Tab. XX. 1.).

7. Am Rande eines Geschirres von Siegelerde

:

C . CORNX.S M VIR ., C . Cornelius Triumvir.

8. Fragment eines kleinen Schaichens, am Fusse:

long iii.

9. Seviri Au&ustales. Schon oben kommt auf

dem Steinmeiiumeut als kaiserlicher Sechsmann N. Messius

Fortunatus der Grosshftndler vor (B. I. und oben E. III. a.

2. in Stempel) , es linden sich aber noch weitere Inschriften

auf Geschirren eingeritzt von demselben. Auf dem Rande

eines feineu Geschirrchens von Siegelerde in zarter Schrift:

MAR.MESSIVS FORTVNATVS NEG Inn -.(C. S. 113.-1 1.).

10. Auf einem Scherbchen von feiner Siegelerde mit

zartem Silberstrich innerhalb des Randes eines Bodenstiicks

:

.S . In. I VIR AVG NE(gotiator Fort).

11. Auf einem Scherbchen gemeinen, aber fein gelb-

lich gebrannten Thons : NATVS Iiml A/G Fortunatus ? oder

Conatus ?

Digitized by Google



aufgefundenen romischen Inschriften. 77

12. (C)ONATVS I ii I AVI — IS. Conatus Sevir

Augustalis (C. S. p. 214. w. w. Tab. XXVI. 14.). Iu Rott-

weil TOpfername im Stempel: Conatius. (Nachrichten etc. im

Jahr 1784. entdeckter Rttmischer Altertbttmer.).

13. Siehe oben B. III. b. 8. L . CAI In ill AV6.

14. Unten am Rande einer Scherbe von gemeinem,

gelb gebrannten Tbone. PI VV? .Pius Sevir?

15. Ueber einem BodenstQck von Siegelerde : C . BVIml.

16. Unter dem Raude eines Scherbehens von Siegel-

erde: PI C S B (Pius Consulto Senatus (Conununi Sumptu?)

Benef. ?)

17. Auf eineui Fragment von Siegelerde mit zarter

Schrift: R.P.L.C. ANoB . D . ITS. (Reipublicae Libertus (?)

Cains Anobus. D.ffS ist mir unerklarlich : (Decurro luris

Consultus ?).

18. Eine schwarze Scherbe: A/G.P. Augusti Puer=

Servus. (C. S. p. 212. i. i. Tab. XVL 7.).

F. Gewerbe und sonstige Einwohner.

I. Auf Steinmonumenten.

Hier kommen vorzttglich die beiden Stcinmonumente

B. 1. 1. and C. L 3. in Betracht: so wie sich uberhaupt bei

dem Bestand einer Colonic von solcher Ausdehnung mit An-

lagen von Castellen, Lagern, Wohnnngen etc. voraussetzeu

lasst, dass die Anzahl der Einwohner sehr bedeutend, und

somit auch die verschiedenartigsten Gewerbe bltthend waren.

Es zeigen sich auch nach anderthalb tausend Jahren davon

noch einzelne Spuren. Vorzttglich scheint das Gewerbe der

Ttfpfer sehr zahlreich bestanden zu haben: die flanfen Scher-

ben von Geschirren auf den Feldern umher, in alien Forinen

und von verschiedenartigster Bearbeitung des Thons, so wie

die Anfdeckung mehrer Topfertffen geben den Beweis da-

Air. Zweifelhaft ist, ob die Fabrikation der Geschirre von

feiner Siegelerde auch hier bestand ; doch finden sich Frag-
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mertte davon, mit dwn Namen, freilieh B«r ctageritzt, des M.

Mess. Fortunatus, dieses Oberttfpfenneisters dabier. Sonsi

ter Geschirre. Aa der Spitze dieses Gewerbes stand gewiss

der benannte Fortunatus, kaiserlicher Secliginaun , der nicht

our mit den feinea Geschirren von Siegelerde (Negotiator

artis cretariae) handelte , snudern auch mit Mosaikboden

(paementariae) und Armeemanteln (penulariae) (C. S, p. 172.

—76.). Er war aieht nur Kaufmann (Mercator) sondern

Grossbaodler (Negotiator), aber er halte zugleicfc eine Fabrik

von TOpferwaareo, wie oben die Inschrift auf einem Geschirre

in Stempei (E. U|. a. 2.) ausweist. Weiter kommen vor

:

II. Aaf Ziegela. Heine Inschriften.

III. Auf Geschirren.

a) Mit Stempei n. Keine Inschriften.

306.—341. b) eingeritzL

1. Auf einem Fragment tines Gefchirres von ecBwfcrz-

lichem Thou einyeritzt: M.MESS. FOIL (Vergl. E. m. b.

9. 10.).

2. Inschrift auf einem gelb gebrannten Scherbehen:

SNr. (C. Sv p. 212. Tab. XVII. 2. und C. L 8.>

3. Ohne dass der Charakter des Einwonaers naher

beaeichnet werden kaan, kommt aaf drel Seherbea dec Name

Aemiliaims vor, und zwar auf einer Glasscherbe mit Augabe

des Jahrs Tausend nach Erbauung der Stadt, Mft. aach

Christus. (1. IU. b. 15 ).

4. Auf einer Scherbe voa Siegelerde mit Verzierungea

:

jEMUIA*.

5. Auf einer graueu Scherbe: jEMIfANL
6. Auf einer rothlich feiu gebrannten Scherbo:

M.MToN.B.I.
7. Auf einem Fragment von feiner Siegelerde mit einer

Art Cunrentschrift ; das A aatgekeart : 2EBV2L (Sebastianus?)

(€. S. p. 212. i. i. Tab. XIX. 4.).
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8. Aufeinerfeinen.scliwArzlichenScherbe: R.L.A&CELII

(Rufus Lucius Marcelinus ? (C. S. p. 214. z. z. D»rt etwas

irrig gelesen.).

9. Auf einem gelben Sclierbchen: SERV (Servius?)

10. Eine Scherbe eines sehsam gestalteten blaulichen

Geschirres: M.JASBIII/*. Marcus Lucius Asin ius Benef.

tertio Faber? fecit? (C. S. p. 213. p. p.).

11. Eine rothliche Scherbe , auf der Burg gefwmfen:

AVS.B. PR. Ausonius Benef. Praetoris (C. S. p. 214. e. e. e.).

12. Auf einera Schefbchen von feinster Siegelerde nit

griechischen Lettern: a!J^yiS (Gypsaes Tencher?)

13. Am Rande eines gelblichen Scherbchens : 1YJS.

JuHus?!

14. Mehrere nicht mehr zu erklttrende Aufschriften,

schwarze Scherbe: MAN .

15. Auf Siegelerde: IV A. JuMus!

16. Braunliche Erde : I ESE SET C. (C. S. p. 214. c. c. c).

17. Verzierte Scherbe von Siegelerde: S.V.V.

18. Siegelerde: B!*PF.

19. Feine Siegelerde : N .T . t.

20. Siegelerde: MSB.
21. Siegelerde: C S.

22. Gleichfalls : M —

.

23. Ebenso: IM.

24. Auf dem Rande eines Krtlgelchen: M.B.

25. Auf einera weiss gebrannten Scherbchen : X/W.

26. Auf einer flachen Platte: CXSS.

27. Auf eben solchen: X'X! Beide vor dem Brande

eingeritat.

28. B.DFS.C.R.
29. aWl Vor dem Brande eingeritzi zweimal : Sum-

locenneV

30. Gar haufig komraen die Zeichen vor, iminer ein-

geritat: + I+F. 4-.t.iP.X.#. Dieae Zeichen , ©ft wohl
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auch blosse Spieie, sind mit Steioen tlef unten auf Boden-

stucken eingeritzt

31. Auf dem Boden zweier Kriigelchen von gemeinem

Thon vor dem Braode eingeritzt, so breit der Boden ist:

y. «p.

32. Auf weiss blaulich gebrannten Geschirren mit

Verzierungen, ganz Keilschrift ahnlich, eingebrannt

:

lT<«ilK55, in 5—6 Kreisen umber.

33. Fragment eines Tellers von Siegelerde, innen ein

lanus-Kopfchen und aussen am Rande die Bucbstaben : T . V . B.

34. Scherbe von Siegelerde:

35. Untersatz eines Tellerchens von Siegelerde , aus-

sen am Fuss : 4 ; innen sechs Punkte, einer Bluine ahnlich :
:*'*.

36. Auf einem Bein mehrere Verzierungen mit Halb-

kreisen, Linien etc. eingeschnitten ; oben in einem Halbkreise

:

VESS. unten: SEBASTIANVS F.

G. TOpfernamen.

Sehr zahlreich wurden die Aufdriicke von Namen mit

Stempeln, besonders auf Bodenstiicken, gefunden. Es ist mir

vom Herrn Hofrath
,
Akademiker, Professor von Thiersch

ein alphabetisches Verzeichniss von mehren liunderten sol-

cher Aufschriften mit Angabe der Form und des Fundortes,

wie sich solche im Antikenkabinet zu Mfinchen vorfinden,

mitgetheilt worden. Es sind darunter viele Namen, welche

auch bier vorkommen, und die Vergleichung ist oft sehr in-

teressant Auch wurden mir von den aus rttthlicher und

gelber feiner Erde gebrannten Formen , worin die Gefasse

von Siegelerde abgedruckt werden , und welche in Rhein*

zabern gefunden worden, mitgetheilt: sie enthalten oben

den Kranz von gezackteu Franzen oderSpitzen, wie solcher

meist auf Geschirren von Siegelerde vorkommt, dann eines:

nakte Gtittinen rings urn das Geschirr, ganz 'gleich flber

den Hauptern mit einem Halbbogen, gleich einem Regenbo-
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gen, inuen ein E eiageritzt ; das andere nit Hirschen, Hun-

den, Pfeilen. Sehr merkwtirdig geht bei Durcbsicht der hie-

sigen, so wie der Miinchener Stempel, klar hervor , dass die

Riuner bei denselben schon bewegliche Lettern 0) in Anweu-

dung brachten, und solche bald riickwarts in ganzen Namen

odet einzelnen Buchstabtn in denselben, von der Rechten

zurLinken, bald umgekehrt von unten nach oben einsetzten

(C. S. p. 200.). Aus mehren Beispiclen, nur einige z. B
&LLMH33 , so auch SAD30 etc. woraus offenbar die VerseU

zung einzelner Letiem hervorgeht. Thiersch in seinem

Werke: „Ueber Henkel irdener Geschirre" in den Jahrbiichern

der Baier. Akademie weist solches p. 798.-99. schon bei den

Griechen nach (vergl. auch diese Jahrbftcher XIV p. 143.).

Die meisten hiesigen Stempel sind auf Fussbodenstttckcn von

Siegelerde innen aufgedruckt: bei andern Fragmenten wird

die Abweichung angegeben. Zu vergleichen ist C. S. p. 200.

—1. Tabb. XVI. 10. und 12. XVII. 4. XVIII. 1. 10. 13. 15.

16. XIX. b. XXI. b. XXVII. 2. Wir geben die Stempel in al-

phabetischer Ordnung. 342.-397.

A.

1. ABBO FECT auch in Mtinehen, Rheinzabern.

2. CI ALB aufeinem kolossalen Henkel eines Weingefasses.

3. ATTIUS F auf einem Lampchen : auch in M. verkehrt,

Rheinbaiern.

4. AVGVSTINVS F.

5. AVITVS F.

6. *VITVS FE.

7. AVITVS F.

a CAIOT.
6. OF . R(?)CAI.

*) K* ist kaom *a begreifen , da*s die Homer nlcht auf die Buch<

dfHC*erkun« karoea. Auch bier das Ei des Columbus.

6
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10. CEREAL1S auf einer grossen Schale ; Kampf der

Pygmaen rait den Kraniehen.

11. CERIALIS auf einer Schale, welche jngleich den

Ianus rait einem Sack fiber den RUckcn darstellt, vast der

Inschrift CONSIVIVS

12. SIJEAI&33 auf einem Scherbchen ; auch in M in einer

Form.

13. CORNELIVS *.

14. CVRTIVS.
D.

15. DANVS aussen auf dem Bodenstfick , schwarzer, ge-

meiner Thon.

16. DRAPPVS P.

F.

17. FEL1C1SA.

L
18. 1ANVS F.

19. IANVS I.

20. IANVS. Schale.

21. NVS.

22. IAI. Schale , auch in 1H, aus Epfach.

23. 1B1SVS.F. Scherbchen.

24. 1VLIANI 0, auch in M, in einer Form.

25. 1VNIVS.

L.

26. LAVRO.
M.

27. MAMILIANVS, in einem Tellerchen.

28. M MES FoRT Fi, graues Gefass. (E. IH. 9. 10. 11.).

29. - ARCVS FE.

30. MARTINS.

*) CoiMivius Ianus a conserendo : i. e. a propamine generis hnmani,

quae Iano aucioie confrritnr, (Bnain Bom. Aaitq. p. •!.).
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aufgefundenen romischm Iruchriften. 8$

81. I2XTAAM. Henkel.

32. ElXTffAM. Graues Geschirr.

33. — (Ma)XIMINVS. Scherbe.

N,

34. NIRTVS F. Scherbe.

P.

35. bAbV2. Schaale mit Weinlaub.

36. PAVITINVS F. Hals eines Weinkruges mit M.B.

ft.

37. REGINYS.

38. REGINYS I.

39. RE..N.

40. ROMANY'S.

41. RVN —

.

S.

42. SANTO FECIT. Grosse Schale, worauf Geiiien Wein-

lese halten: auch in M v. Westendorf.

43. SEM (pronius?). Mehr als Zoll hohe Buchstaben ein-

geritzt auf dem Fragment eines grossen Weinkrugs.

44. SVCCVS.

45. SA3D0FECITA.
46. OF SV .

47. SACC .

48. SCANTY. Scherbchen.

49. F S A.

T.

50. TAyVT^l. Scherbe: in M TITANI. Rheinbaiern.

51. 'EVRIGO. '

V.

52. YERE.

53. VER.

54. OF VER.

55. OF YIRTTL

56. VIRIT.
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84 Zusammenst. d. zu Rottenb. am Neck, aufgef. row. Inschriften.

Bruchstucke. 398—408.

1. |ILL VI.

2. VSff.

3. OON.

4. SO.

5. MXAWIK
6. EV.

7. RE.

8. IAIICA.

9. F.

10. VCR.

Zahl der Inschriften.

A. a. I. ..... 2. Uebertrag 84.

— a. Ill 6. D. III. a. 2.

— b. — 21. b 36.

A. b. III. a 4. E. I a.

III. b. . . . 3. — II 1.

B. I. — .... . 1. — III. a 2.

— III. b 18. b 18.

C. I. - ft. P. I . 1.

— III. b 1. - HI. b 37.

D. 1 9. G. — JX>.— II. a 6. 4 250*
b _a

84.

Dorodekan
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2. 3u rf)finldn^tf^i)rn 3njV|)ripfrt.

I.

Bei Lersch, Centralmuseum I. S. 21. und 23. findcn

sich als Nr. 15. und 17. folgende beiden Inschriften, die wir

zur leichteren Vergleichung neben einander stellen, da ihre

Identittt kaum zu bezweifeln sein mochte:

N. 15. N. 17.

FAMAE LAMAVE
PVBLIVS RVSLEG . . I

TINV WI IN

V ...•••V
V.S.L.M. V.S.L.M.

Beide Inschriften sind cntsehleden verdorben und konnten

nicht vttllig entziffert werden. Von N. 15. sagt Lersch S.

22., dass nur die erste und letzte Zeile feststehen, alles

Uebrige sei unsicher ; dabei wird wegen der augeblichcn Fama

auf die bekannle Beschreibung derselben bei Vergil hinge-

wiesen. Gefunden ist die Inschrift nach S. 72. in der Ku-

pfergasse in Coin. Auflallend ist, dass III. S. 112. nichts

weiter fiber drese Inschrift bemerkt wird, noch aufFallender

aber, dass iiber N. 17. nirgends weder ein Fundort, noch

sonst eine Quelle angcgeben ist Offenbar hat man den bei-

den letztcn Buchstaben YE der ersten Zeilc zu lieb, im Au-

fange der folgenden RVS zu schen geglaubt, ura cinen Lama

Verus herauszubringen. De Wal, Myth, septem. monum. epi-

graph, lat. (Utrecht 1817.) S. 95. vermuthet in dem LAMAVE
eine weitcre Spur des Dens HALAMARDVS (Or. 2002.). Una

scheinen die beiden Inschriften identisch zu sein und der

Irrthum einer Trennung nur daber zu rtthren, dass man zu
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86 Zu rheinldndisohen Inschriften.

verschicdenen Zeiten von dem unleserlich gewordenen Steine

Abschriften nahm. Oflenbar liegt namlich in dem FAMAE
und nocb deutlicher in dem LAMAVE nichts Anderes ange-

deutet, als die matronae HAMAVEHAE, wie sie bei Lersch

I. N. 20. erscheinen. Es steht demnach LAMAVE fur HA-

MAVE(his), und es ware der Stein somit als weiteres Monu-

ment dieser Mutter anzusehen. 1st auf diese Weise der. VE-

RVS bcseitigt, so behait man, in Ermangelung eines Bessern,

in der 2. Zeile den PVBLIVS aus N. 15. bei, und ergftazt

die 3. Zeile aus den Spuren in N. 15. und 17. in M(ar)TI-

NV(s), m welchem Nainen man Or. 4018. vergleicheu mag.

Da von der vierten Zeile, wie es scheint, nur nocb das V
am Ende zu erkennen war, so wiirde die gauze Inschrift

demnach also lauten:

409. HAMAVE(HIS)

PVBLIVS

M(AR)TINV(S)

V
V.S.L.M.

wobei die Vermuthung nabe liegt, dass wenn in der 4. Zeile

ein weiterer Name angegeben war, eine Umstelluug des uo-

men gentile und des cognomen anzunehmen ware, wie sie

sich after findet (vgl. II.).

1L

Das seltsame HORNBRITTONVM der Inscbrift N. 101.

des Centralffluseums III. S. 74. ist, so vie] uns bckaunt, von

Niemauden einer weiteren Untersucbung uuterworfen worden,

obgleich Duntzer in diesen JabrbUcbern H. I. S. 99. Einzel-

nes aus dieser Inscbrift besprochen hat. Indem wir hier

zur grosseren Deutlichkeit die gauze Inschrift wiederholeo,

bemerken wir voraus , dass wir mit DUntzer 2 Weihende

und 2 Data der Weihung annehmen

:
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IDVSOCTOBGITNIO 410.

H0RNBRITT0NVM
A . IBLIOMARIVSOPPI

VSPOSITTVMQVINTa
NDSIS POSIT VII

Die versehiedenen Erklarungsversuche der 2. Zeile mag mail

bci Lersch nachsehen, welcher selbst Cohortis II. Brittonum

lesen wollte, ohue zu bedenken , dass in der 1. Zeile am
Ende Nichts mehr fehlt, soudern dass die ganze Inschrift,

mit Aasnabne des Schlusses, vollstaudig ist. Auffallend

ist vor Allem, dass Lersck uicht durch das von ihm zu

Centralmuseum I. 26. Bemerkte darauf hingefilhrt wurde in

dem N its angcblichen HORN nichts als die Note N fflr nu-

roerus (vgl. Or. 206.) zu sehen. Der N(umerus) Brittonum

ftndet sich bei Or. 1627., Steiner 161. NBRITCAL auf Zie-

gelplatten bei Sttilin W. G. I. S. 56. N. 263. so wie auf einer

Siebenbftrger Inschrift, welche Rappenegger (Bad. Inschr. I. S.

66.) angiebt, der AUes auf die Brittones Beziigliche zusammen-

stellt Vgl. Jahrb IX. S. 67. ff. Was bei ihm N. 42. scblechthin

Brittones Triputienses heisst, wird bei Or. 1627. schon als Hu-

merus bezeichnet. Die bet Or. 425. und Stalin Wirtemb. Gesch.

I. S. 53. N. 228. mitgeth'eilte, vielbesprochene Inschrift muss

dabei ganz unberucksichtigt bleiben , weil die Abbreviatur

derselben auch als „Breucorurow gedeutet wird (vgl. de Wal
a. a. 0. S. 178.). In dem noch ilbrig gebliebenen HOR
kann nun, nachdem die milit&rische Abtlieilung durch Hume-

rus bestimmt worden ist, Ni flits gesehen werden, als die Ab-

breviatur eines zu dem vorausgehenden GIIMO gehtfrigen

Begriffes. Da die firganzung von I*OCI zu weit abliegt, so

drangt skh die Vermuthung einer weiteren Gottheit von selbst

auf und hier bietet sich nichts atideres als FOR(tuuae) dar,

und so linden wir wirklich bei Or. 4882. FOR HORR, was

mit Recht als Fortuna Horreorum gedeutet wird. Halten wir

fest, ^ orauf Lersck aufmerksani ntacht, dass E in dieser
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Inschrift durch II bezeichnet wird , so sieht man sogleich

dass das H dcr Sylbe HOR darin seinen Grand hat, dass darin

ET in dcr Wcise angedeutet ist, dass der zweitc Strich des II

zugleich als Grundstrich des T nnd des F dicnt, welches aber

verkehrt gelcgt scheint, wodurch ein Mittelstrich zwischen II

queer gelegt wird, welcher die Gestalt eines H vollenden hilft

Diese dreifache Ligatur hat durchaus nicbts Anffallendes,

wenn man die ganz ahnlichen Verschlingungen von E , T
und B ; T, N und R uud N, T, E auf anderen Inschriften ver-

gleicht. (Vgl. Erster Jahresbericht des Pfalzer hist Vereincs

S. 36* f. Zweiter Jahresb. S. 81. Raiser Altcrth. v. Augsb.

S. 69.)* Sonach ware also in unserer Inschrift zu erklareu:

Gcnio et Fortunae Numeri Brittouum.

So findet sich ganz gleich bei Or, 1699. : Genio et Fortunae

Tutelaeque huius loci cohortium Praetoriarum ; so hatten wir

oben Fortuna Horreorum, so steht Fortuna coh. I. Batavorum bei

Or. 1755. In gleicher Weise weihen gerade eine Centum
Brittonum bei Stalin a. a. 0. I. S. 45. N. 138. und ebenso

die Brittoncs Triputienses a. a. 0. derselben Fortuna eineu

Altar. Diese Erscheinung, dass gerade So Ida ten der For-

tuna, dem Genius loci (d. h. in den mcisten Fallen wohl ih-

rer staffones) und der Tutela solchc Altarc weihen, ist schr

begrciilich und erklarlich. Wer bedurfte des Schutzgcistcs,

des guten Gltickcs mehr, als gerade diese Cohorten und Ab-

theilungen , die auf gefahrliche Posten , oft auf die Grenzc

barbarischer Volkerstamme gerade so von den Rjimcrn vor-

geschoben worden sein mttgen, wie unsere Fr em den le-

gion en, dencn sic nicht unahnlich zu sein scheinen. Es ist

also der Genius Conservator und die Fortuna Conservatrix,

an die sie sich wenden, denen sie sich empfehleu, dencn sie

Gelubde thun und losen; beide Gottheiten erscheinen mit

diescn Beinamcn bei Grut, 75. 8.; 75. 2.

Dcr auf unserer Inschrift genannte A. Ibliomarius Op-

pius heisst wohl in ricbtiger Reihenfolge A. Oppius Iblio-
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marius , wie D. Cassius Ibliomarus (Z. f. A. 1837. S. 61.),

I. Fabill* Ibliomarus (Setver/. Insc. Transsylvan. n. 178.),

denn Ibliomarus ist bier wohl nur ciu Versehen des Stein-

metzen odcr des Abschreibers ; femer C. Censorinius Iblio-

marus bei Lersch. Dieser galllsche Name ist also ziemlich

haufig, und scheint auch bei Or. 1955. in dem Uliomarus zu

sleeken, wo man eutweder geradezu, wie oben, verbesseru,

oder eine Assimilation annehmen muss. Letzteres dttrfte nicht

ganz zu verwerfen sein, wenn man die Leichtigkeit der Ver-

anderung oder Verschiebung der beiden Consonanten BL oder

FL oder VL festh&lt. Es scheint nHmlich dicser Name Iblio-

marus identisch zu sein mit dem auf gallisch - pannonischen

Munzen bei Duehalais (nrtdailles gauloises Paris 1846.) S.

396. N. 8a vorkommenden Elviomarus. Halt man nam-

licit das von Lelewel (Etudes numismatiques Bmxelles 1841.)

S. 228. liber den Wechsel von E und I (vgl. Orgetorix der

Texte mit Orcitirix der Munzen), so wie der Consonanten fl

(Ifilkovesi und Iflikovesi) bei den Galliern Bcmerkte test: so

kann aus Elviomarus leicht ein Evliomarus, EbHomarus,

Ibliomarus werden, zumal da die Verwechselung von b und

v kaum als eine Vertauscbung angeseheu werden kann.

Ausser diesen Denkmalern scheint sich der Name Ibliomarus

auch auf der unten (III.) besprochenen Maiuzer Inschrift zu

finden, wenn man nach dem Endc der Zeile 7. eiu I als ver-

wiseht annimmt: danach ware daselbst folgendermassen zu

lesen von Zeile 6. angefangen.

ADI(VT.T)RO.AQ
VISA(TV)RNINVS(I)

BLIO(MAR)V(S)

wenn man nicht viclleicht die langere, auf dem vorlicgenden

Steiue befindlichc Form Iblioraarius erganzen will, was den

Raum besser aiisfulleit wtirde. Es warm offenbar die beiden

Formen Ibliomarus und Ibliomarius im Gebrauche: zu letz-

teter vergleicht sich dio von Lersch aus einem Luxeinburger
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Steine beigebrachte Ibliomaria. Die Endung mar, mer,

mir, welchc vonKeltcn, Deutschen, Slaven auf gleiche Weise

beansprucht wird , (vgl. Grimm Gr. II., 338. 469. 533. 571.

Kehrein Progr. des Gyinnas. zu Hadamar 1848. 4. S. 3. f.

Schafarik Slav. AHerth. Ausg. v. Wuttke I. S. 15. f.) sebeint

von den Rttmern auf verscbiedene Weise ihrer Sprache an-

gepasst worden zu sein, so dass wir bald marus und marhis,

bald mericus u. A. linden. Die ftlteste Erwahnung sebeint

die eines Anfflhrers galliseber Hilfstruppen bei den Cartha-

gem Liv. XXIV. 42. zu sein, der Civismarus genannf

wird, zusammen m\t dem gleich falls galliscben Namen eines

Moenicaptus. (Vgl. Humboldt Urbew. Spauiens S. 146. A.

114.; Lelewel a. a. 0. S. 73.) Bekannt aus vielfacher Br-

w&bnung bei Caesar sind Indutiomarus und Viridomarus (vgl.

Viridovix v. Ind. zu Caes. ed. Nipperdey S. 801. 809.), wel-

cber letztere bei Or. 3582., Propert. VI. 10. 41., Liv. epit. XX.

Virdomarus, bei Pluf. Marcel 1. VI. BpiTowopiocund Bptrojiaroc

genannt wird, was offenbar in Bptroftago^ zu verbessem ist.

Auch Chimarus bei Or. 057. sebeint neben Chiomarus (vgl. unten)

imGebrauche gewesen zu sein. Weniger sicher ist der von Ihi-

chalais a. a. 0. S. 405. und 406. (vgl. Lelewel S. 228.) ausMun-

zen angefahrte AnfOhrer der Galater Cobrovomarus oder So-

bisovomarus. Andererseits entsprechen dem Ibliomarius unserer'

Inscbrift ein Nertomarius bei Reines. Synt. I. 191. 183. (vgl.

de Wal S. 134.); Solimarius Or. 2015. Fuchs Hist Mag.

Tab. xm. p. 100. (vgl. de Wal S. 115.); Ecimarius bei

/. F. A. Perrot Histoire des antiquites de la ville de Nismes,

1831. 8. S. 103. N. 3. Die weibliche Form dieses Namens

scheint vorzugsweise auf ara, weniger auf aria gebildct wor-

den zu sein. Bekannt ist die Gtfttinn Soli mar a (vgl. oben

Solimarius ; Solimariaca) de Wal S. 186. Or. 2050.; ferner

die Franennamen Atismara Or. 259.; Jantumara Or.

3871.; Chiomara (vgl. oben Chimarus) die Frau des Or-

tiagon , des Anfuhrers der Tolestoboier bei Polyb. Excerpt.
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Zu rheinldndischen Inschriften. 91

XXXIII. XXXIV.; endlich Bellatumara, die Frau dues

L. Beliicins, Decurionen von Invavia (vgl. Hefner, das r5mi-

sche Baiern S. 14.), wclche bcidenNamen, Bellicius und Bel-

latumara, Steub, die Urbewohner Rh&tiens S. 106. A. 4. als

rliatisehe erklart , indem er Bellatumara von Val Tmar

in Tyrol ablcitet; ein Beweis mehr, mit welcher Vorsicht

auf dem schwierigen Gebiete des durch einander gewirrten

Lebens und Treibens germanischer
,

keltischer, rhatischer,

slavischer Vttlkerst&mine zu verfahren sei. Nur die beson-

nenste Forschung, verbnnden mit allseitiger Gelehrsamkeit,

ausgehend von den Spuren des historisch Gegebenen, mtigen

sie auch noch so gering sein, kann auf diesem Gebiete vor

jenem, in's Nebelhafte sich verlierenden Hypothesenbanen be-

wahren, dem wir jetzt namentlich auf dem Gebiete des Kel-

tischen fast durchgangig begegnen. Mit Recht macht Orelli

und Andere selbst W. v. Humboldt den Vorwurf , dass er

bei seinen Untersuchungen fiber das iberische die keltischen

Namen der Inschriften fast ganz unberficksichtigt gelassen

habe. So lange man nicht anfangen wird, alle fremden Na-

men der diesem Gebiete angehtfrenden Inschriften , Miinzen

und anderen bezfiglichen Denkmaler, zusammenzustellen , zu

sichten und zu sondern, so lange werden namentlich alle

Untersuchungen fiber das Reltische ohne Boden in der Luft

schwebeu und ohne Resultate bleiben.

ni.

Die bei Jaumarm Col. Sumloc. S. 173. ff. nnd Stalin,

W. G. I. S. 39. N. 82. erwahnte Inschrift eines M. Messius

Fortunatus (denn so heisst der Mann nach einer Scherbe bei

Jaumarm S. 174. A. 1.) ist noch durch ein Versehen ent-

stellt, welches zu weiteren Irrthttmeru Veranlassung gegeben

hat, die urn so schwerer mit Sicherheit zu verbesseru sind,

weil der Stein selbst nicht mehr vorhanden ist*). Derselbe

*) Wir verweiseo unsere Leser auf Jaumann's wiederholte Behand-
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war in swci Tbeile zerbrochen, welchc unrichtig, die vordere

HaMfte um eine Schreiblinie defer, als die hintere, zusaramen-

gesetzt and darnach falsch gelesen wurden (vgl. Jawnann
Taf. I. 1.). Diese falsche Lesung hat sich in die richtige

Nebeneinanderordnung der Tbeile und Schreiblinie bei J<rc-

mann Taf. HI. 1. eingeschlichen. Es stellen sich zwar die

6 ersten Zeilen darnach folgendermassen richtig heraos:

IN. HDD.
M.MESSIVS
FORTVNATVS
Iiml VIR AVG
NEGOTIATOR
ARTI CRETA.

aber die folgenden Zeilen werden nach Apian Iiisc. S. 462.

und Grut. 112. 10. also entstellt gelesen

:

PAEN . PAENVL
OMNII PEN
DEO VO FECIT

I DEXTRO COS

und von Jawnann S. 173. crklart (negotiator artis cretariae),

pavimentariae, paenulariae omni penati deo votum fecit Fusco

II. et Dextro consulibus. Man sicht, dass abgesehen von

dem seltsamen votum fecit fUr votum solvit, eigentlich von

allem diesem Nichts dasteht: unbegreiflich ist auch das dop-

pelte PAEN. PAENVL. und, wie wir glauben, nur durch die

erste verschrobene Abschrift entstanden, auf welcher PAEN
PEN neben einander steben. Ordnet man diese urspriingli-

lung dieser Inschrift in diesem Hefte S. 61. f. (Nro 818.) vergl.

S. 75. (Nro 892.) , 76. (Nro 298.) n. S. 78. Die Inschrift xrie

sic Jmtmann S. 60. eieht, weicht von der Lesart de* Verf. in 8

Kleinigkeifen ab, Z 0. licst Jmimann AKTI. CRKT. nhne A

am Schluss, uod Z. 8. OMNI mit etnem I.

Auin. d. Red.
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che erste Abschrift richtig, so passt Alles aufs Beste in fol-

gender Weise:

Z. 7. PAENNVI
8. OMN PEN
9. DIOS EC1T

10. TROCS.

Z. 7. ist offenbar mit Apian und Gruier PAENVL zu ver-

bessern und als Pacnulam zu erklaren. Z. 8. liegt in OM
wohl omni und in N eine Ligatur N, d. h. IX, wozu mit

Leichlen PENOIO zu nehmen ist. Demnach ware zu erkla-

ren : paenulam omni inpendio suo fecit Fusco et Dextro. con-

sulibus. Die Eingajigsformel IN . H . D . D . fordert nicht

nothwendig die Nennung einer weiteren Gottheit, obgleich

dieses der haufigerc Fall ist, sondern sie scheint namentlich

bei Errichtung von Gebaulichkeiten und Aehnlichem auch

als blosse Schmeichelei gegen das nie zu vergessende Rai-

serhaus vorangestellt worden zu sein. Vgl. Or. 775. und

vielleicht aucb 2475. Wegen des Begriftes der paenula

ist Or. 3284. u. Z. f. A. 1839. S. 517. zu vergleichen. Zu

omni inpendio suo vgl. omni sua impensa bei Lersch Cen-

tralis III. S. 8. N. 9. Jahrbuch I. S. 124. Impendio (inpen-

dio) suo, impensa (inpensa), pecunia sua, sumptu suo, de suo,

u. a, sind auf Inschriften haufig, und bedurfen keines nahern

Belegcs. Dass man statt negotiator artis cretariae auch

schlech thin negotiator crelarius sagte, ist bekaunt: Letzteres

bei Spoil. Miscell. 110. 90 Ersteres scheint sich auch auf

dem Bruchstttcke einer Mainaer Inschrift zu finden , welches

in der Zeitschrift des Mainzer A. V. Heft II. S. 222. N. 77.

also lautet:

CO 411.

ARTI

TARII

L.L.

wozu bemerkt wird : „das zweite I der 3. Zeile scheint der
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Anfangsstrich eines nielit mehr zu bestinimenden Buchstaben

zu sein". Es wird also nach obiger Inschrift zu erg&n-

zeu sein :

(NE)

GO(TIATOR)

ARH(CRE)
TARI(AE.V

.

)

S.)L.L.(M.)

ARTI stent wie oben fiir ARTIS ; das zweite I der S. Zeile ist

also der Anfangsstrich des A oder eines E, welches fur£E stand.

Unbegreiflich ist es demnach wie Orelli 4466.: NEGOTIA-
(To)RI LV6DVNENSI ARTIS C . . TAR1AE durch „Carta-

riae vel Caetariac vel Centonariae" erganzen wollte, da

verhaltnissmassig haufiger CRETARLAE vorkommt, und dazu

an vorliegender Stelle durch den Raum der zwischen C und

T untergegangenen Buchstaben empfohlen wird. Ebenso kann

wohl bei Raiser Alterth. v. Augsb. S. 81. N. LVII. Z. &.

und 6. GOTIATORI A SCRETARIA . . . nur neGO-

TIATOR1 ArtiS CRETARlAc erganzt, nicht aber mit Raiser

das A durch A(ug) erklart werden.

IV.

In demselben Hefte der Mainzer Zeitschrift wird S. 206.

N. 64. folgende Inschrift mitgetheilt, welche Anlass zu man-

chen Bedenken giebt:

412. IN.H.D.D.
LAR1BVS . STRA
COS . LEG XXII

P .P.P. VETERN
M . H .M . . ENENtVS
ADIS...RC AP
V1SA..RNINVS

BUO V
N • • ••V«».»»»«P.
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Der gelehrte Erklarer der Maiuzer Inscbriften macbt mit

Recht auf die abweicheude Anordnung der Namen und Eigen-

schaft desjenigen aufmerksum, der den Altar setzte : offenbar

sind zwei Personen auf dem Steine angefubrt: der Name

der ersten Lst in den Spuren .ENEMVS AD1S enthalten, bei

denenNichts mehr bestimmt festgesteRt werden kann, als Me-

nenius oder Senenius. Der erstere Name dttrfte mit Hinbiick

auf das von W. Teuffel in Paulys Realencyclop. H. 38.

S. 1062. Bemerkte, minder empfehlenswertb erscheinen. Da-

gegen lasst sich der bei der ersten Erklarung vorgeschla- *

gene Senenius durch eine Quarta Senenia und Posilla Sene-

nia in Z. f. A. 1846. S. 304. rechtfertigeu. In dem darauf

folgenden AD1S liegt vielleicht der Name AD1VTOR (vgL

Stalin W. G. L S. 53. N. 229.). Lasst sich bieruber nichts

Bestimmtes sagen, so fcann biegegen aus den darauf folgen-

den Zugen ... EC APV1SA . .RNLWS ganz offenbar TRO . A-

QVISATVAN1NVS herausgelesen werden, wobei WeUeicbt

das euge Aueinanderscbliesseu beider Worter darauf bindeu-

tet, dass bier S zu beiden Worteru gerecbnet werden muss,

woruber unten (V.) Naberes beigebracbt werden soli. Denu

fur AQV1S spricht Or. 4927.: L . VETT10 L.F. TRO.A-
QV1S und ebenso iiraeff Antiq. I. S. 27. N. 46. : SEX.NAE-
V1VS SEX .F.TROM. A^VIS, obgleich nicbt iibersehcn

werden darf, dass in der Maiuzer luschrift N. 67. S. 208.

a. a. 0. eine audere gleicluiamige Stadt AQV1 abgekiirzt
-

wird. Fiir die 8. Zeile ist bereits oben (11.) der Name

Ibliomarus oder Ibliomarius vermutbet worden. Zu dem

Worte slrator ist noch Fiedler Xantener loscbriften S. 17.

zu vergleichen, der hinsicbtlich der Bedeutung auf Ammian.

MarcelL 29. 3.; 30. 5. und die Ausleger zu Petron. Satyr.

120. sowie auf Dirksen in Kreuzers Antiquitaten (2. Auf-

lage) S. 257. verweiset —
V.

Es ist oben (IV.) die Vermuthung ausgesprocben wor-
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den, dass in der engen Aneinanderschliessung dcr Wttrter

AQVISATVRNINVS vielleicht die Andeutung liege, dass der

Buchstabe S zu beiden gerechnet werden soil. Bekanntlich

wird innerhalb der Worter besonders der Buchstabe V often

einmal geschrieben, wenn er zweimal, als Consonant

tind Vokal, hinter einander folgen solltc. So steht, um nur

eiuige Beispiele anzuftlhren, bei Or. 339. AEVM furAEWM

;

4803. V1VS fur VIVVS (vgl. Lersch Centraln. I. S. 50.

H. 44. Jahrb. I. S. 40.) BATAVS ftir BATAWS in Jahrb.

I. S. 81. N. 2. (vgl. Z. f. A. 1843. S. 501.) IVBNTVS fur

IVVENTVS Jahrb. II. S.100. N. 58. (vgl. Steiner 811. Main-

zer Hefte I. S. 58. H. 3 ) SERVS far SERVVS Mzer. H. I.

S. 82. N. 42. So wird also auch wohl FLAVS bei de Wal
Mythol. S. 108. nicht Flavins, sondern Flavus zu erklaren

sein. Diese Ersparniss eines Buchstabens, der doppelt stehen

sollte, scheint sich denn auch auf Ende und Anfang zweier
auf einander folgenden Wftrter auszudelinen : so wie oben S,

so steht bei Or. 4702. VV einmal in TVINDICES, statt TV-
VINDICES; ebenso 0 bei Or. 4439. in VEROVE d. h.

VERO OVF, da letzteres offenbar die Andeutung der Tribus

Oufentina enthalt; und in eincr dalmatischen Inschrift in

der Mannor. Salon. T. X. 85. Zeile 3

:

INCENDIOPPRESSVS
fttr INCENDIO OPPRESSVS ; gleicherweise I in einer Jahrb.

X. S. 6. besprochenen Inschrift:

PARIDIV11

EVTYCHAS u. s. w.

woselbst weder mit Zell in dem VII ein „Septirao" noch

nit Creuzer eine Zahlangabe zu sehen; sondern PARIDI

IVLI(o) aufzulosen ist. Sonach werden wir auch zu einer hn

^Ersten Jahrrsbericht des Pfalzer Vereines* ; Speier 1842. S.

42. f. besprochenen Inschrift

:
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MARTI ET NEMETO
NAE

SILVINIVSTVS

ET DVBITATVS
V.S.L.L.P.

nicht Silvinius Iustus et Dubitatus, sondern Silvini Iustus et

Dubitatus leicht erklaren kffnnen, indem I offenbar zu b e i-

deo dicht aueinander gesch lossenen Wtirtern gehttrt.

Wir konnen dabei ebenso wenig begreifen,warum deWal Mythol.

S. 238. zwischen Silvini und Silvinii schwankt, da auch die

Form mit einem I die Mehrzahl andeutet, als wir die Deu-

tung eines Asson. Iustus als Assonius Iustus bei Statin W
G. I. S. 57. N. 270. in der Weise gelten lasseu konnen,

wie im „Ersten Bericht" angenommen wird, dass n&mlich zu

Asson. das Ius von Iustus gerade so wiederholt werde , wie

bei Silvinius Iustus. Wir zweifeln dabei nicht an der Rich-

tigkeit des Nameus Assonius, der sich z. B. bei de Wal S.

147. ausgeschrieben findet, sondern wir glauben vorerst noch

nicht, dass, wie solche einzelne Buchstaben, so auch

ganze Sylben einmal, statt zweimal geschrieben worden

seien: denn, da sich bei Stalin a. a. 0. ASSON. von 1VSTVS
getrennt geschrieben findet, so scheint dieses gegen die

obigen Beispiele zu sprechen , in welchcn die beiden Wttrter

dicht beisammen stehen. In der Speierer Inschrift ist das

ziemlich haufig vorkommende gentile nach allgemein rOini-

schero Gebrauch vorangestellt , und dieses kann nur in der

Mehrheit geschehen, worauf die Cognomina zweier Sil-

vinier, des Iustus und des Dubitatus, folgen: damach berich-

tigt sich das in jenem „Ersten Berichttt
u. s. w. S. 43. Be-

merkte. Bei diesem Gebrauche, das gemeinsame gentile meh-

rer Personeu voranzustellen, wird bekanntlich entweder duo

oder tres u. s. w. dazu gesetzt, oder das gentile einfach in

der Mehrzahl vorausgeschickt. Beispiele mit duo und tres

bat Or. 1207. zusammengestellt, wodurch sich auch der au-

7
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gebliche Juppiter Cingiduus bei de Hal S. 63. beseitigt, indem

(Iovi 0. M.) Cingiduo Stabulo et Aulus nur bedeuten kann:

Cingi duo etc. vgl. C. F. Hermann In CMM1 gel. Anz. 1 848. S. 002.

Beigeftigt kfinnen werden duorura Cossutierum, Bassi et As-

teris (Lcrsch Centralm. I. S. *5. N. 56.); Docci Aprissus

et Acceptus (oV Wal 6. 174.); Senti Aper et Philumenus

(de Wal S. 182.). Die beiden letzten Gentilnameu babe*

,

wie oben Silvini, Bach bekanntem Gebrauehe nur ei a 1 in

der Mehrzahl. Gegen diesen sieher stehenden Gebrauch

streitcn nur scheinbar die in „Ersten Berichte" a. a. 0. wetter

beigebrachten Beispiele. Das erste soli einea lunius Pater-

nus und Proclus aus Steiner I. N. 1J. aufweisen. Aber in

der Inschrift, wie sie bei Stalin W. G. I S. 41. N. 87. mit-

getheilt wird, steht IVN PATERN ET PROCL, was man nur

lesen kann Iuni, (d. h. Iunii) Paternuset Proclus. Dieses Betspiel

beweiset also Nichts , da die unausgeschriebenen Namen nur

nach dem herktimmlichen feststehenden Gebranehe der Obri-

gen Falle erganzt werden dtirfen. Von ganz anderer Art

ist das aweite aus den Act Palat. III. p. 197. angefiOhrte

Beispiel : Titus Flavins Sanctinus et Perpetuus et Felix fra-

tres. Hier sieht Jeder sogleich, dass, wenn noch ein prae-

nomen , wie hier Titus , vor das gentile des ersten Kamens

gesetat wurde, dieses gentile selbst unmOglich awischen swei

Singularia im Pluralis sfteheu kann: es ist dieser Fall also

ganz besonderer Art, und kann nicht mit den anderen in eine

Kategorie gestellt werden.

VL

Halten wir den eben torch wettere Beispiele beleg-

ten Gebrauch, auf die vorausgestelHen Gentiluanen mehre

cognemina folgen zu lasscn, im Auge, so werden wir uber

eiue angeblicli einen Mercurius Cambus nennende Inschrift

mit Sieherbeit entscheiden konnen. Bei Sterner I. 197. 181.

und Gruff Antiq. I. S. 7. If. 9. Andet sich folgende Inschrift

:
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DEO MERCVRIO CAM
BO IVST1.V.S.L.L.M.

welche de Wal 8. 59. mit dem Bemerken wiederholt, dass

dem Mercurius Cainbus wohl mehre Briider des Nameng

Iustus das Denkmal gestiftct. Bei dieser Annahme fallt auf,

dass das gentile ganz unbesti mmt bleibt, und der gewfthn-

Hchen Beifuguug der cognomina ermangelf, wenn man aueh

daran keinen Anstoss nehmeu kann , dass zwar Iustus nur

als cognomen vorkommt, Iuati jedoch auch die Mehrheit ron

lustius sein kann, was z. B. in dem L. Iastius Satto bei de

Wal 8. 133. als Gentilnamen erscheint. Wir kttnnen daher C. F.

Hermann's Erkl&rung a. a. 0. S. 002. : Deo Mercurio C(aii) ambo

Ittstii, als gezwungen, nicht billigen,dariel naherliegt mitOsann

(HaU. Lit. Ztg. 1848. 8. 1101.) In st i als Genitir mit ausgelas-

senem „fUiustt and C a m b o als Name des Weihenden zu fassen,

und somk den angeblichen Mercurius Cambus wie den Jup-

piter Cingiduus aus der Reihe fremder Gottheitfn zu verwei-

sen. Zwar findet sich bei de Wal 8. 248. eine ahnlich

klingende Dea Camiorica, aueh erwahnt Lelewel a. a. 0.

8. 261. eine Dea Cambona als Schutzgottheit der Cambio-

vicenses, und es kann die, auch bei den Kelten oft vorkom-

mende IdentiUt der Namen von Goftheiten und Menscben

nicht gelaugnet werden, wie bei einer anderen Gelegenheit

ausfUhrlicher gezeigt werden soil. Dennoch muss in vorlie-

gendem Falle Cambo als Menschenname festgehalten

den, der in den keltischen Namen Cambolectri, Cambomun,

Cambri, Cambus, Cambaules (Polyb. I. p. 8. II. p. 151.), Ando

— cumborius mit derselben Wurzel erscheint. Der Name

selbst srliliesst sich den vielen ahnlichen kellischeu auf o

an, wie Veso, Mogo, Broto, Abellio, Agho, Fonio, Togo als

Goiter- und Bellauco, Iaauso, Ranuso, Divo, Gimo, Hucdio,

Geoualo, Trio, Tuto, Abbo, u. A. als Menschenbenennungen,

welche atie wir bei einer andern Gelegenheit nalier belegen

werden. Darnach muss offenbar auch Lerstk Jahrb. I. 8.
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44. und Hermann a. a. 0. S. 002. der angebliche Mercurius

Vassus bei de Wal S. 196. aus der Zahl der freoden

Gutter entfernt werden, indem Vasso Caleti nicht als Vasso

Caletinus oder Caletinius , sondern als Vasso Caleti d. h.

Alius , wie oben Cambo *) lusti zu deuten ist Das Wort

„filius
tf zur Bezetchnung der Abkunft findet sich bei den in

Gallien gefundenen Inschriften bald beigefiigt, wie bei de

Wal S. 3. 8. 46. 71. 106. 139. 170. 171. 183. 202. 205. 235.,

bald ausgelassen, wodurch derGenitiv fiir sich erscheint, Zu-

nftchst sind es hier allerdings die gallischen Namen, die

in soldier Verbindung erschcinen; wie oben de Wal S. 198.

Deo Mercurio Vasso Caleti, so ebend. S. 5. Deanae Abnobae

Cassianus Cassati, ebend. S. 39; Deo Herculi Bellanco Girao-

nis (vgl. Hermann S. 001.) , ebend. S. 130. Deae Nehalen-

niae Flettius Gennalonis, ebend. S. 145. Deae Nehaleuniae

Aramacius Hucdionis , ebend. S. 150. Deo Silvano ....rebus

Sinodi. Lersch Centr. III. S. 7. N. 8. Deo Apollini Inicius

Iassi. Aber mit Unrecht scheint Hermann S. 604. diesen

Gebrauch fiir rtimische Nameu in Abrede zu stellen, wenn

er bei de Wal S. 2. in dent den obigen Beispielen ganz pa-

rallelen : Abellioni Deo Fortis Sulpicii , lieber Sulpici liber,

tus erg&nzen will. Denn bei de Wal S. 70. ist gewiss:

I.o.m. et Dauuvio Primanus Secundi in dcrselben Weise zu

fassen, wie auch S. 137.: Deae Nehalenniae Eriattius lucundi,

wobei wir de WaVs Hin- und Herschwanken tadeln m(is$e».

So findet schliesslich auch: Deo Mercurio Cambo lusti seine

vollsUndige Erklaruug. In gleicher Weise ist weiter bei

de Wal S. 63. Decimus Vessuccius Celer Centondi d. h.

*) Zu Cambo kaoa roan als femininum Cambosa anfuhren ; wenig-

stcns crscheint eioe Clymene Cambosa auf einer von Massmann

lib. aur. 9. 48. angefuhrten loschrift. Statt der be iden ausge-

sctiiedenen Mercurii ist der von Hermann und Osann ubersehene

Mercurius Cimiacinus (Antiq. Nordendorf. ed Mr&ger p. 88.) bei

de Wal nachjsutragen.
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Alius zu fassen, und weder mit de Wal a. a. 0. eine Local-

gottheit Centondius anzunehmen, noch mit Hermann S. 602.

Centondi V. S. durch Centonarius dis votum solvit zu er-

klftren. Nachtraglich mOge hier die Bemerkung Plate finden,

dass bci de Wal> dessen Buch einen reicheii Stoff zu vielen

Bemerkungen bietet, ausser dem oben in der Aumerkung er-

wahnten Mercurius Cimiacinus , noch 8—9 andere audi von

Hermann ilbersehene Oottheiten vermisst werdcn, die kilnf-

tig einmal nachgetragen werden sollen.

VII.

In der Mainzer Zeitschrift III. S. 352. findet sich fol-

gende, das nur in wenigen Inschriften erwahnte Volk der

Cannanefaten betreffende Inschrift unter N. 84.:

DEC. ALAE
CANNBNA
FATIVM
V.L.L.M.

Da wir nicht mit den Erttrterungeu ganz einverstanden sein

kffnuen, wclche der gelehrte Erklarer der Mainzer Inschrif-

ten dazu niedergelegt hat, so mtfge cs erlaubf sein, hier eiu

paar nachtrUgliche Bemerkungen beizuftigen.

Was zuerst die Nam en dieses Batavcrvolkes betrifft,

so ist er in seiner Schreibweise so schwankend , dass man

fast an der Ermittelung des Richtigen verzweifeln muss. Je-

denfalls wird sich zeigen, dass die Schreibweise der In-

schriften eine von der unserer Ha ndsch rif ten der

Autoren verschiedene ist, so dass man vielleicht eine alt ere,

durch die Inschriften vcrmiUeltc, und eine j tinge re, in die

Codices gekommene Scbreibung annehmen muss. Bei dieser

Annahme glauben wir urn so weniger irre zu gehen, als

selbst die neue Vergleichung des Cod. Mediceus ftlr Tacitus

keine Spur der in den Inschriften vorfindlicben Schreibweise

aufzeigt, wahrend sie bei andern Namen, wie z. B. Mogon-
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tiacum, Lugudunum statt Magontiacum, Lugduuum, die auf

Inschriften vorkommende Orthographic dieser OrLsnamen in

deutlichen Spuren bestatigt hat. Beginnen wir mit VeU.

Pat II. 105. p. 440. ed. Kritz, so bietet die Amerbachische

Abschrift: cam ui f aciat; die ed. princ. ca nini faci, wor-

aus Rhenanus Caninefates hergestellt hat, obgleich vielmehr

uach den Buchstabeuzilgen jener Abschrift Canninefates zu

verbessern geweseu ware. Bei Plin. H. N. IV. 15. hat SilUg p. 304.

Cannenufatum in den Text aufgenommen. Die alte nach

der praefat. p. XV. nicht zu verachtende Handschrift Dale-

champs bietet theils Can inefatum, theils Can enfaeium,

welche letztere Form auf das Cannenefatum der nacb

praefat. XIV. guten Handschrift Snakenburg's hindeutet. Of-

fenbar ist das erstc e durch Anticipation des folgenden,

oder durch Vcrtauschung rait dera sonst gewohnlichen

i dieser tnittlem Sylbe entstanden, deun der cod. Med. hat

bei Tac. Hist. IV. 32. 56. 79. 85. ebenfalls Cann enefates,

wahrend er Hist. IV. 15. 16. Ann. IV. 73. XI. 18. die Vul-

gate Canninefates bald mit einem, bald mit zwei n bie-

tet Die fur Velleius, Plinius und Tacitus festzustellcnde

Form ware also Canninefates, welche audi durch die

Can ni fates des Aethicus Cosmogr. p. 711. ed. Gronov be*

statigt zu werden scheint. Freilich konnte man auf die gu-

ten Quelleu bei Plinius und die Uebereinstimmung des Med.

mit denselben in 4 Stellen sich stiitzend, fast eben so gut

ein Cannenefates festhalten, was an das Cannenafa-
tium der Mainzer Inschrift anstreifte, wenn nicht auf der-

selben vor f das a und nicht ein e stilnde , was , wie sich

untcn zeigen wird, ein nicht zu tibergehender Inddetizpunkt

ist. Eben so nahe , als die Vertauschung von t und e, liegt

die von i uud u
t
so dass Canninefates und Cannune-

fates sich leicht erklaren , zumal vielleicht auch Canne-
qu fates bei Plinius eine Sylbenversetzung fur Cauuune-
fates geia kanu, denn die bisher erttrterten Formen lassen
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keinen Zweifel , dass das e vor /* bewahrt bleiben muss,

und dahin gebort Gar keinen Anstand hatte nun aber die

wcitere Vermuthung, dass aueh eine Vertauschung des u und

o hatte statt finden konnen, indem sich die Form Canon c-

fag wirklich aiif einer Inschrift bei Reinesins 513. fin-

det, wenn nfcht bier vielmehr eine Vertauschung des a und

a anauaehmen ware, woau Seebode in den Scholien zu Ha*

raz (Wieabaden 1846.) S. 9. zahlrekbe Beispiele ausammeu-

gestellt hat. Es wird sich namlich Cannanefas als die ein-

aig den Inschrifteu zukommende Form herausstelleu und bier-

von seheiat Can one fas, wie bemerkt, eine Schreibvariante

zu sein. Dazu komiat, dass die Inschrift aus welcher Ca-

nonefas beigebracht wird , von Seiten ihrer fichtheit vcr-

d&chtig ist (vgl. Mzer. Hefte III. S. 357. Anaerk.), ein Urn-

stand, welcher auch eine andere trift, in welcher bei Grut,

385. 1, Cannanefas, bei Or. 98. aber Cannunefas ge-

lesen wird. Mag es.sich mit letzteretn verhalten, wie ea
*

will, anerkennea mflssen wir, dass das von Gruter ange-

fuhrte „Cannanefatestt die echte, durch die noch ubrigen

Iuschriften iber alien Zweifel festgestellte Namensform die*

ses Volkes ist , wie sich aus dera Folgenden ntther erge-

ben wird.

Mit Recht ist M. H. III. S. 356. A. in der Inschrift bei

MuraU 1035. 2.: DEC. ALAE I CAFANATIVM der Name

der Cannanefaten gesehen worden „wie wohl der Name auf

dem Steine mit einer Versetzung der Sylben eingehauen

ael
u

. Die Wiederherstellung der richtigen Sylbenfolge und

die Beseitigung der dmrch die vielen, auf einander folgenden,

gleicblautenden Buchstaben entstandenen Verwirrung wilrdc

CANAN1FATES ergeben , ahnlich wie die edit. Spir. des

Tacit. IV. 19.: Cananifatea bietet, indem e in i in der

3. Sylbe ttberging, wie eben geaeigt wurde. Hiermit stimmt

trefflich Gntt. 1093. 3. : Porcillae Vestuiae Cananivatl Ober-

ein. Ergiebt siel| nun aus alien diesea Steinschriften d*r
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Name CANAN oder besser CANNAN als unzweifelhaft , so

bedarf es nur der Annahme eincr abermaligen, auf Inschrif-

ten so httufigen Sy I benverse tzun g, um aus dem „Caii-

nenafatium" unserer Mainzischen das„Cannanefatiumu

de,r bei Gruter385- 1. mitgetheiitcn Inschrift als allein rich-

tige Form herzustcllen. Zu allem Ueberflusse wird daun

die Festellung des echten Namens auf das Unwiderleglichste

durch cine tabula honestae missionis bestatigt , wclche bei

Platzmartn, Iuris Romani tesrtmoniis de militum honesta mis-

sione, quae in tabnlis aeneis supersunt, illustrati specimen

Lips. 1818. (in Haubold s opusc. acad. II. p. 894.) auf Tab.

XVII. mitgetheilt wird. Bekanntlich war die Einrichtung

dieser aus zwei Metallplattchen bestehenden Soldatenabschiede

der Art, dass der auf die inneren, auf einander gelegten

Seiten der beiden Plattchen vertbeilte Inhalt der honesta

missio, auf der einen Aussenseite in kleinerer Scbrift,

mehr oder weniger verandert , wiederholt wurde , wahrend

auf der anderen Aussenseite die Namen der Zeugen verzeich-

net sind. So ftnden sich nun auch auf der einen inneren

Seite der eben berfihrten, vollstandig erhaltenen tabula h.

m. die Worte: ALAE I CANNAN und auf der den Inhalt

wiederholenden Aussenseite deutlich CANNANEF, wodurch

sich also vollstftndig bestfttiget, dass die Inschriften nur

eine Form »Cannanefatesu annehmen lassen, wahrend die

Schrifts teller tex te nur „Canni n efates" zu kennen

scheinen.

Auf das Trefflichste wird diese als richtig ermittelte

Scbreibung„Cannane fates" auch durch die Ableitung
und D e u t u n g des Namens besMUigf , wic sie J. Grimm,

Geschichte der deutschen Sprache
,
Leipzig 1818. Bd. 9. S.

586. aufzustellen und zu begrilnden sucht Nachdem J. Grimm
mit Zeuss (die Deutschen und die Nachbarstamme S. 102.

Anmerk.) in der Endung — fates das gothische fatbs

(goino, Mann) erkannt hat, wie esz. B* ill bruthfaths vorliegt,
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vergleicht cr „Cannane fates" mit dem gothischen huu-

dafadeis (Hundertmanner) unter dcr Voraussetzung , „dass

„man zugeben will , dass die Bataveu centum durcb cannin,

„caunan ausdriickten, wozu in der That das frftukische NN
„fttr ND in chunna stinunt (s. S. 552.)* Cling goth. hand

„aus taihunt6hund hervor (s. S. 250. - 53.) , so ktfnnte aus

„techantechan ehan und mit wiederholter Endung channan
„geworden sein ; fittr die Benennung Canninefates raOsste ir-

„gend ein Grund aus der germanischen Kriegs- oder Gau-

„verfassung (s. S. 491. 492.) entnommcn werdenu. So weit

J. Grimm, der zugleich mit Zeuss das Auffallende her.

vorhebt, dass man nach dieser Ableitung eigentlich Chan-
nine fates, was sich aber nirgends finde, erwarten miissc.

Wichtiger ist die Frage nach dem ersten Auftreten und

Wiederverschwinden der Cannanefaten in der Geschichte.

Nach Tacitus stammten sie mit den Batavern von dem gros-

seren Stamine der Cbatten ab: nicht leicht darf man jedoch

mit Zeuss a. a. 0. S. 100. beide Vtilkerschaften unter dem

Namen der Chattuarii oder Attuarii zusammenfassen, so dass

sie „nach den Voikerbewegungeu am Niederrhein wieder

fiber der Waal gegen Suden" unter dieseni Namen vereint

erschienen: es sind vielmchr die Chattuarii als besonderes

Volk von jenen beiden zu trennen, wortiber J. Grimm a- a.

0. S. 568. ft*, zu vergleichen ist. Die frtiheste Spur einer

Bekanntschaft der Homer mit den Cannanefaten scheint in

der oben beigebrachten Stelle des Velleius enthalten zu sein,

wonach diese Bekanntschaft bis auf das Jahr 4. nach Cbr.

zurtickgitige, wie HI. H. S. 353. angegeben wird. Aber viel-

leicht lasst sich dieser Zeitpunkt noch htiher hinaufriicken,

und andererseits die auf S. 355. und 356. ausgesprochene

Meinung, dass die Cannanefaten schon im 2. Jahrhunderte

als selbstandiges Volk nicht mehr vorhanden gewesen, we-

nigstens dahin widerlegen, dass sie allerdings um diese Zeit,

ja viellekht noch im 3. und 4. Jahrhunderte fortbestandeu.
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Es gehtirt n&mlich die obenerwahnte , dem gclehrten Erkltt-

rcr der Maimer Inschriften nicht zugftnglich gewesene , (a*

bula (XVII.) h. m. welche Cannanefates darbietet , der Zeit

des auf ihr genanntcn Antoninus Pius an, und fallt in's Jahr

908. u. c. (155. nach Chr.) , in gleicber Weise die tabula

XVI. welche ins Jahr 146. nach Chr. gehtirt. Beide sind

nach der Angabe bei Platzmarm a. a. 0. S. 799. in U n-

garu gefundeu worden. In dieselbe Zeit (145.—161. n. Chr.)

und unter denselben Kaiser fallt auch die in der SchuUei-

tung 1830. S. 553. if. besprochene tabula h. m., und vielleklit

ist aueh sie in Ungarn, jedenfalla in Oestreich, gefundeu wor-

deu. Wir batten sonach 3 tabulae h. m. aus der Regiemngs-

*eit desselben Kaisers, in einem Zcitraume von etwa 10

Jahren auagestellt, durch deren eine der gesonderte Fortbe-

stand der Cannanefaten ausser alien Zwelfel gesetzt wird.

Bemerkenswerth bleibt auch , dass Qberall nur eine ala Can-

uanefatium schlechtweg, oder nur eine ala I. theils bei Taci-

tus, theils in den Inschriften erwahut wird. Aus dieseu

GrOnden scheint uns Osann in der Schulzeitung S.555. nicht

gana mit Unrecht in der erwahuten corrupteu tabula h. m.

die beiden erhaltenen Halbzeilen:

I MIL IN ALIS III QVAE
N ET GALL ET PANN

folgenderniassen zu erg&nzen:

VETERANIS QV
|
I MIL IN ALIS HI QVAE

APPELANT CA . • I N ET GALL ET PANN.

nur muss man zur Ausfiillung des Raumes vor dem N em:

„CANNA" einschieben, denn auch auf dor tab. XVII. werdeu

die Cannanefaten zusammcn mit Truppeu der spanischeii

,

pannonischen und Alpcn-Laiider aufgezahlt, und nur in letz-

terer Beziehung hat die S. 356. vermutliete Ergaazung HIS-

PAN Etwas fttr sich , keinesweges aber spricht die Zeitbe-

sttmmung der Urkunde selbst dafiir, da yielmehr gerade die

Analogie der wesentlichsten Eiitscheidungsgriinde der tlbrigen
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tabulae zu Guusten eines einzuschiebenden CANNA spricht*

1st somit die Fortexistenz der Cannanefaten im 2. Jahrhun-

derte erwiesen , so ist es gewiss nicht zu gewagt roit J.

Grimm a. a, 0. S. 586. f. in den nordhollandischeu Ortsna-
.

men Keiiniu, Kenmerland eine Spur des alten Caunanefaten-

sitzes zu sehen. Von ganz besondcrer Bedeutung dtirften

aber die Vermuthungen sein, welcbe sich an die Erwahnung

der Cannanefaten bei Aethicus a. a. 0. knttpfeu. Den Weg
dazu bahuen uns die bckannten Untersuchungen Ritschl's

iiber diesen Cosmograpben im Rbein. Mus. N. F. (1842.) I.

S- 481. - 528. Hier erOffnen sich fur die Cannanefaten zwei

Vermuthungen. Offenbar Hegen der Cosmographie des Aethi-

cus die Berichte und Zusammenstellung der Vermessung des

rttmischen Reiches zu Crunde, wie sie schon von Julius Cae-

sar begonnen worden war. Eben so unzweifelhaft aber sind

die spateren Zusatze, Nachtrage und sonstigen Verderbnisse,

welche, abgesehen von den gewohnlichen Corruptionen der

Haudschriftan , im 3. oder 4. Jahrhunderte in diese Cosmo-

graphie gekommen sein mtigen; denn dass namentlich die

deutsclien Vbikerstamme erst spater aufgenommen worden

sind, ist von Ritschl a. a. 0. besonders hervorgehoben wor-

den. Demnach darf vielleicht fttr die Cannanefaten die Ver-

muthung ausgesprochen werden, dass sie schon in den ersten

Vermessungsberichten unter Julius Caesar genannt worden,

somit schon lange vor dem Jahre 4. n. Chr. den Romero

bekannt gewesen seien. Andererseits kounte man aus den

spatern Ueberarbeitungen der Vermessungsberichte , woraus

die vorliegende Cosmographie hervorging , eben so gut be-

rechtigt sein , ein spateres, etwa im 2. oder 3. Jahrhunderte

stattgefundenes Nachtragen dieses Volksnamens anzunehmen.

Im ersleren Falle wurde sich die Zeit der ersten Bekannt-

schaft der ROmer mit diesem Volke um 40-50 Jahre aber

die erste historische Angabe hinaufrtlcken, im zweiten Falle

die gesonderte Fortexistenz desselben bis in's 3. oder 4. Jahr-
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108 Zu rheinldndischen Inschriften.

huudert nach Chr. binaus schieben. Jedocb entscheidet sich

die grtfssere Wabrscbeinlichkeit fttr eine frtthcre Bekannt-

schaft der Rtfmer und Cannauefaten, wahrend die spate Fort-

dauer Vieles gegen sich hat. Wir diirften demnach vermu-

thungsweise das Auftreten und Verschwinden der Cannanefaten)

als besonderen Volksstammes in die Zeit von der Mitte des

letzten Jahrhunderts vor Chr. bis vielleicht gegen Bnde des

2. nachchristlichen Jahrhunderts setzen , ein Zeitraom von

etwas mehr als 200 Jahren.

vni.

In diesen Jahrbilchern I. ,S. 81. N. 2. hat Lersch an

der Nichtilbereinstimmung des Dativs „Tito Flavio Germano"

mit dem „natione Batavus" Anstoss geuonimen , und an

ein Versehen des Abschreibers gedacht, welches Walz in

der Z. f. A. 1843. S. 501. jedoch in Abrede stellte. Bald

edirte Lersch selbst Jahrb. II. S. 83. f. einen Marco Aure-

]io Heracle, natione Trax und auch die von Urlichs Jahrb.

IX. S. 148. weiter zusammengestellten Beispiele zeugen, dass

man bei dieser Angabe der Abkunft , als einer gewissermas-

sen herktfmmlichen Forme], sehr haufig die grammatische Be-

ziehung ausser Acht Hess. So steht auch Or. 4476. : SANCTI-

NIO PROBINO— NAT. BATAVS ; ferner mit dem Genitiv

bci Kaiser Alterth. v. Augsburg. S. 62. : C . TVLI SILAM
L1RI LIBERTI NATIONE B1TVRIX. Daher darf es nicht

wttndern , wenn diese falsche Rection auch auf verwandte

Bestimmungcn und Angaben iibergeht, so z. B. bei Or. 3523.

D .M PRIMVLAE COMITILLAE — CIVES (statt civis) ME-

DIOMARTRICA. Bei Or. 2578. 3037. 4465. bleibt die Sa-

che zweifelhaft, da die bezttglichen Wttrter nicht ausgeschrie-

ben sind. Weitere, sichere Beispiele siehe bci Grid. DXXVI,

5., DLII. 3., DXXX. 6., DLX1X. 17., Murat. DCCXCVII. 5.,

ibid. 8., Reines. VIII. 13., Fabrctti p. 211. u. A.

Ha da mar. j. Becker.
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3. ©rfrljnittfne $trin* ans fcrr &ammlung *rr Jtau ilUrtfns-

&cl)aaffl)auftn in Conn.

Erste Folgei Heroeuteime.

Hiezu die Abbildungen Tafel 1.

Wer jcmals eine grOssere Reihe von geschiiittenen Stei-

nen zu betrachten Gelegenheit hatte, wird die Bemerkung

gemacht haben, dass sein Inleresse, mehr als bei den meisten

anderen Denkmalerclassen , bald in dieser, bald in jener Be-

ziehung angeregt wird. Bald ninunt der dargestellte Gegen-

stand unsere Aufmerksamkeit in Anspruch, bald die Eigen-

thumlichkeit geiner Darstellung , sei es durch die Ueberein-

stimmung, sei es durch die Abweichung derselben von sonsther

bekanntcn Vorstellungen , andererseits fesselt uns, mehrfach

bei Gemmen, deren Gegenstand weniger Interesse bietet, der

innere Kunstwerth , die technischc Vollendung. Diese ver-

schiedenen Richtungen des Interesses scbienen mir immer bei

Publication von Gemmenbildern hervorgehoben werden zu

m iissen , und ich babe dies bei der folgenden kleinen Reihe

zu thun vcrsucht, welcbe ich in ahnlicher Weise in den

folgenden Heften unserer Jahrbttcher fortzusetzen denke. Ich

habe meine Eintheilung von den Gegenstanden hergenommen,

und glaube, dass sich diese als die einfachste und zugleich

durchgreifendste bewahren wird, wenngleich nicht immer das

Interesse des Gegenstandes die Aufnahme eines Steines ver-

anlasste. Auch darin , dass ich bei jedem vorgestellten Ge-

genstand wenigstens eine Reihe paralleler Darstellungen

anfiihre und vergleiche, hoffe ich der Beistimmung Kun-

diger gewiss zu sein; diese vergleichende Metliode, wel-

che wir besonders in Welcker'schen Abhandlungen fiber

alte Kunatwerke beobachtet sehen, aUseitiger cultivirt, als
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dies bisher geschehen ist, wird hftchst bedeutende Frtichte

tragen. Die Eintheilung nach den mythischen Kreisen des

epischen Cyclus mag ihre Rechtfertigung selbst versuchen;

ich weiss es wohl, dass bei vielen Darstellungen aus den

heroischen Myfhen , namentTicb bei dieser sp&teren Kunst,

mancberlei vermittelnde, poetische Glieder zwischen das alte

Epos und das Kunsrwerk treten, and bm anfs Tiefste davon

durchdrungen, dass bet der Aufstellnng eiaer grttsseren Samm-

luag heroisclier Bildwerke, die einzelnen Kunstwerke mit

scharfster Kritik ihren wirkJicben poetischea Quellen, sei es

den Epos , sei es den Tragodien , oder der spaieren Poesie

zuzuweisen sind ; aber diese Sonderuag ist eiaer kkinereu

Reibe gegeoiiber kaum moglich, mid da dtirfte das alle Epos

am geeignetsten zur Bezeichnung des mythischen Kreises er-

scheinen, in welchen ein Kunstwerk gehttrt

/. Thebais.

Nro 1. and % Archemoros f
).

Die beiden vorfiegenden Steine schliessen sich in der

Darstellung einer epischen Begcbenheit, welche anf alten

Kunstwerken nicht eben hitung vorkommt, crwQnscht an ein-

ander. Der erste derselben zeigt uns Opheltes , das Rind

des Lykurgos, des Kttnigs und Zeuspriesters von Nemea,

welches Hypsipyle, seine Warterin verlassen hatte, urn den

Helden von Argos in dem dnrch ein Wunder wasserlosen

Thalkessel von Nemea eine Quelle zu zeigcn, von der heili-

gen *) Schlange umwunden.

Diese Vorstellung , und zwar, wie auf unserem S(eine,

auf Kind uud Schlange beschrankt, Rndet sich, mit sepulcra-

1) Vergl. fur die mythische Degebenheit Welcker's Epischen Cyclus

II. S. 350. IT und Gerhard: Archemoros und die Hesperiden in

den Abhtradlungen der Berl. Akaderale v. J. 1646. 8. 256. ff.

B) Stat, Theb. V. Ml., gewiss nach der alfeu, epischen Tradition.
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lev Bedeutung, rachrfach auf rOmischen Grabcippen 3
), so. wie

nit gleicher ancb, jedoch mit Hinzutritt zweier, den Drachen

bekftmpfenden Helden , auf einer etruskischen Asehenkiste,

abgebildet bei Inghirami Monumenti Etnischi, Urne tav. 79.;

und wir werden in der That gestehen mtssen, dass im Hin-

blick auf den ganzen Mythus von Opheltes, dem als Arche-

moros die argivisehen Helden die nemeisehen Spiele einsetz-

ten, in welchem also htfchste, historisch dauernde 4
), beroische

Ehre auf den gottgesandten Tod folgte, das schlangenum-

wundene Kind ein eben so einfaches, leicht darzustellendes,

wie passendes Orabesbild war.

Ferner finden wir das Ophelteskind ira Rachen der

Schlange, welehe einer der Helden 6
) mit dem Schwerdt be-

kampft, auf zwei Miinzen von Korintb, COL. COR., unter

Domitian und Septimius Severus geschlagen, derea Kttpfe

anf den Aversen erscheinen, abgebildet bei Millingen : Ancient

coins of cities and kings pi. IV. Nro 14. und 16. pa;. 59.

und 60. Von der Schlange umwunden sehen wir das Kind

ausser auf der angefuhrten Ascbenkiste noch auf dem sehti-

nen ReKef aus Paiast Spada, welches Wimckdmmn Monuin.

ined. 83. auf Kadmos bczog 6
), und welches wir in Braun's :

Zwoif Reliefen aus Paiast Spada Taf. 6. in prachtiger Aus-

fahrung wieder abgebildet sehen; auf diesem Reliefe finden

wir ausser zweien Helden, welche die Schlange bekampfen,

8) VergL miler Handbuch §. 418. 3. Sette 682.

4) VergL Pmttan. H. 15. fL> 8. Stat. V. 086. und 87. Welcker S.

850. Note 63. Gerhard S. 269., 57. , 56.

5) Mack Slat V. 565. sqq. Kapaneus ; Gerhard S. 057. neon* Adra-

stos mit Beruftmg auf Apollod. III. 6. 4. Apoiiodor aber beBeicb-

net in diesem Falle durca sein ol ftet' *4&qtxa%Qv gawka die

L'mgebang des Haiiptfiihrers, nicht ihli «elbst, dessen Charakter,

wie dieser aim der gauzen Sage hervorgeht, die weuigsiens ra-

ache That nicht anpasst.

6) Vergl. Gerhard a. a. O. 8. 857. Note 5.
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noch die verzweifelnde Hypsipyle. Ich ftihre diese Denkma-

ler hier an , obwohl die Darstellungen des Kampfes gegen

die Schlange eigentlich erst bei unserem zweiten Steine auf-

zuzahlen sein warden, weil aus ibnen die Haltung der Schlange

auf unserer Gemme sich erklart Diese hat namlich den

Opheltes, welcher in ziemlich ausgebildeter Knabeagestalt

erscheint 7
) , und jedenfalls alter gebildet ist, als ibn die

schriftlichen Ueberlieferungen schildcrn 8
), aweimal mitten um

den Leib umwunden, und ragt mit dem ganaen Oberkorper,

dem mit Kamm (iuba) und Bart versehenen Kopfe hoch em-

por. Es ist, denke ich, augenscheinlich , dass wir hier die

Abbreviatur einer grosseren Vorstellung ?or uns haben , in

welcher einer oder mehre der argivischen Helden den Dra-

chen bekampften, der sich gegen die drohenden Speere,

Schwerdter oder Steine Q
) emporbaumt, so wie wir dies auf

der aiigefiihrten Ascbenkiste und dem Relief Spada sehen.

Dieser Annahme widerspricht wohl nicht , dass , abweichend

?on mehren anderen Darstellungen , der Knabe Archemoros

7) Wic ebenfalla auf dem Relief Spada, so dass ihn dort Whtckel-

mann a. a. O. fur einen Getiihrten des Kadmos haUen konnte.

6) Das Orakel bei Hygin fab. 74. sagt: oe in terrain puerum depo-

neret, antequam posset ambulare. Vergl. Stat IV. 778. sqq. 788.

sqq.j Apollod. III. 0. 4. nennt ihn rtjntoy naitia. In junglings-

artiger Ausbildung sehen wir dagegen den Archemoros aach auf

der von Gerhard a. a. 0. besprochenen, daselbst und bei Bmun

a. a. 0. als erste Vignette en Nro 6. abgebildeten Vase des Mu-

seums zu Neapel. Die Leier , welche hier der Paedagog half,

scheint iibrigens darauf hinxudeuten , dass mehr als ein kunstle-

risches Motiv die relfere Bildung des Archemoros veranlasst ha*.

9) Mit dem Speer bekampft den Drachen Kapanem Stat. V. 570.

undmehrfach auf Bildwerken, mit dem Schwerdte sahea wir einen

Helden kampfeu auf den aiigefiihrten Miinzen, so vrie auf nnse-

rem Stein Nro 2. , mit Steinen greift Hippomedon an b. Stat. V.

559., auf der Vase des Baron Lotzberg b. Brauni Zwolf Re-

lief* Vigu. 8. eu Nro 6. und dem Relief Spada.
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offenbar noch lebt , wic die Bewegung des eineu Beines und

der ausgestrecktea Arme zeigt ; ein Bias der heiligen Schlange

geniigt, urn das Kind zu todten ; dieser ist unstreitig erfolgt,

und die Helden werden, iiaeh Erlegung oder Verscheuchung

des Drachen, aus seinen Windungen nur die Leiche des Kna-

ben befreien. Sinnlos otfenbar ist es, dass auf dem Gemalde

Pitture d' Ercolano IV. 64. nur der Kopf des Knaben ubrig

ist, da an die Bestattung der Leiche sich so Vieles kniipft,

und da ausserdem eine heilige, gottgesandte Schlange wohl

todten, nicht aber verschlingen wird ,0
).

2.

FehKe uns bei dem ersten Steine, welcher Kind und

Schlange deutlich zeigt, der vorauszusetzende
,
kampfende

Heros, so ist auf dem zweiten Steine, welcher diesen Helden

darslellt, der Theil der Vorstellung, welcher sich auf Kind

und Schlange bezieht, nicht mil voUiger Sicherheit zu er-

kennen. Die geehrte Besitzerin mochte in dem fiber den

Altar emporragenden Gegenstande den Kopf des Opheltes-

kindes erkennen, dessen von der Schlange umwundener Kftr-

per hiuter dem Altar versteckt set lch kann mich von der

Richtigkeit dieser Annahiae nicht iiberzeugen, und sehe mich

genothigt, eine Verdoppelung der zum Altar des Zeus ")

gefluchteten Schlange anzunehmeu , fttr welche sich mir in

dem angefiihrten Herculanensischen Gemalde "), auf dem

ebenfalls die Schlange in der Doppelzahl vorkommt, ein An-

halt bietet. Es kommt hinzu , dass es weit mehr der An-

schauung des Mythus gemass erscheint, dass die heilige

Schlange, nachdem sie das Kind gctOdtet hat, bei ihrer Flucht

vor den angreifenden Helden den Leichnam liegen lasst, als

10) Vergl. die Laokoontchlangen b. VirgU Aea. II. £23. ff.

11) Vergl. Stat. Theb. V. 57a und 79.

12) Pitture d' Ercolano IV. 84.

8
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dass sie ihn mit sich schleppt, wodurcli sie weit eher als

Raubthier, denn als ein gottgesandtes Monstrum erscheincn

wiirde. lch erinnere daran, dass wahrend die iibrigen Deuk-

maler l3
) die Schlange am Ortc der That selbst von den

Helden tiberrascht und bek&rnpft §ehen lassen, die bereits

angefiihrte Vase Lotzberg, auf welcher die Schlange zu

einem Baum geflohen ist (das einzige Denkmal, auf welchem

die Fluent der Schlange vollig unzweifelhaft dargeatellt ist),

den von ihr liegen gelassenen Leichnam im Vorgrunde zeigt.

Auf unserer Gemme nan sehen wir den Kapanens u
) in

vollst&ndiger Rustung zu dem Altare tretend , zu welchem

die Doppelschlange geflohen ist; cr zuckt gegen sie das

Schwerdt, wahrend sic die Kopfe gegen ihn erhebt. Das

Interesse unseres sauber
, weungleich nicht besonders aos-

drucksvoll und nur massig gut geschnittenen Steines wird

dadurch erhohr, dass er tins , als das einzige fiildwerk, den

Attar zeigt, zu welchem nach Statius a. a. 0. die Schlange

geflohen ist Sehr wabrscheinKch liegt in dieser Flucht der

Schlange zum Altare ein Zug echter, alter Tradition, indem

dies gar wohl passt, urn die gtfttliche Mission und die Hei-

ligkeit der Schlange aiiszndrttcken. kh verweise nochmals

auf die Laokoonschlangen.

3.

Tydeus auf der Lancr.

Schwcrlich giebt es eine Klasse von Kunstdenkm.llern

des Alterthums, bei deren Bezeichnung und Benennuug eine

grosscre Kilhnheit
, ja Willkiihr herrscht , als bei den Gem-

menbildern. Beinahe jeder Gemmenkatalog ist ein Zeogniss

18) Gemaas der Brzahlung b. Stat V. 5M.

14) Dieser wJrd woh* nia beaten aozuuehmen seio, wo atir efn k/im-

pfender Heros erscheint. Audi bei Stat. a. flv O. iot er wel-

cher die Schlange eigentlich erlegt
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iron dieser Thalsache, welche zu erklaren filer ausserhalb

meines Zweckes liegt, und wclche sich ohnehin Ieicbi be-

greifen lasst. Namentlich stossen wir in den Classen heroi-

scher Gemmenbilder aof eine PHille bezeichnender, hochklin-

gender Namen nnd Situationen, denen in der Wirklkhkeft

nur zu haufig hochst insignificante Darstellungen entspre-

chen '*).

Ich sende diese Bemerkung vorauf, weil o'er Leser sich

leicht terarilasst SeHen fcftftnte, nieine Denenriung des vorlie-

genden Seines nnter die bezeichnete Rategorie von Nomen-

claturen zu rechnen, und ich gestefce, dass mich mehr der

Kunstwerth dieses vortrefftich geschnittenen, etraskischeu RlU

fers als die Bedeutsamkeit der Darstellung veranlasst hat,

denselben in die Reihe dieser Beschreibungen und Zeichnun-

gen einzliftgen, ohne dass ich jedoch dam it den Namen auf-

geben will.

Die Begebenheit , auf wekhe stch nnser Stein bezieht,

fallt in die Zeit der Belagerung Thebens durch das Heer

der Sieben; es ist bekannt, dass frevelvoller Uebermuth den

ganzen Heereszug und seine Fuhrer bis auf Amphiaraos, un-

ter diesen alber besonderg Rapancus und Tydeus bezetchnet;

Ztf^e von wilder Rriegeswuth, welche uns von diesen beiden

Relden berichtet werden , falls sie iiberall in den Gang der

Handlung passen, den roan zu denken berechtigt ist, verdie-

nen als altepische Ueberlieferungen Glauben. So denn auch,

was Mimnermos ,6
) und Pherekydes 17

> erzahlen, wenn auoh

10) Numenttieh whd Achifleus Name tielfaon gemlssbrancht; wie

batiflg findett' wlr in jedem KataTog:1 ,,Aehfll sich die Wafflen an~

legend", nnd dte Stefte selgen' iMs legend eiaen sicK waffnenden

Heldeu o<er ftrieger
f
dea Nicbfe *|teCleU als AcftiUeus cburak-

ttrisirt

16> Dei Artsf. Gramm. W Ai»g. Soph. Anttg.

17) Bel Seaol. Eurlp. Phoen. vs. 78.; flragm. 52. bei Sfarz S. 187.:

'lopfri, n* drntQil Tvdtvf (ni XQftlf, *al drf
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nur in Bezug auf den Kern der Thateache 18
) : Tydeus brachte

Ismene urn bei einem Brunnen, als sie, Wasser zu schopfen,

aits der Stadt gekommen war.

Ismene zum Brunnen (oder der Quelle) gekommen, bin-

ter welchem ihr Tydeus auflauert, sehen wir auf mehreu

archaischen Vasenbildern dargestellt, so z. B. bei Dubois

Maisonneuve Introduction 51. 3., Millingen Divers. 22., Tisch-

bein IV. ia
Auf diesen Vasengemalden finden wir die Figur unse-

res Steines wieder, und von dieser Analogie geleitet, babe

ich den N&nen bestimmt , und zwar habe ir.h Tydeus der

Ismene auflauernd dem Achilleus im an und fttr sich wobl

beriihmteren und mehr gebildeten , in diesem Punkte ahuli-

chen TroilosmyUios vorgezogen , besonders deswegen , weil

der Held in reifen Mannesjahren uud bariig erscheint, wie

Achilleus nur in den arhaischen Vasenbildem dargestellt

wird, welcbe ohne Unterschied alle m&nnlichen Figuren bar-

tig bilden.

*ti * Vquw hltfq. Vergl. Welcker Cvclus II. 8. 857.

und daselbst Note 83.

18) Dass der doppelte Zusatz des Mimnermos a. a. O. ... lau^yijy

7i Qooopilovoay Gtoxlvpiyy (irrig sagt Welcker a. a. O.

„verkehrend mlt Tydeus") vno Tuifoc xara I49ijydc iyxt-
Ituoty itXtvttjoai echt sei, mdchte Ich beaweifeln.

19) Eine ahnlicbe Darstellung bei Gerhard in deu Auserl. Vasenbil-

dern II. 92. wird von dem Herausgeber wobl irrthCimlich mit

diesem Namen belegt; der hinler dem am Brunnen stehenden

Weibe mit sswei Pferden erscbeinende Ilefter, welchen Gerhard

far Adrastos erklart, 1st wobl wabrscheinlicher als Troilos su
fassen , und somit das ganze Bild dem Troiscben Krelse und in

ihm der reichen Troilosreibe einzufiigen, welcbe wir nach John'*

frtiherer Bearbeitung des Troilos und Telephos neuerdings von

Welcker zusammengestellt und erklart linden in der Beryk'schen

ZeifcchriA fur die AUerthwuswiaseuschaft I860. Heft I. Nro. 3,—7.
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Unser Held erscheint vollst&ndig gertistet, mit eng an-

liegendem Panzer, welcher die Muscnlatur des Korpers durch-

fiihleu Iftsst, und der nur am Halse und fiber den Httften

sicher zu erkennen ist; zwei fiber beide Oberschenkel hin-

laufende Linien scheinen die ledernen Pteryges des Harni-

sches andeuten zu sollen. In der Rechten bait derselbe den

grossen, argivischen, runden Schild rait starkem Rande, die

Linke ist rait dera Speer bewaffhet, das Haupt mit dem Helm

bedeckt , von welchem furchtbar winket der Rosschweif.

Tydeus liegt auf beiden Knien , den Schild auf den Boden

gestfitzt; aber die Haltung des vorwarts gebeugten Ktfrpers,

das energische Anziehen des mit dera Speere bewaffheten

Armes zeigt deutlich, dass er im Hinterhalte lauert und her-

vorbrechen wird. Obgleich man ffir diese Situation eher

das Aufstfitzen des einen Fusses erwarten sollte, wodurch

das rasehe Aufsteben erleichtert wird, glaube ich doch, dass

eine genaue Betrachtung der Bewegung uns fiberzeugen wird,

dass der Kfiustler den Uebergang in dem folgenden Moment

wohl bedacht hat. Tydeus wird, den Oberktfrper zurfick-

werfend, im Sprunge aufstehen und auf seine Beute stflrzen.

Und so verdient dieser Stein Lob in alle Wege, und diirfte,

wenn auch nicht unbedingt auf der Htthe stehend
,
gceignet

sein der Reihe der Gemmen eingefiigt zu werden, welche

uns die etruskische Steinschneidekunst in ihrer Ausbildung

repraaentiren.

4.

Tydeus, sich den Pfeil aus dem Schenkel
z i e h e n d.

It* noch voUkommnerem Maasse gilt dies von dem un-

ter 4. abgebildeten Stein, welcher uns ein vortrefflich gear-

beitetes zweites Beispiel jenes bekannten, viel abgebildeten

und besprochenen Steines giebt, der seit seinem Bekanntwer-

den als vollkommenes Master der ausgebildeten etruskiscbea
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Genuuenschneidekunst gegolten hat. — Per vorliegende Stein

stimmt mit jenein bezeichneten fast vollkommen uberein, nur

hat jener die Beiscbrift 3TVT vor ihm voraus, so wie anch

auf unserer Genune der Speer oder Pfejl fehlt, welcher ge-

wflhulich als Scbabeiseq der PalAstra gait 20
), wodurch die

Benennung des destriugens se in Schwang gekommen ist.

Nichtsdestoweniger ist die Identitat beider Darstejlungen

nicbt einen Augenblick zweifelhaft, wad es scheint mir, dass

die Wiederholung eines so beruhuten und schonen Steines

wohl geeignet ist, ein kuusthistorisches Interesse in Anspruch

zu nehmen ; wenigstens weist diesc Wiederholung auf ein

gemcinsames Vorbild, wohl der statuarischen Runst hin, durch

dessen Annahme die Richtuog des Geschmackes der ausge-

bildeten etruskischen Kunst, den man bisher aus der Gemme
abjeitete, noch schftrfer charakterjsirt und in's Licht ge-

stellt wird.

5. und 6.

Amphiaraos und Tydeus mit Mclanippos Kopfe.

In Bezug auf die beiden vorliegenden Gejnmenbildcr

schlage ich eine Deutung vor, welche allerdings namentlich

fttr Nro 5. ktthn scheinen kann, welche aj>er nach reiflicher

Erwagung der Mythen, welche vorgesteJU sein ktfnnen 21
),

gerechtfertigt erscheinen wird.

Die Erzahlung, auf welche ich die beiden unter 5. und

6. gezeichneten Gemmenbilder glaube beziehen zu musscn,

80) Vcrgl. Welcker Cycl. II. 8. 368. Note 101.

81) Ucber die bisherigen Krklftrungcn ahnlicber Daratelluogen auf

Gemraen weiter union. Wmekeimatiu beoannfe dleseJben: Dlo-

mode* mit Dolona Kopfe (P. d. til. CI. 111. Abth. a. Nro S91

—

28 1. in Bezug auf welche letote Numnier W. zwiscben Diome-

des und Tjdeui •chwankt), una ein,* 4er»rtige Datftelhui*; Tro-
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findea wir bei Apollod. ID. 6. 7. welcher berichtet: Mela-

uippos, der IetoteSohn des Astakos verwundcte den Tydeus;

als nun Tydeus halb todt dalag, brachte Athene ein Heil*

kraut, welches sie von Zeus erbeten hatte, nit welchem sie

ihn uusterblich machen wollte. Als aber Amphiaraos dies

beiaerktc, schnitt er, aus Hass gegcn Tydeus, welcher seiner

Itteinung nach die Argiver beredet hatte, gen Theben zu

zichen, den Kopf des Melanippos ab, w clchen er dem Tydeus

gab, der, rerwundct Jenen getftdtet hatte. Tydeus aber spal-

tete den Kopf und schlfirfte das Gehirn. Als dies Athene

sah , hielt sie aus Abscheu die Wohlthat zurUck und miss-

gonnte sie ihm 2a
).

Welcker setzt a. a. 0. in grttndlicher.Erwagung die

Hauptunstande dieses Benchtes in die alte Thebais worin

wir ihm unbedenklich folgen werden. Unsere Gemmenbilder

zeigen tins zwei Momcnte dieser Episode und zwar, nebst

den oben angeftihrten als die einzigen mir bekannten bildli-

chcn Darstellungen derselben; denn einige Reliefe etrtuki-

schcr Aschenkisten *»), welche hieher gezogen wurden, ent-

phonios mit dem abgehauenen Kopfe seines Bmders Agamedes

(a. a. O. Nro 225.}. ToeUcen benennt dieselben Stetne (Vertleft.

geschn. Stelae CI. IV* Abth. 3. Nro 884. — 886.) Aias mit dem

Kopfe des Imbrios nach II. XIII. 200. A; fur Nro 887. scbwaakt

auch er zwiachen dieser Bezeichnung und der Benennung Tydeus.

22) Ganz fihnlich mit wenlgen Abweichungen berichtet ans Phereky-

des der Schol. Homer, oodlcls Lips, zu IL 5. 120. (vergl. Stuns

Phercc. fYagmm. png. 187.) Statin* dagegeu , Theb. VITI. kehrt

die ganze Ordnung des Kampfes urn, and, tndem er am crsteu

Tage dea Kampfes Amphiaraos von der Krde verschluogeo wer-

den lasst (VIII. am Anfang), fehlt ihm der gaoze Zug jener Er-

zahlung. Vergl. fur diese noch Welcker Cyclus II. 8. 861. f.

23) Wofur jedenfalls auch das Vorkommen der Erziihluog bei Pbc-

rekydes in die Wage faflt.

81) Bel Ittghirami M. E. z. B. I. 9. tv. 88.
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halten des Fremdartlgen so VieleS, und passen sich der Br-

zahlung so wenig an, dass ich es nicht wagen mftchte, sic

auf dieselbe an beziehen.

Unsere Nummer 5. , cine antike Paste von aiemticher

Arbeit zeigt uns Amphiaraos in vOlliger Nacktheit ; am reen-

ter] Arme hangt ihm der argivische, mode Schild, in der-

selben Hand halt er gesenkt das Schwerdt, w&hrend er mit

der Linken den Kopf des Melanippos erhebt Er bat ihn so

eben vom Rumpfe getrennt, anf welchen er den Fuss stemint.

Die Kleinheit dieses Korpers ist durch die Beschranktbeit

des Raumes motivirt, ohne dass an die beabsichtigte Darstel-

lung besonderer Jugendlichkeit zu denken ist. Auffallend

dagegen ist die rulnge Haltung unseres Amphiaraos , des

Diomedes oder Troplionios oder Aias der anderen Erkl&run-

gen. Ohne Anatoss wird diese ruhige Haltung nie sein, aber

on alien vorgeschlagenen Erklarungen passt sie noch am

besten auf Amphiaraos , der mit dem Abhauen des Kopfes

einen klugen Racheplan gegen den verhassten Tydeus ver-

bindet, und der diesen Kopf demnachst nicht fortsehleudern,

sondern dem Feinde hintragen wird. Den Erklarungen auf

Diomedes mit Dolon's und Aias mit Imbrios' Kopf stehen die

homerischen Situationen entgegen. In der Doloneia 1L X.

heisst es Vs. 455. if. vom Diomedes

:

6 <T afyiva ftiaaov ekaoot

Qaoyavtp al%ag
9
uno <T u^qxo xigas xivont.

(bfoyyofiivov 6
%

aga tow ye *<*(>*] xovtfjoiv ifii/$tj *

Tov 6* uno ftev xttiiqv xv\>£qv x$q>aXijqpiv ZXopjo

Kai Xvxeqv, xai t©$« nah'nova, xai ddpv fiaxgov,

Einen Kopf abschlagen und dieaem dann den Helm , so wie

dem Rumpfe die flbrige Wehr abziehen ist doch etwas An-
deres als was hier dargestellt ist. Ausserdem durfte, wenn
wirklich die Scene der Doloneia ausgedrOckt werden sollte,

Odysseus , der fast unzertrennliche Begleiter des Diomedes

kaum fehlen. Die von Toelken vorgeschlagene Scene der
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Epinausimachie U. XIII. 202. IT. passt wo mtiglich noch we-

niger. Homer singt:

xtfakrjv J' anaXfc dno $tiQtj<;

Kotpty K)iXtddrjc xtxol<of*4vog
1

AfXfpi^ayoiO'
tHms di fitv o<patQ>)$6v eXi^d/utvog Si' fififkov

"Extoqi 6k noondgotds noimv niotv ip xovtr
t
aiv.

Wahrlich cine andere Situation , als die auf unserem Stein

dargestcllte, wobei nicht vergessen warden darf, dass jene

Scene im wildesten Kampfgewuhl vor sich geht.

An Trophonios in der angegebenen Situation , selbst

wenn man annehmen wollte, jenes Mftrchen sei you den Al-

ten bildlich dargestellt worden , woran icb zweifle , ist vol-

lends schon der Waffen wegen gar nicht zu denken, und so

bleibt uns in der That kein My thus, der passender oder ancb

but so passend auf unseren Stein eine Anwendung litte, als

der von mir vorgeschlagene des Amphiaraos. Ein Theil der

austossigen allzu grossen Ruhe und Gelassenheit der Haupt-

figur mag auf Rechnuug einer nicht ganz scharfen Auffas-

sung oder Darstellung der Situation von Seiten des Stein-

schneiders kommen, dies Beschauen aber des abgehauenen

Kopfes uberhaupt Jasst sich , ich wiederhole es, nur nut der

von mir proponirten Situation mebr oder weniger passend

vereinigen.

In Nummer 6. , einem auch viel besser geschuittenen

Steine, pragt sich die Darstellung ungleich sch&rfer aus,

ja ich meine, dass dieselbe kaum an verkennen ist. Ty-

deus, den wir wohl mit dem Panzer angethan denken mtts-

sen, dessen Pteryges sich auf eine eigentlitimliche Art in die

einzelnen aus einander stehenden Lederstreifen auflflsen, hat

das Haupt des Melanippos bei den Haaren gepackt, und ist

im Begriff dasselbe mit dem Schwerdt zu spalten. Wenn.

gleich wir gern in dieser Scene den Helden, Apollodors Be

richt gemass, als halb todt liegen sehen mttchten, wfthrend

er eifrig vorflbergebeugt steht, denke ich docb, dass an mei-
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ner Erklarung kein Zweifel sein wird
,

wenigsteas dtirfte

sich schwerlich eine andere Erklarung fiir unseren Stein mit

gleicher Ungezwuugenheit finden lassen. Nimmt man aber

die vorgeschlageue Bezeichaung an , so gewinot der Stein

als die einzige bisher, mir wenigstens, bekanote Darstellung

dieser bedentenden Scene des alien Epos, ein erhehtes Inter-

esse, welches ihm schon die gute und f«nef wenngleich strengr

Arbeit zuwenden muss.

Kypria und Kleine Was «

7.

Philoktetes auf Chryse.

Ueber den Stein, welchen wir unter 7. geben, haben

wir nur Weniges zu sagen, da weder sein Runstwerth be*

deutend, noch die Darstellung besonders cbarakteristisch ist

Wir fOgen ihn jedoch unserer Reihe ein , weil er ein neues

Beispiel eines von griechischer Kunst nicht eben haufig be-

liandelten Mythus ist, und weil er als eine in Einzelheiten

abweichende Wiederholung eines Steines im Stosch'schen Ca-

binet welchen Winckelmann in den Monument] inediti Nro

118. abbildet und beschreibt, immerhin von einigem Interesse

sein wird. Wir sehen auf unserem Stein einen bis auf die

ilber denRiicken hinabhangende Chlamys naktcnMann, wel-

cher, die Rechte mit einem Bogen bewehrt, sich fiber einen

Altar beugt, indem er mit der niederwarts ausgcstreckten

Linken nach einem auf dem Boden vorauszusetzenden Ge-

25) Einen der interest ntest en Sleiue der Sammltmg der Frau Mer-

tens, Telephos im Grieclienlager darstellend finden unsere Leser

abgebildel in diesen Jahrbb. Heft 111. Tf. 3. Nro 1. und bespro-

chen von Uriichs ebendas. 8. 92. ft*.

20) In Winckelmann's Vereeichniss CI. HI. Abtb. 8. Nro 299. Bei

Toelkm CI. D. Abta. 2, Nro 147. Wieder abgebildef in der Rev.

ate*. 18*7. (IV. 1.) pi 68.
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genstande greift. Sehr ahnlich zeigt uns jener Stoschsche

Stein eioen bogenbe* affnctcii Mann, welchcr aicb, naeh etaer

hinter einem Altar hervmpringeuden ScMangc greifeud,

niederbeugL Richtig erkannte HWAe/morm in diesem Steine

den Philoktetes, der, von den Griechen ausgesandt, urn den auf

der lemnischen Insel Chryse 27
) von Jason erbauten Altar,

auf dem Herakles geopfert batte, aufzusuchen 28
), bei dessen

Auffindung von einer Sehlange im Puss verwnndet wurde,

welche Wunde als unheilbar und tibel riechend die Veran-

lassung abgab, Philoktetes auf Lemmos zurtick zu lassen.

Nach einer anderen Version der Sage, welche Dictys a, a. 0.

andeutet *•) , war Palamedes bei dieser Begebenheit gegen-

wartig, und diese beiden Helden bei dem roh erbauten Altar

der Athene Chryse *°) unter welchem die Sehlange hervor-

apringt
,

zeigt der bekanntc etruskische Carneolsearabeus

,

den neuerdings Montigny in der Revue arclie'ol. 1847. (IV.

1.) pi. 68. 1. abbildet und S. 294. if. bespricht, und der zu-

letzt von Gerhard in den Denkmalern und Forsehungea

1849. Nro 6. S. 51. if. Taf. VL Nro 2. behandelt und abge-

bildet iat.

Audi auf diesem Steine, wie auf dem Stoseb'seben und

dem unserigen beugt sieb Philoktetes, urn die Schlange zu

ergreifen, ein Zug, der uns literariseh nicbt uberllefert wird,

27) Vergl. Patuan. VIII. 33. 2. Dictys Cret. II. 14. verwechselt mit

der lemnischen Chryse die troteche, vergl. Gerhard Denkmalcr

und Forsckuogea 1949. Heft 2, Seite tf. Net* M. Die fooerpte

mis ProWQ* QurestomaUile gebeo Tenedos ala Local der Verwun-

dung an; vergl. Welcker Kp. Cycl. II. S. 144. f., Hygia fab. 102.

neoat 1*1*000, woailt after sein elgeaer Ausdruck: in Leuno
expositus est cet, nicht wohl stimmt.

28) Vergl. Philoatr. iun. 17. und Schol. Sopo. Pklloct. W.
29) Vergl. Gerhard Peakmaler und Forschuugen a. a. Q. Seite 52. u.

aa. Not« is.

80) Archaol. Zeitung. Nro 85. 80.
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welcher aber durch einen Onyx der Goethe'scken Samm-

hmg 31
) nochmals bestatigt wird , auf welchem Phtloktetes

„mit Mantel and Schwerdt stehend , mit beiden Handen die

Schlange fasst, die seinen linken Fuss zweiraal umschlungen

hattt

8.

Philoktetes in Lemnos.

Interessanter und bedeutender in jeder Hinsicht ist der

unter 8. abgebildete Philoktetesstein , den ich von dem vor-

hergehenden nieht trennen mochte, obwohl er zur Kleinen

lias, jener zu den Ryprien gehttrt. Auch dieser Stein, des-

sen Deutung auf Philoktetes in seiner Einsamkeit in Lemnos

keiuen Augenblick zweifelhaft sein kann , stimmt im Allge-

meinen mit einem Stosch'schen desselben Gegenstandes 3i
)

iiberein , welchen eben falls WincJcelmarm in den Mon. ined.

unter Nro 119. abbildet und bespricht, und den wir in gros-

serer und guter Zeichnung in MiUMs Galerie mythol. pi. CXV.

Nro 60S. wiederfinden ; aber in manchen Einzelheiten weicht

unser Stein von jenem ab. Auf jenem Steine sehen wir

Philoktetes, den verwundeten Fuss verbnnden , einherschrei-

ten, die Linke hinterwarts auf einen Stab gestiitzt, in der

Rechten einen Bogen nebst Kocher tragend, aus welchem

ein zweiter Bogen hervorzustecken scheint 34
). Auf unserem

Steine dagegen halt derselbe in der linken Hand eine kno-

8!) Vergl. Goethe's Kumtsammlimgen II. 8. 0. Nro. 29.

32) Dictys berlchtet a. a. O. , dass Odysseus die Schlange getdd-

tet habe.

33) Im Wmckelmaun'schen Verzeichnisn CI. in. Abth. 8. Nro 308.

Tblken IV. 3. 314.

31) Eioen zweiten Bogen aus dem Kocher hervorsteckend finden wir

bei eluem Apollon Im Kampfe gegen Herakles den Dreinissraiiber

auf elnem arcbaischeo Vasengeraalde bei Gerhard Auserl. Vasen-

bUder n. Taf. 185.
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tige Keule , auf wclche cr sich vorderwarts stutzt, wahrend

er hinterwarts durch den Bogen in der Linken eine nene

StuUe fur den schmerzvollen Tritt seines wvnden Fusses zu

suchen scheint. Auf beiden Steinen ist Philoktetes nur mit

der einfachen Chlamys bekleidet S5
), welche beide Male theils

uber den Rticken, theils uber den rechten Arm fallt; ebenso

erscheint auf beiden Steinen das Haar und der Bart struppig,

auf unserem noch besonders lang. Auch in dem gesammten

Ausdruck und der Haltung stimmcn die beiden Steine unge-

fahr uberein, doeh verdient bier der unserige obwohl von

strengerer AusfQhrung, und so gut jener Stosch'sche Stein

gedacht ist, ein grosseres Lob.

Das vorsichtige Aufsetzen des verwundeten linken Fus-

ses, verbunden mit einer elastischen Beugung des eben tra-

genden rechten Beines , finden wir freilich auch auf dem

Stosch'schen Steine, und die Art, wie Philoktetes sich hinter-

warts mit der Linken auf den Stab stutzt , ist gut , ebenso

wie es ein riihmlicher Zug ist, dass Philoktetes den rechten

Arm mit Bogen und Kticher ziemlich bedeutend vorstreckt,

gleichsam, urn den Korper urn so leichter im Gleichgewicht

zu halten , also weniger fest auftreten zu mussen ; aber es

ist dennoch uicht zu leugnen, dass, wenn wir uns die Binde

um das linke Bein weg denken, die ganze Haltung des Hel-

den, auch die eines Menschcn sein kann, der leise und vor-

sichtig zu Etwas heranschleicht, der eigentliche Schmerz in

seinen Tritten , das Hinken ist nicht entschieden genug ans-

gedruckt Anders auf unserem Steine; fiber die doppelte

Sttitze ist schon gesprochen, ebenso Uber das elastische Au-

sehen des rechten Beines, hiezu kommt aber die mehr als auf

jenem Steine vorgebeugte Haltung des oberen Kttrpers, wel-

che den Ausdruck des Hinkens, des schmerzlichen Aufsetzens

W) Euripides liess ihn nach PoUux. ? segtn. 117. in Lumpen auftre-

ten. YergL audi Soph. PhiL 874.
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des wunden Fusses vortrefflich verstarkt und jenen Ausdruck

des vorsichtigen , absichtlichen Heranschleichens vermeidet.

Wir konnen von diesem Philoktetesateine ganz die Worte

gebrauchen , mit welchen Plinius XXXIV. 8. 19. tM einem

Werke des Pythagoras von Rhegion spricht: fecit dawdkan-

tem, cuius ulceris dolorm sentrre etiam spectantes videniur,

Dass diese Worte auf eiaen Philoktetes su ieuiem siad, hat,

wo nicht absolute Oewfcsheit, doch die hochste Wahrsckein-

Uchkeit fur sich, wie dies schon Letting sab, welehrr im

Laakoon S. 22. Anm. p.
m
) aus diesem Grande claudicaiitem

,

Philoctetem eder Philoctetem claudicaiitem lege* wotlte tell

glaube nicht, dass wir den Namen als ausgefalfon zu favfcen

haben , wahrseheinlicher ist, dass die bertihmte Statue unter

der Bezeichaung des siguificanten Adjeetrvs bekannt war,

und wir daher Claudicaiitem 37
) vielleicht gross zu schreiben

haben. OieDeutung auf Philoktetes erkennt auch Thiersch *)

als wahrscheinlich an. Ob wir dies VorbiM aas der

W. Olympiade 3Q
) in uaseren Gcmmen Wieder erkenaen dflr-

fen, muss natarlteh iweifelhaft bleiben, doch haben beMe,

namentlich aber miser Mertens'scher Stein, Matich**, was

statuarischer Ausfuhrung wohl gemftss ist.

Die Fortsctzung folgt inr iftchsteir Hefte.

Bonn Overbed*.

36) la der Ausgnbe von 1766.

37) So wie man Plin. XXXIV. 19. Doryphorum liest.

38) Epochen der griech. Kunst (2. Ausg.) S. 817.

39) Vergl. Mutter Handbuch 112 1. SOlig C. A. s. v. Pythagoras,

und Midler's Dorter II. 8. 497.
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a*b. £cl\aaffliauffn fu JflJonn.

Hiezu die Abbildungen Tafel 2.

Diirch frenndliche Mittheilung der Frau Sibylla Dftr-

tens geb. Scheaffhausen zuBonn, tiegfen bereite sett ehu-

ger Zfit Abdrncke nach Origin&len mis Tor, welche die

kunstsiirnige Besitzerin wahrend ihres letzten Aufenthaltes

im Jahr 1849. zn Rom ifrrem bereite ansehntiehtn Antiken-

besitz *) gleicher Gattung hinzugefttgt hat. Es sind acht

geschnittene Steine (racist oder durchgangigwoW Carneole) *),

sammfKcfc von acbtbarem Kunstwerth und gewtMter Darstel-

hing, welche wir hiedurch kernien lernen, und nach Anlcitung

des von der Frau Besitzerin beigefftgtcn kurzen Testes hie-

nftchst zu weiterer Kenntnissnahme rheintscher nud soitstiger

Alterthumsfreaude gelangen lasseit.

1. „Zwei Min erven44
. Unter dieser vorlftuiigen

,

unserem Programm von 1848. entsprechenden
,
BenenMing

iiberraschte uns die als no. 1. der beigehenden Tafel abge~

bildete Darstcllung eincs auf hoher runder Basis aafgerich-

teten , mit Schild in* der Rechten nnd Speer in der Linked

versehenen
,
laiigbckleideten Minerveiiidols ; die Helmbcdek-

kung des Kopfes ist nicht deutfich. Vor diesem Hoi sitzt

eine gleichfalls langbekleidete und behelmte Fran, das ein-

*) Rtihmlfchst bekannt darch das von Prof. Uriich's abgefttsste Pro-

grnmm zam Bonner WinckHmann's -Vest ftir 1846.
7

und durcu

sonstrge ErwAhniing in archfiologischen Werken.

**) Ausgenommen die von der Frau Besitzerin naher wumgebenden

Kleine und die Glaspaste no. 19.

Digitized by Google



128 Zwolf Gemmenbilder

fache Cewand ist von ilirer rechten Schulter abgestreift

,

der rechte Arm nachdeDklichen Ausdrucks gegen das Rinn

gefuhrt, die Figur blickt niederw&rts, aber in der Richtnng

des Idols. Ihr Sitz ist nicht erhdht, wie cs bei ahnlicheu

Tempelbesucherinnen apollinischen Charakters (Arch. Zeitung

111. S. 69. 23.) der Fall ist, die wir hier zun&chst verglei*

chen mogten; vielmehr sitzt sie auf dera Boden und hat

einen kahlen Stamiu binter sich. Vielleicht die achaische

Athenapriesterin und Geliebte des Kriegsgotts Tritfla (Paus.

VIL 22. 5)f Naher liegt es an eine attische Dienerin der-

selben GiHtin, an die Kekropstochter Aglauros zu denken,

deren freiwilliger Opfertod fur's Vaterland aus den Scholien

zu Demosthenes (de fals. leg. p. 391. ff.) zugleich mit dem

darauf gegrUitdeten Rriegslied attischer Epheben bekannt, und

ein leicht vorauszusetzender Anlass ist, unmittelbar vorher

die ktinigliche Jungfrau der Athener schutzflehend zu zei-

gen, dieses urn so mehr, wenn sie doch bei Philochoros fur

deren Priesterin gait (Schol. Demosth. p. 392. Philoch fr.

p. ia Add. p. 86. Hesych. v. *Ay\avQoq.)

2. Archemoros oder „Ophel testt
*), aus dem Zug

der Sieben gegen Theben bekannt als das verungliickte Kind

Konig Lykurgs von Ncraea, welches zu Einsetzuug der

nemeischen Spiele den Anlass gab. — Der Knabe erscheint

liegend mit vergeblich ausgestreckten Handen, vom Leib der

tttdtlichen Schlange umwunden, die Haupt und Hals iiber ihn

hoch erhebt. Eine ahnliche und ansehnliche Darstellung je-

ner beruhmten, den nemeischen Spielen zu Grunde liegenden

Sage gewahrt das Spada'sche Relief (Braun Taf. 6.) , dem

als nachfolgende Scenen dieBilder der grossen Archemorosvase

*) Der Druck des vorhergebenden Aufsatees, welcher dieses Stein

ebenfalls bespricht, hatte bereits begonnen, als uns die freundJi-

che MiltheiltiDg des Herru Prof. Gerhard zuging. Der Stein ist

abgebUdet auf Tafel I. Nro 1.

AnW* d. Red.
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des Museums zu Neapel (Gerhard Archemoros u. die HesperU

den. Berl. Akad. 1838.) sich verknupfeu. Vgl. MUller Handb.

§. 412. 3. 8. 692. mit Welckers Zusatz.

3. „Geraubter G a n y m e d, Nro. 2. der Tafel, auffallend durch

den Drachenhals und Kopf desAdlers", von welchem der schtine

Knabe gefasst und gehoben erscheint. Die Anne desselben

sind vorgestreckt; ein Henkelgefass , das er etwa beim Was-

serschopfen fallen liess, liegt daneben. Die seltsame Bildung

des Adlers betreffend, so ist dessen Hals allerdings unge-

wtthnlich lang und schlangen&hnlich ; der Kopf dagegen

seheint uns vom Ausdruck eiues Raubvogels nicht abzuwei-

chen. Vgl. John arch. Beitrage S. 19. ff. Mtiller Handb.

351. 6.

4. „Ops, Okeanos, Feueraltar". Ein so bezeich-

netes und mit Einschluss eines himmelanstrebenden Baumcs als

Darstellung der vier Elementegefasstes Gemmenbild, Nro. 3. der

Tafel seheint uns in so weit einer Bench tigun g, zu bedtirfen, als

die mit demNamen Ops oder Rhea, oder noch lieber als Tel-

lus wohl benannte Hauptfigur einer behaglich sitzenden, be-

kleideten Frau in der Linken ein Fiillhorn, in der rechten

Hand aber nicht sowohl einen Altar als einen fruchtbe-

schwerten Rorb (Ralathos) auf ihrem Schoss halt. Der am

Boden sichtliche , mit Muscheln umgebene Okeanoskopf und

die obenv&rts neben einem Baum sichtliche Htitte, eine An-

deutung l&ndlicher Thatigkeit, entsprechen gleich der Haupt-

figur einem bertthmten und neuerdings neu erlauterten Stein

der florentinischen Sammlung, aus welchem auch der Bruch

am linken Ende des gegenwartigen leicht zu ergftnzen sein

dUrfte, etwa, wie vermuthet wird , durch cine Thierfigur.

Vgl. Stark de Tellure dea; Ienae 1847. 8.

5. „F o r tu n a n a v a 1 i s" wird eine stebende, bekleidete

und durch Stirnkrone geschmtickte Figur, Nro. 4. der Tafel vor-

laufig benannt, die durch Fiillhorn in ihrer Linken alsGlucks-

gOttio unverkennbar bezeichnet ist, und neben sich die etwas

9

Digitized by Google



180

weniger sichere Andeutung eines Schiffes fUhrt. Seltsam

und unerklart bleibt das Attribut dreier Schlangen in ihrer

Rechten : es erinnert an Hekate und an deren Verwandtschaft

sowohl mit der Glucksgottin als auch rait Bezugen der Schif-

fahrt, die ibr als Hafengottin in Ryzikos und in anderen

Stadten empfohlen war. Also, wenn es aich zunachst urn

einen, wenn nicht bezeugten, doch bezeichnenden Namen ban-

delt, eine Fo rtuna-Hekate. In ganz gleichem Sinn ruft

ein orphiscber Hymnus (LXXII.) die Tyche zugleicfa als Ar-

temis Hegemone an. Vgl. Gerhard Prodomus S. 88.

6. „Cerealische Frauu , Nro. 5. der Tafel,bei den Pest-

ztigen der eleusinischen Gottin beschaftigt zu denken, worauf

hinter ihr ein bis an ihre Schulter reicheuder , und mit zwei

Watteru versehener Aehrenstengel hinweist. Wlr erblicken

eine langbckleidete Frau , vermutblich eine Priesterin , mit

wohlgeorduetem , hinterwarts reichlichem Haar , den lioken

Arm einw&rts gewandt, mit dem rechten aber ein Scepter

haltend, an welchem nicht nur die lotusahnlicbe Bekrftuung,

sondern auch ein unmittelbar darunter angebrachter Kranz

mit herabhangenden Bandera eigenthumJich ist Aebnliche

Umgiirtungen festlicher Stabe sind, namentlich am bakchi-

schen Thyrsus und auf unteritalischen Vasenbildern nicht

unerhort , wtc sie denn auch noch dutch die heutige Sittc

campanischer Feste zuweilen bestfttigt werden: eine dreifa-

che tragi an seinem Stab der enthusiastische Satyr eines be-

ruhmten Albanischen Reliefs (Winckelm, mon. ined. no. 60.

Zoega Bassir. II. 82.).

7. „Amor auf einem Steinbock", dem Symbol

glticklicher Zeiten, reitend , Nro. 6. der Tafel ; der Dreizack

in seiner Hand deutet die Meereswogen an, die er durchachifft

Unterwkrts, auf den Umfang seiner Macht hiudeutend, eine

Erdkugcl zwischen zwei Sternen. Eine nicht minder ver-

standliche als ansprechende DarsteUung. Den Dreizack als

Werkzeug des Fischfangs kenuen wir in Amor s Hand noch

Digitized by Google



aus d. Samml. d. Fr. Mertetu geb. Sckaaffhausen %u Bonn. 181

aus zwei anderen vorztiglichen Gemmenbildern derselben

Sammlunf.

8. „Ser»nisbuste", mit laobverziertem Modins be-

dcckt trod ron Attributen umgeben, welche zum TheH rath-

selhaft bleiben, Kro.7. der TafeL'Manerbliekt unterhalb derBuste

in Art zweier Sttttzen links eine kleineSaule, rechte eine Kugel,

welche letztere einem breiteren Untersatz aufruht ; neben dem

Antlitz aber einea dreigetheilten Gegenstand , der einer roh

gezeichneten Bliune ahnelt, nnd einen anderen, der einem

griechischen 2 gleicht.

9. „Alexandriniscbe Gettbeiten". Den somit

beschriebenen acht Steinen neuesten Ankaufs ftigen wir noch

einige andere merkwtirdige Gemmenbilder derselben Samm-

Inng naeh Abdracken hiezu, welche, gleichfalls durch gfltige

Mittheilung der Frau Besitzerin, bereits seit dem Jahr 1846.

tins vorliegen. Obenan unter den gefalligen und belehren*

den Kunstdarstellungen jener Abdrucke steht fflr uus ein Gem-

menbild, welches dem eben beschriebenen unmittelbar sich anzu-

schliessen sehr geeignet ist, Nro.&derTafel*). Derldeenkreis

alexandrinischer Gtfttermischung, die in den haufigen Serapis-

bildern unsselten aufgeschlossenwird,isthierimZusaramenhang

mit anderen Gottheiten des Orients nnd Occidents und mit

mancher Besonderheit ihrer Darstellung beruhrt, nnd eines

weiteren Nachdenkens iiber das was darin theils klar ist

theils rathselhaft bleibt, durchaus wdrdig. Die darin gege-

bene Zusammeustellung verschiedener Gottheiten auf agypti-

scken Grund und Boden zu setzen , werden wir dnrch ein

Krokodil bercchtigt, Welches einem von der Kneph-
Schlange ringahnlich umgebenen, von Fullhorn und Donner-

keil begleiteten Zeuskopf zur Unterlage dient. Wahrend

*) Jm rdmlschetf Verzetcbnisu torn Jahr 1649. war der gedachte

Stein mit bo. 73. bezeichnet. Derselbe Oder ein ganz abnlicher

stein ist bel Caylits Receuil t. «o. 8. nbgebildet.

Digitized by Google



1SS r . ZiooJf Gemmenbilder

wir hier den olympiscben und capitolinischen hOchsten Gott,

seiner agyptisch-pbonicischen Einfassung— der in deu Schwauz

sich beissenden Schlange*) — ungeachtet, nicJit zu ver-

kennen im Stande sind, und auch ohne das Ubliche Frucht-

maass (Modius) die Gtitterkraft des alexandrinischen Zeus-

Serapis durch das ziemlich gleichgeltende Filllhorn angedeatet

ist, weisen die iibrigen Figuren, seitwarU die Schutxgotter

Roms und der jSchifffahrt, die Dioskuren, oberhalb aber, wenn

wir nicht irren, die idaiscben Gottheiten Vorderasiens nach.

Was hievon zuerst die Dioskuren betrifft, welche in swei

Ton einander abgewandten Kopfen rechts und links von ge-

dachtem Zeuskopf und ausserhalb seines Schlangeuringes

erscheinen, so ist ihre Redeutung theils durch die Sterne

fiber ihren H&uptern bestaligt, theils sind auch ihre iibrigen

Attribute, nanientlich ihre allerdings seltenetien Helme, der

brenuende Altar unter dem oberwarts lebenden Pollux, fer-

ner Palme und Ei damit vereinbar, welche letzteren Attri-

bute seinem der Naclitseite der Natur zugesprochenen Binder

als Andeutung von Leichenspielen und Wiederbelebung wohl

anstehn. Schwieriger sind die ruckbleibenden Figuren dcs

obersten Randes. Verstandlich sind hier zuvorderst die sie-

ben Planeten, welcbe beilaufig als sprechender Beleg far

die hie und da (Prodroinus myth. K. S. 24. 46.) bezweifelte

kugelformigc Abbildung von Sternen dicneu kouncn; aber

auch der rechtshin gewandte Kopf einer mit Schleier und

Thurmkrone bedecktcn Gottin kaon, auf Astarte, Cybele,

Rhea gleich anwendbar, fiiglich als asiatische G Otter-

mutter gedeutet werden. In gleichem Sinn mag der liu-

kerseits, nach der anderen Seite gewandte, ihr entsprechende

Adlerkopf deu idaischen Zeus zu bezeichnen bestimmt

*) Nicht als agyptisch , sondern scblecbthin als phoniclsch bereich-

net dieaelbe Macrobius Sat. J. 0. Vgl. meuie Aba. uber Agatho-

damon und Bona Dea (Bert, Akad, 1847.) Awn 7.
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sein; wie aber ist der hienttchst folgende Doppelkopf, eiuer-

geits durch cinen vollbartigen Kahlkopf , andererseits durch

eiii jugendliches Antlitz gcbildet, zu erklaren? Ware dieser

letztere Kopf mit einer phrygischen Miitze bedeckt, so wiirde

er tins an den auch sonst wohl mit Marsyas in ahulicher

Weise gepaarten Phrygier Olympos und an den Silen erin-

nern, der in Zusammenhang mit dem Dienste der Gtfttermut-

ter iin Flbtenspiele ihn unterwies; da aber vielmebr eine

Stirnkrone jenen, demnach weiblkhen Kopf zu bedecken

scheint, so dflrfte eher eine Paarung bakcbischcr Art gemeint

sein, wie sie aus einem sileniscben Agathodamon und

einer Gtittin Libera gebifdet, noch neuerdings nachge-

wiesen ward. (Vgl. meine Abh. fiber Agathodamon Berl.

Akad. 1847. Anm. 58. Taf. III. 1.-5.).

10. Die Fr ieden sgtttti n. Nicht sowohl wegen

hervorstecbender kiinstlerischer Vollendung als wegen der

einfach gef&lligen Darstellungsweise einer nicht gar haufig

rorkommenden mythologischen Figur darf dieses Gemmenbild,

Nro. 9. der Tafel zu den vorziiglichen gerechnet werden. Gewisse

derb rflmische Aeusserungen abgerechnet, welche, wie Oelzweig

und Waffenverbrennung ( Tolken geschn. Steine III. 1280.

1281.) einer romischen Pax weit sicherer als einer griechisch,

vollends als Hore (Tolken a. a. 0. 1280.), gedachten Eirene

zukommen , ist die Friedensgtfttin in kunstgerechter Auffas-

sung gar nicht yiel und nicht sicker bezeugt. Da nun das

vorliegende Gemrnenbild uns eine leicht und venusahnlich

bekleidete Frauengestalt mit Heroldstah und Palmzweig vor-

ftlhrt, welche wegen dieses letzteren Attributs der meist auch

geflugelten Iris nicht wohl zukommen kann, so wissen wir

dieselbe vielmehr als eine solche, dann und wann vergebens

gesuchte Darstellung der griechischen Eirene zu schatzen,

die man ein andermal statt mit der Palme vielleicht auch

mit dem der alteren Darstellung noch mehr entsprechenden

Fullhorn auffinden wird.
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11. Luna, Nro. 10. der Tafel. Auch die Mond gdttin, obwohl

der bekanutesten cine, ist mit Ausnahine ihrer Erscheinung auf

Endymiooreliefs aus alter Kunstdarstellung nicht viol bekanat.

Die gcgenwartige Frauengestalt ist bei ibrer laogen Beklei-

dung wenig geeignet, an die nieist in Jagerstracht erschei-

nende Diana Lucifera zu erinnern , obwohl sie , wie diese,

in ihrer rechten Hand eine Fackel erhebt; ausserdem aber

ist ihr ein grosser Halbmond , wie man auch auf Luna's

Haupt und Schulteru ihn kennt, (so im Relief zu $. Paolo:

Gerhard Bildw. Tat 39.) der Gtttin , die hkr anschaulicb

gemacht werden soli, unter die FOsse gegeben — , in glei-

chem Sinne wie auch die etruskische Iuno durch mondfor-

mige Enden, ihrer Schuhe als Hemcherin ttber Nacht und

Mondenlicht angedeutet werden sollte. (Siehe meine Abh.

Etrusk. Gotthciten Berl. Akadem. J 845. Anm. 86. a. 01).

13. Roma und Sonnenaufgang. Aller Beachtung

werih ist die gcfellige Darstellung einer Glaspaste, mit welcher

wir unsere gcgenwartige Auswabl beschIiessen,Nro. 11. derTa-

fel. Mit einem Helm bedeekt, den Erdball vor ihren Ftisscn, aus-

serdem einen grossen Sehild mit ihrer Liuken aufsttitzend, wel-

cher als Schildzeichen ein undeutiiches Emblem , vielleicht

die Wolfin mit den ZwiUingen tr&gt, sitzt die SUdtgtKtin

vor una. Haltung und etwaiges Zubehtir Hires rechten Ar-

mes ist nicht durchaus deutlich ; doch ist im Ganzen die

Absicht des Ktinsflers unverkennbar, die eigenste Beschiitze-

rin der ewigen Stadt im ruhigen Genuss ihrer Herscherge-

walt anschaulich zu machen. Hiemit stimmt denn auch die

statlliche Ausfiillung des obcren Raumes wohl iiberein , in

welchem der Horazische Ausruf, Grosseres als Rom zu sehen,

sei auch dem Sonncngott nicht gegeben, eine selbst&ndige

bildlkhc AusfUhrung erhalten hat Wir erblicken namlich

den von schuaubenden Rossen nach beiderlei Seiten gelenk-

ten Lichtwagen Ton einer lan^bekleideten und mit kreisfer~

mig wallendem Peplos ilberdeckten GiHtin tingenooiuien , in
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welcher wir, selbst wenn der scheidendc Mondesglanz eine

nebenhergehende Andeutung darin gefunden h&tte *), gewiss

nicht die MondgtMin, sondern, dem Erscheinen des Sonnen-

gottes glcichgeltend, die Gottin der Morgenrtithe zu erkennen

haben , die in griechischer Auffassung eineu ganz ahnlichen

Ehrenplatz, von ajlem atunnischen Lichtglanz der Sonnen-

rosse gleicherweise umstrahlt, nicht gar selten einnimmt.

(Vgl. Berlins Bildwerke, Vasen, no. 1002. Trinkschalen Taf.

X, XL).

Berlin. Kd. tteviiard.

*) Avf den llokshla gewandtea drittea Ptorde scheint das Original

eine Mondsiche! anzugeben , welche der Zeichner jedoch , ab

nicht diirchaus sicher, bei grouser Self.samkeit, ausgelwwea but

**) Nachtraglieb fugen wir nach den Angaben der Frau Besitzeriii

die Steinarten der in diesem und dem vorhergehcnden Aufsatza

besprocbenen Gemmeu bei. I. 1. Arcbemoros : rofher Jaspis ; 2
•

Tydeus und die Schlangen : Nicolo; 3. Tydeus auf der Latter:

Carneol rait etruskischem Rand, skarabfienartig gcbohrt, in it einer

zweiten , heroiachcn Kretsen nicht angehorigen Vorstellung auf

dem Revers. 4. Tydeus, Amathystakarabaus ; 5. Amphiaraos mit

Melanippos Kopf: Paste; 6. Tydeus mit demselbeo : Carneoteka-

rabans ; 7. PkHoktet auf Chryse : Onyx ; a Phlloktet auf Lem-
nos : ODyx. II. 1. Zwei Minerven : Carneol; 2. Archemoros:

siehe I. 1.; 8. Geraubtes Ganymed: gelbrother Carneol; i. Ops,

Okeanos, Feueraltar : rother Jaspis ; 5. Fortuna navalis : Onyx
;

6. Ceraliache Frau : Onyx; 7. Amor auf dem Sieinbock: Carneol;

8. Seraplsbiiste : rother Jaspis; 9. Alcxandrinische Gottheiten:

Smaragd, net Xanten gefunden; 10* ftiedeasgdttta : Carneol; 11.

Luna : Heliotrop ; 12. Roma u. Sonnenaufgang : Paste.

Anib. der Redaction.
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5. Vrbrrftrljt ubrr tit nraefltn anttquarijrbfn €rvrrbungrn *tr

Stan %\br)i\a JttfTtfns-ifccljaaffljatifftt.

Mitgelbeilt yon der Befitzerin.

* Hieza die Abbildungen Tafel HI. u. IV.

Da seit dem Anfange des verflossenen Jahres meiner

kleinen Sammlung wicder manche interessante Gegenstande

zukamen, welche dem stets ergiebigen Boden unserer Rhein-

lande enthoben wurden, so glaube icb den Alterthumsfreun-

dcn es schuldig zu sein, sie mit denjenigen unter diesen Er-

werbungeu bekannt zu machen , die als ungewOhnlich oder

sonst werthvoll sich auszeichnen. Demi der Schatz, den das

Erdreich Jahrhunderte lang wahrte, dass er uns ein Zeug-

niss bringe von dem Runstfleisse fruherer Geschlechter, ist

Gemeingut Aller, die mit Liebe und Bewwidening zu jenen

Zeiten und ihrer Grosse binaufblicken , und der vom GItick

oder Zufall bcgiinstigte Eigner desselben, nur sein verpflich-

teter Httter: verpfiichtet ihn zu schiltzen vor Untergang *ind

ihn zuganglich und nutzbar zu machen der Wissenschaft und

der Runst

Voran unter den Gegenstanden , welche die Gunst des

Zufalies mir zufiihrte, stent ein Gefass von gebranntem Thon,

gefunden im December 1846. zu Ilarzheim bei Mainz, in einem

Weinberge, nebst drei romischen Ziegeln , bezeichnet LEG.

XXII. mit dem Dclphiu , und mehren romischen Brouze-

und Si Ibermiinzen. Wenn letzteres kein Irrthum ist, was

kaum anzunchmen, da die Aussage des Finders als schriftli-

ches , durch den Btlrgermeister von Mainz beglaubigtes Do-

cument mir vorliegt, so haben wir alien Grand, dieses Ge-

fass jedenfalls vor die Zeit der 30 Tyrannen zu setzen, in-

dem nach Kaiser Probus die romischen Silbcrmilnzen so scl-
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ten werden, dass sie nur vereinzelt vorkommen ; selbst sehr

bedeutende Munzfunde mit GeprAgen jcncr Epoche entbehren

der Silberdenare ganz.

In dem mit Erde Refill]ten Gefosse, lag eine kleine

Bronzefigur, acht indischen Ursprunges, Tafel HI. Nro. 2.

eine mtnnliche, mit anliegendem Waffenkleidc, breitem Leib-

gurte, Schwert und Dolch geriistete Gestalt, fiber dem Ropfe

einen Elephantenrussel , deren Beine in Elcphantenfiisse aus-

gehen , und an der sich eine Scblange heraufwindet Die

Inschrift an dem Postamentc, auf welchem die Figur steht,

erkannten die Herren Lassen und Bopp als Pehlwi-Schrift,

nnd lasen den Namen des indischen Kriegsgottes „Skanda-

Deva."

Das Gefass selbst Tafel 111. Nro. 1. ist gebrannt aus

demselben rothen Thon, den wir in den chinesischen Gefas-

sen alterer Fabrik erkcnnen , und gleicht seiner Form nach

jenen scblanken, hohen Blumenvasen, die so hAufig in bunt-

bemaltem, reichvergoldetem chinesischen und indischen Por-

celan uns begegnen ; es ist leider am obern Ende stark frag-

mentirt. Die gauze Oberflaclic desselben ist mit kurzen Stri-

cben geritzt und die flachen Reliefs , welche es verzieren,

sind besonders geformt und aufgesetzt. Viele derselben sind

abgefallen, ein Beweis, dass sie vor dem Aufsetzen scbon

einmal gebrannt waren, wie auch die Vase; doch lassen die

Darstellungen sich aus dem scharf eingeritzten Contour ge-

nau erkennen. Vermuthlich wurde nach dem Aufsetzen der

Reliefs das Ganze noch ein-oder mehremale gebrannt; die

Harte des Stofles und die Textur des Bruches weisen auf ©f-

teres Brennen bin.

AUe Darstellungen, die uns Jiier begegnen, wiederholeu

sich auf beiden Seiten des Gefasses. Diese Reliefs zeigen

uns eine eben so sonderbare als rkthselhafte Zusammenhau-

fung von Symbolen der verschiedenartigsten nationalen My-

then, durch welche das Gefass selbst ein der gclehrten For-
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achung und Deutung gewiss willkomnieiier Gegenstand wird.

Die auferstehende, noch gekauerte , dan hinunelan schwe-

bende bhudaistische Gestalt weist nach Indien , die Taube

(der Semiramis ?) each Assylien, Milhra und Diademe nach

Persien , der dagonartige Drache rait Menschenantzlitz nach

Phoenizien, die nit heiligen Binden umwundenen Spiesse (Thyr-

susstabe) nach Jonien hin ; die kwhAhnliche Maske (Jo I),

viellekht nach Aegypten oder Aethiopiea. Der ganze Orient,

von den KOslen des joniscnen Meeres bis nach Hinter-Indien

ist hier in seiiien religitisen Emblemen reprasentirt, und das Ei

nebst dera ihra gesellten Symbol, welches vielleicht als Lin-

gam zu dceten ware, vcrvollatandigen die synkretistischen

Darstellnngen mythischer Begriffe, denen sich noch andere

in dem oberen, fragmentirten Theile dieses gewiss einzigen Ge-

fasses anreiheten , wekhe wir leider nicht mehr klar zn er-

keiinen verraogen. Vielleicht waren es Medusenmasken. Ver-

mulhlich kam diese Vase durch den Handel uach Europa und

wurde nebst dem darin gefundenen Bronzeidol an den Rhem
gebracbt durcb einen jener Homer, welcher nach dem Ge-

schmacke damaliger Zeiten die Aiterlhtimer und Kunsterzeug-

nisse ferncr Lander mit eben solchem Eifer sich aneigneten,

wie es die Sammler unserer Tage thun.

Die Deutung jener zusammengestellten Symbole ftber-

lasse ich geeigneteren Kraften; ich vermochte nur deren Be-

neiebnung zu geben, in der Hoffnung, dass uns recht bald

eine Erklarung derselben erlreuen wird.

Herr Joseph Gold in Mainz, deasen regem Eifer wir

die Entdeckung jenea, durch unsern leider zn firtth entrafilen

Lersch beschriebenen Prachtschwertes danken , erwarb dea

Fund, und war so gefallig, ihn mir zu uberlassen.

Derselbe liess im Mirz des vorigen Jahres eines der

gennanisch - romischen Graber zu Guntersbhun offnen und

sandte mir die Ausbeute zu, Es fand sich dns gauze Ge-

ripfe dea Veretorbenen und die auf Tat III. Nro* 3.—5. atv
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der Frau Sibylla Mertens-Schaaffhauien. 189

gebildeten Bronze . Gegenstaiide nebst dem mit Nro. 6. be-

zeicbueteu Cameo , welcher , ein Hyacinth , beim Aulifindeii

noch seine silberne Fassung hatte. Dicser Fund gab uns die

wichtige Aufklarung, dass die 00 hiuJig vorkommenden spi-

ralformigen und concentrischen Bronzegewinde zu Brustplat-

ten und Armechieneo, die grossern (in Rom sah ich Spiralen

von 8'/, Fuss Hobe und whalluissmassiger Diefce) ricUeidit

zu Beinschienen verwendet wurden , ate Scbmuck ood aLs

Schutzwaffe , indem die beiden abgebildeten Spiralen noch

die Annknochen des Skelettea umwanden » und die concen-

trischen Binge anf seiner Brust lagen , wie ea die Taf. III.

Nro. 3. zeigt, auf welcher auch saiamtliche, diesem Grabe

entnommenen Antieaglien an der Stelle gezdchoet find , wfe

man pie beim Oeffnen desselben gefuaden hat Dae Feld, wel-

ches die Graber enthalt, nennen die Anwobner Mersch-Acker

an* Merzeb-Feld , also wohl Mars-Feld. Baa Gerippe lag

von Norden nach Silden ; eine dabei gefundene Miinze ist vom

Kaiser Maxentius (306.-812.).

Im Spatherbste 1849. liess Herr Gold bei Mainz, uufeni

des Kirchhofthurmes , wo sich die alte Strasse nach der ro-

miachen Wasaerleitung hiuzog, ein Grab often, und ich ac-

quirirte aua den Ergebnisseo des Fundes, unter Anderem den

auf TaX IV. Nro. 1. abgebildeten Bronze - Stiefel , und das

Bronze-Buchschen Nro. 2., welches er fur ein Salbengefass-

cben hielt. Ich hatte indess im Mai desselben Jahres in Rom
im dortigen Kunsthandel *wei abnliche Doscben Nro. S. a. a.

2. b., welchen mau den gleichen Zwcck beilegte, gefundeu,

und sie fUr Bullen, kaiserliche Diplome oder amtliche Con-

trakte erkaant, welcher Meinung auch Herr Dr. Emil Braun

beistimmte. Jedes dieser drei Doschen hat einen Deckel, wel-

cher mittels eiues Scharnieres demselben verbunden ist, und

im Boden drei, so wie in der Scitenwand zwei gegenstehende

Oeffnungen, durch welche die Schntire des Diploma geao-

geu und mit Wachs befestiget wurden. Das bei Mainz ge-
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140 Uebersicht iib. die neuesten antiquarischen Ertoerbnngen

fundene zeigt auf dem versi Iberten Deckel einenAdler; ernes

der rtfmischen, vergoldet, die Kopfe des Domitianus und set-

uer Gemahlin Domitia Longina, das andere eine gravirteVer-

zierung, fast wie era sogenannter Federzug. Der kleioe

Bronze-Stiefel , den roan, ware er von Leder, ein Meister-

stock der Schuhmacherkunst nennen dttrfte, so genau bezeich-

net er alle Forroen des menschlichen Passes , ist ein Solda-

tenstiefel. Oben verschliesst ihn eine doppelte Scheibe , von

denen die innere festgelMhet ist, wabrend die aussere sich

nm die ihoen gemeinschaftliche Acbse dreht. Beide sind mit

.einem genau auf einander passendcn Ausschnitt versehen, so

dass man das bohlc Gefass beliebig offhen und scbliessen

kann. Ueber dessen Bestimmung konnte nan sich bisher

nicht einigen; zunachst mOchte vielleicht seine Verwendung

jener einer Streubiichse nalie kommen , indent man es bei

g&nzlichem Oeffnen des Ausschnittes bequem mit irgend einem

trocknen, pulverartigen Material fallen, die Oeffnung durch

Ueberschieben des ausseren Deckels auf ein Minimum ihres

Durchmessers schliessen, und den Inhalt in kleinster Quan-

tity auslaufen lassen konnte. Vielleicht entbielt es den far-

bigen oder Goldstaub, womit nacb der Mode damaliger Zei-

ten man sich die Haare puderte.

Eine schdne, durch Grtfsse und Verzierung ausgezeich-

nete Lampe, in* Xanten, jener reichsten Fundgrube rtimischer

Anticaglien des Rheinlandes
,

gewonnen (siehe Tafel IV.

Nro. 3.) , sollte die Bronzcnsammlung eines Nachbarstaates

bereichern, als es mir durch frenndliche Vermittelung ge-

lang , sie far die meinige zu gewinnen. Die Schttnheit der

Formen , so wie die vollendete Technik dieses zierlichen

Hausgerathes weist demselben in jedweder Sammlung eine

bedeutende Stelle an. Die Lampe ist bis auf das fehlende

Kettchen vollkommen erhalten, und mit der fcinsten, glan-

zendsten Patina ilberzogen.

Endlich spendete die Umgegend vou Coin in den letz-
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der Frau Sibylla Mertens-Schaaffhausen. 141

ten Tagen des Februar noch einen antiken, vollstandigen

Halsschmuck aus buntem Glase
, wahrend gleichzeitig aus

Mainz funf Paare verzierter Elfenbein-Haarnadeln eingingcn.

Die vollkommene Erhaltung der letzteren Taf. IV. Nro. 4.

dankt man dem Umstande, dass sie beim Auffinden (am Fort

Hadrian) zusammen in einem becherfdrmigen Thongefasse

lagen. Zwei derselben tragen ate Knopf Frauen-BQsten mit

Diademen (Juno? Venus?), zwei Frauen-Busten mit Strah-

lenkronen (Astarte ? Dea Coelestis ?) , zwei Thierkttpfe mit

scharfbezahntem Rachen (Dionysus?), zwei andere Hahne

(Sol?), und die beiden letzten eine einfache Linien-Verzie-

rung. Wem dieser Schmuck angehdrte, was seine Bedeutung

gewesen, mochte man ohne weitere Belege schwer ergrttn-

den
; jedenfalls eignete er einer durch Verhaltnisse oder Stel-

lung bevorzugten Dame jener Zeiten. Er steht in seltsamem

Contraste mit dem Gagatschmuckc, den ich in dem XIV. Hefte

dieser Jahrbucher mittheilte. Dort deutete alles auf Nacht,

Tod, Trauer, hier spricht alles von Tag, Licht, Lebeu. —
Dem Stile naeh kttnnten diese Haarnadeln aus der Zeit des

Diocletianus
,

spatestens der Constautine sein. Der Glas-

schmuck lag beim Auffinden noch um den Halsknochen eines

Gerippes, und wenn Kriige, Becher, Lacrymatorien und Sal-

benflaschen dieses Materials am Rheine auch zu den haufig

sich ergebenden Funden gehtiren, so erscbeinen doch die

buntfarbigen , verzierten Glasarbeiten weit seltener hier als

in den sudlichen Landern, die Rom's Scepter gehorchten.

Alle grttssern und kleinern Perlen dieses Schmuckes, zeigen

mit Ausnahme weniger dunkeln , ein belles, durchsichtiges

Material, blaulich, griinlich oder weisslich, mit regelmassi-

gen Verschlingungen zarter Faden, von einer undurchsichti-

gen, milchweissen Farbe. Die Zeit und die Erde haben ih-

nen eine Patina des prachtigsten Schillerglanzes, gold-, sil-

ber- und buntfarbig gegeben, und Uber diese, gleichsam zum

Schutze, eine ganz dUnne, braune, erdige Lage gedeckt, die,
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142 Uebers. ub. d neuesten aniiquarischen Ertcerbungen etc.

leicht abgeltfst , tins jenes langsame geheirnnissvolle Wirken

der Element, jenen selbststandigen chemischen Procesa der Na-

turkrafte au bewundern erlaubt , welche stete aersetaen , urn

zo eraeugci. Da der Schmuck Ausbeote does Grabes nt,

so mtichte es geeignet seiu , schliesslich die Aufiaerksaiiikeit

der Alterthumsfreunde auf die Gegend des Faadortes (Heira-

ehesthal bei Coin) ai leoken, welcher leicht aodi Kftstliche-

res bewahrea inag«

Digitized by Google



6. Uebenleht
*rr iHonffifffljifljtf *t* Rljetnlant>fs bi« fur Utittf *es afljtfn

3al)rljttnifrt0.

Hieiu die Abbildangen Tafel V.
»

Eine Munzgeschichte des Rheinlandes bis zu dem in der

Ueberschrift angegebenen Zeitpunkte, dem Beginne der Herr-

schaft der Carolinger, ist gleichbedeutend mit der des Enken

Rheinufers : die alten Germanen der rechten Rheiuseite prag-

ten kein Geld; sie bedurften dessen nicht vor ihrer Beriih-

rung mit den habsuchtigen Rttmern, und spater bedieuten

sich die Grauzstamme der Miinze dieser ihrer Feinde t

). Den

Rttmern selbst gelang es uie, sich driiben der Art festzu-

setzen, dass sie daselbst eine Miinzstatte batten anlegen kttn-

nen. Nach dem Untergange der Roraerherrschaft fand die

Cultur der westrheinischen Pranken, das Produkt ihrer Ver-

mischung mit den gallischen Romanen, und mit ihr ihre

Miinzen, ebenfalls an unserm Strom ihre Gr&nze. Zwar sind

in dieser Zeit gewiss auch in Deutschland Miinzen geschla-

gen worden (z. B. die fruher so genannten Regenbogen-

schusselchen, dicke, concave Goldmunzen mit Punkten, Stri-

chen oder soustigcn, nicht naher zu bestimmenden Figuren

bezeichnet), aber es ist unmttglich, festzustellen, ob und wel-

che derartige Miinzen dem rechten Rheinufer angehoren. Viel-

leicht kann man noch am wabrscheinlichsten die hochst bar-

barischen Nachbildungen alterer romischer Miinzen , nament-

lich die in unserer Gegend ofter vorkommenden 2
) der be-

1) Tacit. Germ. 0.

S) Catalogue Senokler Nr. 071. 078.
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144 Uebersicht der Munzgeschichie des Rheinlandes

kannten Denare August's mit seinen beideu Enkeln Gajus

und Lucius, hierher rechnen.

Die MUnzgeschichte des Rheinlandes zerfollt von selbst

in drci Perioden, je nach den Volkern, welche das linke Ufer

als herrschende inne hatten, in die gallische, rtfmische und

merovingisch-fr&nkische.

I. Aus der ersten Periode fehlen uns sowohl alle Nach-

richten, als auch alle sichern Denkm&ler bis auf die Erobe-

rungskriege der Romer. Wenn.deren existiren , so gehtiren

sie zu jener Reihe gallischer Milnzen ohne Schrift, welche

den Scharfsinn allerFreunde dieses Zweiges der Alterthums-

kunde beschaftigt. Diese Massen von einander zu sondern

gtebt es zwar zwei unfehlbare Mittel : Vergleichung der

Typen mit denen spaterer, mit erkl&rten Inschriften verse-

hener Munzen , und sorgfeltige Beachtung der Fundorter

:

gelingt es durch letzteres , festzustellen , welche Mdnzen re-

gelmassig in einer bestimmten Gegend gefunden werden, so

ist damit sicher auch die Heimath derselben entdeckt. Lei-

der aber hat man dies erst scit zu kurzer Zeit beobachtet,

um bis jetzt irgendwie vollstandige Resultate erzielen zu

konnen ; fiir die ausserhalb der Granzen des heutigen Frank-

reichs belegenen Theile des ehemaligen Gallien ist noch so

gut wie gar Nichts hierin geschehen.

Erst kurz vor der romischen Invasion erhielten die

galltschen MUnzen Inschriften, zunftchst in griechischeu Buch-

staben, die aber bald durch lateinische verdrangt wurden.

Nur aus der letztern Rlasse besitzeu wir deren von den An*

wobnern des Rheines. Wir gehen dieselben, dem Laufe des

Stromes folgend, 'durch 3
).

3) Bs ist weder meine Absicht, eine Beschrelbtrog aller beknnnteti

hierher gehorigen Muozea zu gebeo, nach liegt dies ira Bereiche

der Moglichkeit, da umfasaende literarische Hilfsmittel noch feh-

len. Int Allgemeinen liegt raeloen Angaben das Nationalmunz-
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bis zur Mitte des achien Jahrhunderts 145

1. Die Helvetier.

. 1. ATPILML. Jugendlicher, unbartiger Kopf mit Dia-

dem von der linken Seite.

Rev. ORCETIIL Pferd im Lauf v. d. 1. S., darunter ein

Stern. — Silber. 3.

2. COIOS. Aehnlicber Kopf mil HalskeUe (Torques

Gallicus).

Rev. ORCITIRIX. Pferd im Lauf v. d. I. S. ; im Ab-

schnilt ein Blatterkranz. - id. ,

Die Milnzen fthren den Namen des Orgetorix, jenes

bekannten reichsten und edelsten der Helvetier, von welchem

Casar in seiner Geschicbte des gallischen Krieges erzahlt*).

Der zweite Name auf seinen Milnzen lasst diese als

Denkmaler seiner Verbindung mit Fdrsten benachbarter Vol.

kerschaften erscheinen; welche aber diese waren, wo Atpil-

lil und Coios herrschten, ist unbekannt. Sollte letzterer viel-

leicht ein und dieselbe Person mit dem von Casar „Cotustt

genannten Aedner sein, der mit Convictolitanes urn die Herr-

schaft striU b
) ? Vielleicht gehorte er sur Partei des Dum-

norix und nahm so an dem BOndniss mit Orgetorix Theil,

wurde dann sp&ter, nach Dumnorix' Tode Haupt der Unzu-

friedeoen, w&hrend sein Nebenbubler die Partei des Dh
vitiacus vertreten hatte, die sich der Freundschaft Casar's

kablnet zu Paris, welche die reichste Sammlnng gallischer Mun- ,

sen besttet , sn Grande. Die von Duchalau Yerdffentllchte Be-

scbreibong desselben (Description des medailles Gaoloises falsant

partie des collections de la blbUothenoe royale, accompagnee de

notes erplicativea par Adolpht Duchalait. Paris 1846. 8. av. pi.),

welche 1846. too der Akademie mit dem grossen Prelse gekront

wurde, reprasentirt sugleich den heutigen Stand der gallischea

Numismatik.

4) B. 6. I. 2. sq.

$} Caes. B. G . VII. 88. sq.

6) Eine Munsee der Aeduer mit Orgetorix' Namen 1st bekannt ge-

10
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146 Uebtrsicht der Mthz&geschichte det Rheinlandes
*

2. DieSequancr.

3. Barbarischer
,

unbartiger Kopf v. d. 1. S. in -Pcr-

lencirkel.

Rev. SEQVANO. TVOS. fiber t. d. ]. 8. - Sitter. 3.

4. Dieselbe Vorderseite.

ftev. SEQNV01O. TVOS. id. — Id.

5. Dieselbe Milnze, ohne Inschrift. — id.

6. Slier gehend v. d. r. S. , darOber ein Stierkopf von

vorn; im Felde zwei Puncte.

Rev. BISO. Reiter im Schritt, im Feld drei Panel e. —
Era. 3.

7. Dieselbe Mtinze, ohne Insehrifl. — id,

8. AMBACTVS. Stierkopf von vorn, darflber FOnfeck

(Drudenfoas).

Rev. Adler tnit halb ausgespannten Flflgeln in einem

Kranie. — firs. S.

D. Stierkopf von vorn , swischen «wei S ; darflber ein

viergetheilter Zweig.

Rev. Bar v. d. r. S. eiaen langlichen, unkenntlichen

Gegenstand fressend, im Perlencirkel — Potin. 4%.
10. AMBACTI. Jugendlieher Kopf des Augustus v. d. r. S.

Rev. Stter gehend v. d. r. S. in einem Rranse.

Era. 3%. • *
.

t .

.

Wenn obige Miinzen der Helvetier ihre Bestimmuog

duxch deu hiMorisch bekannten Xamea des Orgetorix erhiel-

ten, so kaben wir hier theils dot Namen des Volkes selbst,

wie es scheinl , in Verbindung mit dem eines Fnrsten,

ffre. 3. *. 4., jtheils den der Hauptstadt, Bisontiuni (Be-

Bancon) , Nro. 6. , w&hrcnd die tlbrigen , ohne eine sol-

che Bczcichnung, nur der Analogic der Typen gemftss hier-

her gehOren. Interessant ist das Wort am b actus, welches bei

nacht von de la Saustaje in den AnnUen des archad. Ins(State

su Bon. 1646. p.m •
*•
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Casar 7
) eiaen von einem Vornehmen Abh&ngigen bezeichnei,

der mit den Clieaten der Romer in aMurtichem Verbaitoiss steht.

lais gliicklicher Ltisung 8
), die Sequaner als Unterthanen der

Homer , wekhen sie skh aach der Niederlage Ariovjat's ua-

tarworfe* batten. Daas ale sich dieses Titeis noch tinier Au-

gust's Regierujig bedienten, beweift die letatbeachrieaene

Mtiaze Nro. 10* ...«".,

3. Die Mediomatriker.

11. Behelmte Buste der Pallas oder Roma v. d. r. S.

Ber. MEDIO. Reker in Galop v.ir.S. - Kra. *.

Die Vorderseite ist von den romischen Consul armiinzcn

entlehnt.

4. We Treverer.

Wegen der Mflnzen des Trierer-Ffirsten Indutiomar, and

wegen der von den fttmischen Provinzverwaltern von Bel-

gien ausgegangenen Mflnzen erlaube ich mir, auf meinen be-

tretfenden Aufsatz im XI. Heft der Jahrbilcher, S. 43. IT. 2U

verweisen. In Bezug auf erstere muss ich jedoch noch nach-

traglien einem neueren Einwande zu begegnen suchen , der

urn so gewichtiger erscheint, als er von anerkannten Aucto-

ritaten herrflhrt.

Duchalais beschreibt °) die Nro. 1. unserer Tafel (1.

Heft XI.) unter der Rubrik: „Incertaines frappees dans Test

de la Belgique" sub Nro. 608. u. 609. Ueber die Heimath

der Mflnze ist er also aiemlich mit uns einverstahden ; niche

7} B. C VL 14.

B) Duchalais 1. o. pug. 190.

•) Dvrch einen Druckfehler lit die gaoae Beachreiinuig der Buck-

*eU* awgeWieben, #0 4«M es misaieUt, al# dJ*Jatch#ft. auf

der Kopfaelte; auch schrelbt er InduU^, jfwfeoead <U« loaehrift

ganz auverl&ssig IndutUlil laatai ' !
, .,::
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148 Uebsfiickt der Mtntgeschichte des Rheinlandes

so fiber die Zeit ihrer Entstehung. „Dicse Mtinzen", sagt

er (pag. 254.), „sind offenbar jilnger als Augustas; sie sind

„Nachbildungen der Rleinerze dieses Kaisers, auf deren Hanpt-

„seite man imp. caesar. oder caesar. imp. liesst, und auf de-

„ren Riickseite man denselben Stier mit gesenkten HOrnem

„(cornupete) sieht, mit der Aufechrift Augustus imFelde, und

„divi f. im Abscbnitt. Dies ist so wahr , dass miser College,

„Herr de Longperier, indem er letztere Mttnzen studirte, eine

„MOnze des Germanus irrthOmlich miter dieselben classirt

fand i0
).
B Spater fiigt Duchalais noch die Vermuthung hinzu,

dass auch die erwahnten Kleinerze des Augustus in Gallien

geschlagen worden seien. Gegen letztere Ansicht habe ich

durchaus Nichts einzuwenden; dass sie wenigstens in einer

Provinz geschlagen sind, beweist der Mangel des Senates

Consulto. Aber der Typus dieser Kleinerze selbst ist eine

Nachbildung der zahlreichen Gold - und Silbermiinzen des

Augustus mit. demselben Stier und der Aufschrift IMP. X.

oder XL oder XII. Die rein romische Fabrik dieser Munzen

zeigt, dass sie jenen Kleinerzen in der Ausmunzung voran-

gingen, es sei denn, dass man annehmen wollte, die kaiser-

lichen Munzbeamten in der Hauptstadt hatten so wenig Er-

findungsgabe besessen, dass sie die Vorbilder so ihren Ge-

pragen unter den Produkten galiischer Provinzialmunzstatten

suchen mussten.

Den Titel „lmperator decimura", nahm Augustus erst

im Jahre der Stadt 742. an u
); fruher sind also jene Klein-

erze gewiss nicht geschlagen
,
folglich nach Duchalais anch

10} Ich konnte Herrn Duchalais noch ganz andere irrige Classi-

rungen in der romischen Suite des Pariser Cabinets namhaft ma-

cben : so fand ich s. B. — der vielfach durcheinander gerathe-

nen Maximiane nicht zu gedenken — einen Goldquinar des Ju-

lius Nepos als Pulcberia liegen. 1st etwa deshalb Nepos Nach-

bildung der Pulcberia ?

11) BckhH D. N. V. in Aug. ad h. ami.
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nicht die MUnzen des Germanus Indutillil. Weun es nun

schon an sich ungewiss ist, ob uoch zu dieser Zeit, voile

15 Jahre nach der definitiveii Organisation Galliens als Pro-

vinz, gallische Viilker oder FUrsten ein autonomes Munzrecht

ausiibten, so durften sie doch sicherlich nicht wagen, Miin-

zcn ohne Bildniss oder Name des Kaisers auszuprttgen. Ein

solch abnormes Vorrecht gestatteten die Eroberer nur in den

seltensten Ausnahmefallen , uud zwar wichtigen, durch den

Glaus ihrer Vergangenheit ausgezeichneten Stadten , wie

Athen uud Massilia Aber wie der Kopf Casar's des

lebenden Casar — denn den des vergtttterten , wenn er al-

lein steht, begleitet stets die Beischrift Divus lulius oder der

Stern (Comet) , das Sinnbild seiner Apotheose — auf eine

Mtinze dieser Zeit kommen sollte , 1st voUends nicht abzu-

seheo").

Ich verharre daher bei der Ansicht, dass diese Mtinzen

dem Indutiomar gehttren, und erkenne in dem Stier nach wie

vor einen Auerochsen, als Symbol der gennanischen Abstam-

mung '*) der Trierer und ihres Fursten, der sich selbst einen

Germanen nennt. Zur Erfinduug eines so einfachen Typus

bedurftcu die Abkommlinge unserer Vorfahren, nachdem sie

12) Zn dieser Annahme nothigen die Miinzen der genanten St&dte.

13) Jahrb. XI. Taf. 1. Fig. 8.

14) Dieselbe Bemerkting gilt fur die von DuchaUns nachtraglich, in

der Note additionelle p. 488* aegefiihrte Aehnlichkeit mil den auch

erst nach Cesar's Tod geschlagenen Munzen des Q. Voeoniu*

Vitulus. Diese Note additionelle , in welcher der Verfasser die

Urspriinge gallischer Geprage aus griech. und rom. Vorbildern

nachweist, ist nicht der unverdienstlichste Tbeil desWerkes; doch

ftirchte ich, er hat seinen Urvatem jbu wenig Orgfnalitat r.uge-

traut , und sucht Nachahmungen Kiiweflen auch da , wo wirklich

eigene ferfiftdung vorliegen durfte.

i*} A«Mog hilt noch Duchalais p. 161. den alpenbewohnenden Bft-

ren fur das Abseichen der Helvetier.
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in GaUien gallische Coltur

so wenig eines rdmischen Vorbildes, wic die Gather zu

fiber oder Pferde aul ibren Miinzen.

& Die Ubier,

12. Barbariscber Kopf rait Perlenbalsband v. d. r. S.;

davor ein unbestimmtes Symbol.

Rev. VB10S. Pferd ira Lanf v. d. r. S. — Silber*.

Die vollkommen gailisehe Fabrik dieser Mfinze be-

weist , in Uebertinotimmung rait der Anm. 1. dtirten Stelle

des Tacitus, dass dieselbe erst nach ibrer, durch Agnpps

(37. v. Chr.) bewirkten Uebersiedelung aaf das linke Rhein-

ufer, Ton den Ubiern geschiagen worden ist Jedenfolls ist

dies in dem Hauptorte, dem oppidum Ubiornm, gescheben:

wir hatten demnacb bier das alteste Denkmal yon Coin »).
t

Die Ebnronen.

lft. TAIttBILO. Behehnter Ropf der Roma v. d. h S.

Rev. EBVRO. Mlt der Lanze bewaffheter Reiter tm

Galop r. d. 1. S. — Silber i.

14. Dieselbe mit Tambil, im Rev. V n. R. getrennt —
Silber S.

15. DVRNACOS. Derselbe Kopf.

Rev. AVSCRO. Derselbe Reiter. . -r Wber 4.

16. Dieselbe nit Durnaco. — id. a.

17. Dieselbe, ira Av. ein vertieftes E als Contremar-

qne id.

16) De Logoy Notice sur 1'attribution de %uelquea medaiUea des

Gaulea etc., legt noch elite, btl Afionnef F. p. 01. no. 6$. be-

schriebeae Muaze den Lbiera bei; dieselbe aber stimmt voUkommen

mit Muncen uberetn, welche ibr«r Au&coriA AhABhQJllOC
aufolge, den AHobrogern auigehoreo. ci <U la SausiaQ* 1?ihqI*~

matique de la Gaule Narboaaise. - XtyCfcrf. p, 18.
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1 «-*« Typen. - id.
8v. DONNVS. \

3r
18.

Rei

19. Dieselbe Vordeweite.
•

Rev. EBVRO. Dersclbc Reiter. - id.

20. RICAN. J
iMcgclbcn Typen. - id.

Rev. Ohne Inschrift.
\

Nro. 13. und 19. bestimmen diese Munzen sammttich

als den Etaronen zugehOrend. We Namen itarer FOrsten

Tambilo, Auscro, Donnus und Rican sind unbekannt. Lele-

wel und Andere lasen erstern Ambilil and schrieben die

Miinze dem Ambiorkx, einem Hauptgegner Casar's zu 17
) ;

Duchalais aber hat , durch Vergkichung vieler wohtarhal-

tenen Exemplare, festgestellt , das* Tambilo zu lesen ist

InDnrnacus pflegt man den alteu Namen van Toornay , der

Hanpstadt der Nervier, zu crkeunen; dann waren diese Mun-

zen Zeichen eiues Bundniases dieses Volkes mit den Eburo-

uea; die vollige Identitat der Type* aber veraalasst flaw

chalais anzunebmen , dass ein Ort dieses Namens aucn in

Gebiete der Eburonen txistirt haben mtige, uud macht dafOr

geltend , dass die Bedeutung des Wortes Dumac
,
Wohming

an fliessendem Wasser, eine hanfigere Wiederkehr dieses Na~

calitaten in Frankreich ahnlicbe Namen.
-

7. Die Bat aver.

21. WAGVS. Behelmter Kopf der Roma mit Perlen-

halsband v. d. r. S.

Rev. Seepferd (Pfcrd, dessen Hintertheil in Flossen

lauft). — Silber. 2. —

17) Demgemaaa habe auch Ich dlesc Munze Jahrb. XI. S. 47. Irrig

1tt> Dnckidais observations aur quelquea potato d* aomUmaOqae
Gauloisa in der Revue 1847.
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22. Dieselbe Mtinze, ohne InschrifL — id.

Der Ortsname Magusa oder Magusum bezeichnet ohne

Zweifel die Heimath des Hercules Magusanus , welcher anf

Mtiuzen des Postumus und in Steinschriften vorkommt. Letz-

tere sind im»Lande der Bataver gefunden , z. B. die erste

und bekannteste bei West-Kapelle auf Walchem. Hier hat

man denn auch das alte Magusa suchen wollen ; andere brach-

ten es mit dem in der Moselgegend belegenen Mecusa des

Geographus Ravennas in Verbindung, oder hielten es gar fflr

gleichbedeutend mit Ancusa-Enkhuyzen am Zuyder-See. —
Am wahrscheinlichsten ist wohl die Ansicht von Walckenaer

und Janssen, dass es der im Mittelalter Mahusenham ge-

nannte Ort sei, jetst Muyswinkel bei Durstede.

Der Typus des' Seepferdes deutet auf ein seeanwohnen-

des, seefahrendes Volk.

II. Mit der Befestigung der Rdmerherrschaft hOrte das

selbstandige Geldpragen der Gallier auf; an die Stelle

der Autonommttnzen traten theils Colonialmflnxen : Cabellio,

Nemausus, Vienna, Lugdunum -Copia, theils wurden in Pro-

vinzial - Mflnzstatten Mtinzen mit kaiserlichem Geprftge fa-

bricirt Letztere fahren
,
gleichwie in alien andern Provin-

zen, bis zur Regierung des Diocletian keine besondern Un-

terscheidungszeichen. Dennoch haben wir Bewetse , dass

wahrend dieser Zeit in Gallien derartige Mtinzen geschlagen

wurden. Pfir Lugdunum besagt dies ausdrttcklicb eine Stelle

des Strabo 10
), wonach daselbst die Rftmischen Provinzialver-

walter Gold- und Silbermuiizen pragten. Die Erzmiinzen

von Augustus und seinen Nachfolgern aus dem Julischen Ge-

schlecht, welche mit der Aufschrift ROMae ET AVGusto die

Abbildung der ara Lugdunensis 20
) zeigen, sind gewiss ebenda

19) Geogr. IV. 8.

20) ibid, (debt wie Heft XIV, 9. 06. b. Add. 89. Durch eioeo

Drackfehler steht, III. 8.)
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geschlagen Endlich sind die MOnzcn des Clodius Albi-

nos, die ihm den Titel Augustus geben, also aus der Zeit

seiner Feindschaft mit Septimius Severus herrflhren
,

galli-

schen oder britannischen Uraprungs: namentlich ist bocbst

wahrscheinlich die Mtinze mit der Aufschrift GENio LV6-
duni, ebenfalls ein Product der lyoner Miinze.

Auch in Trier war eine MiinzstAtte
f wie fitr die Zeit

or Diocletian Trebellius Pollio ») beweist durch die An-

gabe, dass daselbst noch zu seiner Zeit die Stenxpel zu den

Miinzen der Victoria, der Mutter des Victoria, aufbewahrt

worden seien.

Von Coin habeu wir - eine eigentfiumliche Erschei-

nung — Colonialuitinzen mit dem Bildnisse des Postumus:

1. POSTVMVS. P.F.AV6. Ropf mit der Zackenkrooe.

Rev. COL. CL. AGRIP. COS. Mil. Aequitas atehend. —
Mittelerz. — Mionnet, descript des mldailles antiques, t. I.

p. 83.

S. Dieselbe Vorderseite.

Rev. CCA .A .COS. Illl. Moneta stehend. — Klein-

erz. — Revue numismat. franc. 1837. p. 144.

Postumus bekleidete das Cousulat zum vierten Mai im

Jahre der Stadt 1018, im achten seiner Regierang; den Ti-

21) Wenigatens sum Tbeil. De Lagoy 1. c. hilt for moglicb, dass

alle 60 Vdlkerschaften, welche den Altar weihten, das Recht er-

< langt bitten , solche Miinzen zu prftgen. In der That bemerkt

man unter denselben grosse Verscbiedenhelten des StUs , die

von wahrer Eleganz bis zur barbarischsten Rohelt alle Abatu-

fungen umfassen. So mdgen denn auch mancbe derselben, die

manbeiuns in so grosser Anzahl findet, rheiniscfaen Uraprungs sein.

22) XXX. trranni. o. 80. Ob jemals mit diesen Stempel n Miinzen

ausgepragt worden seien, 1st zweifelhaft. Nur ein Klelnerz, eine

Conaecratlonamunze , ist in zwei Exemplaren bekannt gemacht,

im catalogue d'Ennery und im museum Pembroke. Belde sind

verdacbdg. cf. Mtonnett, mod. Rom. t II. p* 70.
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154 Uebersiohi der Mtlnzgeschichte des RKemlandes

tel dieser Wflrde ffthrte er auch noch im darauf folgendeu

Jahre, bis er 1030, im Jahre seines Todes, zum fun ften Mai

Consul wurde. Hierdurch bestimmt sich die Zeit der Aus-

pragung dieser Munzen der Colonia Claudia Augusta Agrip-

pinensis.

Da in dem ganzen Westen des romischen Reiehes seit

Caligula keine Colonialmunzen mehr geschlagen wurden , so

stehen dicse MUnzen vflllig isolirt, und ihre Existenz lasst

sich nur durch ganz besondere Umstande erklaren. Einen

solchen besonderen Umstand bildet aber schon an sick die

gauze Regierung des Postumus, des ersten einer Reihe von

Kaiscrn, die unabhangig von Rom die gallischen Provinzen

regierten, und hierdurch, obwohl Emporer, die Better Rom's

wurden. Aller Wahrscheinlichkeit ntch rcsidirtt Postumus

in Coin, von wo aus er seine Unternehmungen gegen die

Germanen am besten leiten konnte. Wir diirfen ibn demnach

als Grttuder einer Mttnzstatte daselbst ansehen und hierauf

die Abbildung der Moneta auf der ebigen Munne denten.

Diese MOnzstiUte aber bat sich sicheriich nicht aaf die Aus.

pr&gung der wenigen Colonialmiinzen beschrankt , sondern

audi Kaisermiinzen des Postumus geschlagen. Eia vor eini-

gen Jahren bier gemachter Fund von Munzen dieses Kaisers

erhdht diese Wahrscheinlichkeit zur Oewissheit durch den

Umstand , dass er zwei bis dahin noch unbekannte Reverse

zu der schonen Reihe der Herculesmtinzeii lieferte.

& POSTVMVS, PIYS. FELIX. AVG. Nebeneinaader-

stehende, belorbeerte Kopfe des Postumus und Hercules v.

d. r. S.

Rev. HERCVLI. AR6TV0. Hercules im Kampfe mit

der leruaischen Hydra. — Billon , 2 Exemplare
;
Sammlung

des H. Koch in Coin und des H. Dupre* in Paris, cf. de Witte

in der Revue numismat 1844. TaJf. 8. Fig, 2.

4.' Dieaelbe VorderseUe.

Rev. HERCVU. GAD1TAN0. Hemles im Kampfe mit
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dem dreigestagen Riesen Geryou. - Billon. Cabin Dupre. de

WUte ib. Fig. 10.

Fewer wurdcu hierselbst in den leUteu Jahren noch

awei, au derselben Suite gehOrige unedirte Munzen gefunden.

6. Dieselbe Yorderseite.

Rev. BERCVLI ROMANO. Hercules im Garteii der

Hesperiden. — Billon , onedirt , fruher in der Sammlung des

H. Aldenkirchen in Coin.

Es ist dies die eilfte der sogenannten zwtflf Arbelten

des Hercules, und die einzige, welcbe in der von de Witte

I. c. bekannt gemachten Reibe noch fehHe; dlese ist demnach

erst jetzt vollstandig. Der Beiname, welcher bier dem Her-

cules gegeben wird , scbeint sicb , wie bei dem Kampfe mit

der manalischen Hirscbkuh und mit den Stymphaliden (de

Witte nro. 9. u. 6.) — virtus Postumi aug. oder Herculi

aug. — auf Postumus selbst zu beziehen, der unter der Ge-

stalt seiner Liebliugsgottheit gedacht wird M). Doch ktfnnte

roan aucb, in Uebereinstimmung mit den meisten anderen Mtln-

zen dieser Suite, eine geographische Bezeichnung des Schau-

platzes der Heldenthat darin finden, wenn man ann&hme, dass

in dieser spateren Zeit der Name des Wobnortes der Hespe-

riden, Hesperis, mit Hesperia, dem alten griechischen iVamen

von Italien verwechselt, und Italien far die Heimath der He-

speriden gebalten worden ware. Hercules Romanus wurde

dann soviel heissen, wie Hercules Italicus- oder Hercules He-

sperius.

Q. Dieselbe Vorderseite.

Rev. HERCVLI. DEVSONIKNSI. Bilste des Hercules

rait Lowenbaut und Keule v. (LIS. - Billon; frtther iai

Besitze meiues Vaters (cf. dessen Catalog nro. 3706), gegen-

wartig in der Sammlung des H. Gouaux zu Paris. Von mir
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156 Uebersicht der MunzgescJUchle des Rheinlandes

zuerst bekannt gemacht in der Revue numismat. 1840. Taf. 1.

Fig. 3. Siehe Taf. V. Fig. 1.

Den Beinamen Deusoniensis fiihrt Hercules noch auf ei-

nigen andern Mflnzen des Postumus, die diese Gottheit ste-

hend unit Keule und Bogen, zuweilen in einem Tempel, oder

nur deren Kopf zeigen. Er ist offenbar barbarischen Ursprungs,

und kann weder auf eine Eigenschaft des Hercules, nocb auf

eine seiner Thaten bezogen werden; dagegen lasst er eine

anderweitige
,

doppelte Deutung zu: Hercules Deusoniensis

konnte eine romanisirte gallische oder germanische Gottheit

sein, wieMercurius Cissonius, Apollo Belindus etc. Wirklich

wurde von beiden Volkern eine Gottheit verebrt, welche die

Romer mit Hercules identificirten. Dieser Hercules aber, wk
wir ihn auf den MUnaen sehen, ist ganz der griechische, keia

Attribut verrath einen andern Ursprung. Vorzuziehen scbeint

daher die audere Erklarung, welche den Beinamen von den

Orte herleitet, wo der Gott verehrt wurde. Aehnliche Be-

zeichnungen sind im Alterthume , namentlich auch auf Mfln-

zen, zahlreich , als Apollo Actiacus , Diana Ephesia
,
lupiter

Capitolious , und der oben angefuhrte, ganz analoge Hercu-

les Magusanus. Die Form Deusoniensis lasst auf einen Orts-

namen Deuso schliessen: nur in einer einzigen Stelle eines

alten SchriftsteUers kommt dieser Name vor, namlich in dem

Chronikon des Hieronymus, wo es in der Geschicbte der Re-

gierung Gratian's heisst : „caesi sunt Saxones Deusone iu re-

gione Francorum". Hierauf gestiitzt wollten Tristan, Hadrian

Valois, Patin, Harduin u. A. in Deuso den alten Namen von

Deutz erkennen. Diese sehr verbreitete Ansicht erlitt jedoch

einen harten Stoss, indem ihr die erste numismatische Aucto-

ritat , Eckhel , seine Zustimmung versagte. Die Grttnde

aber , welche er hierfflr anftihrt , sind eben nicht geeignet

,

Unparteiische zu iiberzeugen. Er meint namlich ")
t
wenu

Zl) D. N.V. t. vn. p. 448/
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man aus der Aehnlichkeit der Namen einen Schluss Ziehen

wolle , so habe man nicht nothig , auf das reehte Rheinufer

uberzugehen , da ja anf dem linken mehre Ortschafteu des

Namens Duisburg lagea , welche ebenso gut ihre Benennung

on Deuso herleiten ktfnnten. Ich kenne aber nur ein Duis-

burg , und dies liegt zudem auf der rechten Rheinscite :5
)

:

der berilhmte Miinzforscher scheint sich demnach in einem

geographischen Irrthume befunden zu haben. Vor Allem aber

hat er uberseben , dass jene
,
sogar von ihm selbst wttrtlich

angefiihrte Stelle des Hieronymus , Deuso ausdrucklich auf

die reehte Seite des Rheins verlegt. Denn gewiss wird Nie-

raand , am allerwenigsten Eckhel , zur Zeit des Gratian das

Gebiet der Franken auf dem linken Rheinufer suehen wollen.

AUerdings bleibt dennoch die Wahl zwischen beiden ge-

nannten Orten. Duitia — so heisst Deutz z. B. bei dem poe*ta

Saxo de gestis Caroli M. I. V. 408., niederdeutsche Or-

thographie fiirDeutia — und. Duisburg, Deusburg — Duisburg

anf einem Solidus Raiser Heinrieh's IV. — , baben gleieh

grosse Aebnlicbkeit mit Deuso. Der Umstand , dass Hiero-

nymus der Nachbarschaft Coin's nicht erwahnt, scheint zwar

fflr Duisburg zu sprechen; aber hat auch der Chronist die

Lage von Deuso gekannt? Die vage Bezeichnung „in re-

gione Francorum" berechtigt uns, daran zu zweifeln. Deutz

dagegen hat die Nachbarschaft der Coiner Miinze for sich

:

leicht konnte diese veranlasst sein, die dort verehrte Gotlheit

ihren Mtinzen aufzupr&gen. Ware die Nachricht in DieU

helm's rfieinischem Antiquarius, dass in Deutz ein Hercules-

tempel bestanden habe, gegriindet, so ware die Frage zwei-

fellos entschieden. Doch wollen wir auf solch precares Zeug-

niss kein weiteres Gewicht legen, vielmehr Jedem tiberlas-

sen , ob er Deutz oder Duisburg den Vorzug geben wolle.

Da beide Localitaten an sichern Nachrichten aus dem Alter-

85) Doesburg liegt sogar auf dem rechten Ys«elufer.

Digitized by Google



158 Uebersicht der tifinsgeschkJUe des Rheinlandes

thume ziemlich gleich am sind , so lasit sich eine definitive

Lttsung nur von eioem zukfinftigeu glticklicaea Funde hoffen.

Bis dahia abcr dirfte der Fundort aascxer Munae mid die

Existenz einer Munzstatte in Cola, die Bezieiiuag auf Beat*

als die * ahrscheiolidiere erscheinea laaseo.

Endlirh nia# auch die minder seltene BiHonmtinze des

Postumus y frtiher wegen des von deal gewohnliehen a»-

weichenden, anscheiiiend jugendlichern Portraits, seioeai Sohae

tMr
*f. Rev.' SALV& PROVINCIARVM. Der Rhein als

Flussgott 1iegeud, auf seine Urae gestfltzt,

welche unsern vaterlaadischen Strom, (als sokher kennU

lich durch seine Horner t6
)) , als Schutsgoit der von ihat bo*

grtnzten Provinzen dargestellt, an seinen Ufern zu Coin ge-

schlagen worden sein.

Auch des Postumus Nachfolger habea wahrscheialich ia

Coin, wie in Trier gemtinzt, namentlich wohl Marias, da

bei der kurzen Dauer seiner Regierung schwerlkh entlernte

Munzstatten viel fur fihn thatig gewesen sind.

Seit Diocletian tragen die Munzen ia der Regel im

Abschnitte (exergue) der Kearseite die Anfangsbuchstaben

des Munzortes, in welchem sie geschlagen worden siad. Die

Munzen dieser Klasse aus der Miinzstttte za Trier siad aus-

serordentlich aahlreach , and findea skfa mit daa BUdnissen

aller daselbst anerkannten Kaiser von Diocletian uad Maxt~

mian an bis auf Placidius Valentinian. Alle sicher dort ge*

pragten Stiicke fdhren die Buchstaben TR. oder TR£. als

Uaterscheidangszeichen , meist in Verbindung aut einem oder

mehrcii aadern Buchstaben, zur Bezeichnung der awci Werk-

*

fcfl) Virg. Aen. VIII. 787. Rheoosque bicorni*. Martial. X. 7. 6. (Rhe-

nns) cornfbus aureus receptis. cr. Auson Mos. 457. Eumen. Pa-

neg. Constantino M. diet. c. 11. 13. Anf grlech. Monsen sind
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stfttten (officinae), welche daselbst in Thatigkeit waren. Keinc

einzige der Munzen, die nur mit einem T, ohne R, bezeich-

nct sind, muss mit Bestimmtheit Trier zugescbrieben werdeo,

vielraehr weicht der SdJ der letatereu von dem elegauteren der

unzweifelhaft Trier'schen merklich ab. Dieselben beaeichnen

auch durch TT , neben PT uiid ST, eine drilte Officin, die

auf den Munzen mit TR nicbt vorkommt. Daher bin ich

uberzeugt, dass jene nicbt von Trier berrubren 27
),

Die bauptsachliehsten Trier'schenExergueinschrifteu aind

:

TR.

P.TR.-P.TRE.-A.TR.-I.TR.-
S.TR.-S.TRE,-B.TR.-II.TR.

-

TR.P.-TR.S.-
S M .TR •

S . M . TR . P . - S •M • TR . S • -

TR.OA.S.TR.OB.S.-
TR.OB.
Treveris.

Prima Treverensis (scil. officina).

Secunda Treverensis „

Treverensis prima, secunda.

Sacra moneta Treverensis.

Sacra mooeta Treverensis primae, secnndae.

. Treveris (in) officina prima, secunda, signata.

Treverensis officina secunda (oder Treveris obsignate?)

Seit Arcad ius und Honorius wurde es Sitte, auf Gold-

miinzen die ChuTern von Constantinopel CONOB. (Constanti-

nopolitana officina secunda oder Constantinopoli obsignata;

nach Pinder und Friedlander bedeutet OB - als griechisches

Zahlzeichen 72 — den Milnzfuss zu 72 Solidi auf das Pfund
»' • .....

V7) Der Mttosort T. Dtirfte in Italkm zu wioheu iein. Ct. melM let-

tres but le treaor niunism. decouveri* Dalheim, den Publica-

tions de la socles etc du Luxembourg. 184a p. *t*
'
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Gold ")) su seUen , und die eigentliche Munzstalte durch

ihre Anfangsbuchstaben im Felde der Rtickseite , su beiden

Seiten der Hauptfigur , zu bezeichnen ; in dieser Zeit finden

wir ebenfalls die Trierer Miinze durch T - R angedeutet.

Die COlner Mttnze ist wahrend dieser Zeit nicht in Tha-

tigkeit gewesen, da Miinzen mit ihren Anfangsbuchstaben

nicht existiren. Einer Munze jedoch muss ich hier erwah-

nen ,
die, wenn sie ccht ist, hiervon eine Ausnahme machen

wfirde. Es ist dies ein Mittelerz von Silvan, der unter der

Regierung des Constantius sich in Coin zum Kaiser aufwarf,

aber schon nach vier Wochen von den ungefiigigcn Legio-

nen ermordet wurde 29
), und vou dem man bis jeUt keioe

Mtinze kannte. Dasselbe benndet sich in der tiberaus rei-

chen Sammlung des H. Gouaux zu Paris , mit dessen gliti-

ger Erlaubniss ich hier eine genaue Zeichnung mittheile. Taf.

V. Fig. 2.

8. D.N.ClLrANVS. I.AUG (sic.) Brustbild mit Dia.

dem und Paludamentum v. d. r. S.

Rev. REPARATO (sic) REIPUB. Der Kaiser stehend

halt auf der Linken eine kleine Victoria und reicht die Rechte

einer zu seinen Fussen knienden Frau , die die Mauerkrone

tragt ; im Abschnitt COMr.

Die Mttnze hat alle Kennzeicheu unzweifelhaften Alter-

thums ; auch lassen sich directe Spuren einer trttgerischen

Veranderung des Namens nicht erkennen : dennoch aber scheint

mir fast eine solche stattgefunden, und die Umschrift ursprung-

lich auf G ratian gelautet zu haben. Die Grande, welche

388) P. u. F. die Miinzen Justinian's. Berlin 1643. 8, 9. — Pie*e Kr-
klarung ist angenommen von der Commission der franzosischen

Academic zur BertcaterstaUung iiber den unmlsmatischen Prels

• far 1846. cf. Revue num. 1846. p. 812. Vgl. dagegen melnen Brief

an de Saulcy ibid. 1847.

Cf. Jahrbucher Vm. 76.
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mich hierzu veranlassen, sind: die zu der Zeit vollig unge-

kriuchliche Anweudung des griechiscben C fur S, die auf-

falleude Venkehung des V, wodurch dasselbe die Ctestalt

des griecbischen F erhaHen hat , der unformlich lange Hori-

zontalstrich des L; alles sebr erklttrliche Erscheinungen,

weon man annimmt, die Sylbe CILr sei aus GRAT entstan-

dea. Qinter dem T ist nocb Raum genug, dass daseibst das

I weggefallen sein kouute. Bndlich kouinit diese Darstellung

der Riickseite mit dieser Aufschrift zoerst bei Valeotinian

,

also etwa 10 Jahre nach Silvan's ephemerer Regierung, tot.

Die Exergueschrift kann nicbt anders gelesen werden als

COloniensis Moneta T (teniae scil officinae) : schon die B4-

nennung Colonia, ohne Hinzufugung des eigentlichen Namens

Agrippina , zu dieser Zeit , ist verd&chtig 3o
) ; zudem batten

Wir da auf einmal drei YYerkstatten einer Muozc, die damals

gar nicbt in regelmassigem Betrieb war. — Aber trotz alle

dem babe ich von der Unachtbeit derMiinze mich nicbt hiw-

langlich iiberzeugen konnen: Gratian's Mttnzen geben die-

sem sonst nie den Titel Invictus, welchen hier Silvan ftihrt;

die Verwechselung und Verdrehung der Buchstaben kann von

der.Ungescbicklichkeit des Stempelschueiders berriihren, da

ein ordenOicher Mtinzmeister in der Eile wohl nicbt in Cola

zu finden war. Fur diese Annahme spricht auch der Stent?

pelfehler reparato ftir reparatio, und die Rohheit des gan-

zen Gepr&ges , besonders der Buchstaben ; eigen ist nament-

lich die Cursiv(orm U fur V in aug. und reipub. Die Ruck-

seite kann eine Erfindung Silvan's sein , die erst durch Va-

lentinian wieder aufgenommen wurde, wie mebre ahnlkhe

Beispiele in der romischen Numismatik vermutben lassen.

Endlich mag die Coiner Miinze unter Postumus drei Officineh

besessen haben, die auch unter seinen Nachfolgern noch fort-

gearbeitet haben konnen ; wenn sie nun auch wenigstens seit

80) S. jedoch unten Anm. 34.

11

Digitized by-Google



Ueber&hht for Nun&geschichie dm HAe&kmdes

Diocletian rubteu , so konnen doch die erforderliebea Vor-

richtnDfeii und Werkzeuge am Orte fortbeotanden , und SiK

van kann sick ibrer bedient haben. — SentiesaOoh nam ich

nocb bemerken , dass nach der Versieherung dea Besitzers

die Mtinze von den Conservatoren des Nationalmttnzkabinets

zu Paris als acht anerkannt wordeu fet

Andere Muuzstttten , ausser Trier und Coin , scheme*

die Romer im Rbeinlaude nicbt gehabt zu haben

Diese beiden aber dauerten fort bis in die frankiscke

Periode, oder wurdea wenigstens frtthaeitig von den Fran-

ken emeuert. Fur die Trierer Mtinze glaube icn eint unler

Valentinian III. slattgehabte Zerstarung annehmen za mis-

sen M) , da wabread der acbt Jabre nach semem Tode bis

zur definitiven Eroberung durch die Fraakea — 454. bis 463.

—, ako auf die Namen der Kaiser Petronius Maximua, AvU
tua, Maioriaa und Libhis Severn*, daselbst nicbt gem limst

wurde. Das rein romische Geprage der gleieh zu beachrci-

benden Producte der Coiner Mtinze dagegen Ulsst einen ua-

unterbrochenen, wenn auch unthatigen Fortbestand derseftea

vermuthen.

III. Die altesten hierber gehtirigen frankiscben Man-

aen von sicherm Datum sind die des Koatfs Tbeadebert voa

A. Coin.

1. D. N. THEODEBERTVS. VI. (Victor.) Buste voa

vorn mit Panzer, Helm, Lanza and SoMfcL, auf wekheai

eia Reiter abgebiMet ist. (Das stereotype Costum der spa-

teren rtiinischen Kaiser auf Goldmtinzen.)

»- 1 —>—

81) Levrault, sur lea monnaies de Strasbourg meint, die mit AA bar

zeichneten Rom. Munzen gehdrten nach Straaburg — Argentora-

tum, und nicbt, gleich denen mit ARL, nach Aries — Arelate —
Ich habe das Buch noch nicht zu Gesicht bekommen , kann ma*

daher fiber den Werth diescr Aufctellung kein Urtbail erlauben.

82) Jahrb. XIV. S.5.
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lor. VICTORIA. AVGGG. 1. Der Koiiig ink Mossem

Kop£, mt efoer kurzen Tunica bekleidet, stenend, haK an*

der hnkeii Hani einc kleme Victoria, in der reefcten eine

Palme, die irater dem rechten Arme aurchgeht und tritt auf

einwt aH der Ertto liegenden Feind. fan Felde eta Stern and

die Buchstaben COLV (raa) — Gold-Solidus des H. Goaatri

zu Paris. Tat V. Fig. 3.

2. Dieselbc Vorderseite mit VICT.

Rev. VICTORIA. AVGG. T. Victoria mit Nimbftd ste-

Rend ran vorri , halt in der Rechten ein langes Kreuz, in

der Linken eine Kugel, auf welcher ein kleines Rreuz steht.

Im Felde em Stem und das Monogramni Taf. V. Fig. a., be-

stehend aus den Buchstaben COLVNIA. Im Abschnitt CONOR.
— Gold-Sotidus des Nationalcabiiiete zu Paris. Taf.V. Fig. 4.

Bass zn dieser Zeif statt des Namens Cotonia Agrippina

schon einfach Colonia gesagt wurde, bestatigen fraiikische

Geschichtschreiber , z. B. Gregor. Tur. hist. VI. 24. Agrip-

pinensis civitas, quae nunc Colonia dicitur. Gesta reg. Franc,

c. & In diebus illis (c. aun. 463.) ccperunt Franci Agrip-

pinafe citftatem super Rhcnum, vocaveruntque earn Coloniam,

noasi eoloni inhabitarent in earn M
).

' Vftxm auch die Angabe, Coin sei danials zuerst Colonia

genannt worden, irrig ist, so geht doch hieraus hervor, dass

jene Namensveranderung , oder vielmehr Namensverkflrzung,

zwar wobi seliwerlkh auf frkukische Anordnwigv doch durch

Volkebranch ** jenter Zeit eingetretcn war *).

B. Trier.

8. D.N. THEODEBERTVS. 0. (Optimus?) Bttste mit

Diadem v. d. r. S.

335 8. nodi Hincinar. ep-. vita 8. RetnfgM' bei Duchesne I. p. 5&4. —
Rorftonis aioftAc** Gestn Franc, c. 1. etc.

34} Im Munde der COMeT seltet mogte rtelleicht scTton ssu Silvan's

ferlt der Beloame Agrippiftft in der Kegel wegbleiben; so erklart

aft* jene fcxergueschrift
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Rev. VICTORIA. CCC. A. Victoria recbtshin gehend

;

im Felde ein Stern und das Monogramm Taf. V. Fig. c, aus

deu Buchstaben TR bestebend; im Abschnit CONOC (sic)

Gold-Triens des NaUCab. zu Paris. Taf.;V. Wig. &
4. Varietal dcrselben Mttnze mit VICTONIA CCGGA

(sic) and obne den Stern. — Gold-Triens; ebenda.

Vorausgesetzt, dass die Deutung desMonogramms Taf. V.

Fig. c richtig ist, tritt bier als dritte rheiniscbe Munsstatte

hinzu

:

C. Mainz. 5. D. N. THEODEBERTVS. V. Baste mit

Diadem v. d. r. S.

Rev. VICTOII. COCGAI. (sic) Victoria rechtshin gehend;

im Felde ein Stern und Monogramm, bestebend aus den Buch-

staben MOCoNTia (? das M steht verkehrt) ; im Abschnitt

CONOB. — Gold-Triens des Nat. - Cab. zu Paris. Taf. V.

Fig. 6.

Bei Weitem die Mehrzahl der merowingischen Mtinzen

tragt jedoch nicht den Namen des Ronigs, sondern die des

Mtinzmeisters und des Munzortes. Unter diesen begcgnen

wir denn auch einer nicht unbetrachtlichen Anzahl rheini-

scher St&dte , deren Verzeichniss wir bier zusammenstellen,

in ibrer Anordnung wiederum dem Laufe den Rbeines fol-

gend 3S
).

35) Die Miinsen, deren vollstandige Beschreibung hier folgf, aind rail

wenigen Ausnabnien abgebildet bei (Combrovse) MonetAires des

rois Merowingiens, 62 Kupfertafeln in gr. 4. mit ktirzem Text.

Paris. Rollin 1843. Kinige andere, von denen ich nur die Aof-

schriften mittheilen kann (in Cursivschrift) , sind aus Cartier9*

Verzeichniaa aller bis dahin bekannten Munzmeister in der Re-

vue numlsmatiuue frsucaise 1840. p. 840. as. Mein Zweck bei

dieser an sich wenig verdjenstlickea Arbeit war, die Aufmerk-

samkeit unserer rheinischen Altertaumsfreqnde auf diesen, bis

jetet bei uns gans vernachlassigten Zweig. der Munzktmde *u

lenken. Bei denjenign Miinzen, welche mir selbst wi Gesicbt
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bit tur Mitle des achten Jahrhunderts. 165

A. Windisch. — Vindonissa.

Zahlreiche Ueberreste dieser rttmischen Niederlassung

linden sich im Canton Aargau, in dem Winkel zwischeu Aar,

Liramat and Reuss; dass sie auch zur Frankenzeit gebltiht,

beweist:

8. YINDON1SSE. FITVR. Brnstbild eines Frankenkd-

niga mit Diadem v. d. r. S.

Re?. TVTA. MONE . . . (Monetario) Kreuz-Cold-Triens

;

(ebenso alle folgenden Miinzen.) Combrouse pi. 48. fig. 24. 8.

Taf. V. Fig. 7.

EigenthOmlieh, jedoch nicht selten, ist die unlateinische

Passivform fitur fttr fit.

B. Basel. Basilea.

7. BASrLlA . FIO . +. Bttste v. d. r. S. M).

Rev. CAROJ . MOI . + . (Carolo monetario). Menseh-

Iiche Figur, stehend , halt in der Rechten eine Lanze, die

Linke ausgestreckt ; im Felde ein Rreuz und ein unkennlicher

Gegenstand. Cab. des Hrn. Rollin zu Paris. Combr. pi. 12.

fig. 12. s. Taf. V. Fig. 8.

8. BAS6LIA . FIT. Bttste v. d. 1. S.

Rev. 6V ..CM. (Gonso ? monetario) Kreoz auf Stufen,

im Abschnitt CONO. Combr. ib. fig. 18.

C. Strasburg. — Argentoratum.
"

9. ARGINTORATI . FIT. Bttste v. d. r. S.

Rev. DVM1IHIH . . ON . +. (Dumlinino monetario) Rreuz

auf einer Stafe im Perlenkranz. Combr. pi. 8. fig. 6. a. Taf.

V. Fig. 0.

gekommen sind, babe ich zugleich die Sammlungen nngegeben,

la welchen sie sich beflnden : man wird daraus tim beaten ent-

nebmen, wohln wir iinn wenden mfmeo, urn dlese onsere hel-

86) Ein Horizontalstrich fiber zwei Buchstaben zelgt an, diws die-
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166 Uebersicht der MunzgescfUchte <tes Rheinlandes

10. pTRADIBVRQ-. gear barbarischer K*pf v. d. L S.

Rev, VEqqAROLC . MO . +. MeoscNicbe Kgw, ste-

beod wit ausgebrehetea Arraen in Parienkraa*. Combr.

fh 40. fig. 33. s. Taf. V. Fig. 10.

11. Stratoibord-Cosrubet. Revue cit No. 250.

Den neuea deutechen Ntraen orhieltStrasburg whoa frilh,

da bereits Gregor vor Tours denselben anfiihrt a7
>. Docb

folgt daraus keincswegs, dass die Muoze mit dem roruischen

Namen aus der ersUa Zeit der Frankenbprrschaft herriibre.

D. Mainz. — Moguntiacum.

18. MOQVNCIACO.FL Gekrontc Btiste v. 4. r. S.

Rev. MANTANARIVZ . MO. Kreuz zwisebeaV—U in

Perlenkranz. Combr. pi. 32. fig. 12.

VII ist Wertbangabe des Triens; der Solidus wird ent-

sprechend mit XXI bezeichuet. Die zugeborige Eiaheit ist

unbekauat, wttrde aber in Silber dem rtimisoben Quinar aus

den Zciten der Republik gleichkommen M
).

13. N0G0OT1AC0. JKreuz , in lessen vier Ecken je

ein Ringel, auf einer Basis. /

Rev. AIROEXO , MONETA. Gleicharmiges Kreuz im

Perleabranz. Combr. ib. fig. 13. s. Tat V. Pig. 11*

13b. MOCO. Bfete v. jL 1, S.

Rev. 3AAIVLF0 , MVN. (Erdiulfr mvnetario.) Kreuz

zwischen L-V im Perlenkranz. Combr, ib. ng. 14
Biese Miinze habe ich nur hier aufgenommen, weil sie

Combrouse, jedoch mit cinem Fragezeichen, unter Mainz auf-

ftlbrt. Die Buchstaben LV und die volligc Idcntitat der Fa-

brik mit denMuuzen vonLugdunum (Combr. pi. 28. fig. 8.-11.)

verweisen sie unbedingt dorthin. Moco muss einen andern

Sinn habcn,

37) Hist. X. 10. Argentoratensis urb» quam u«nc Stratoburgaiu vo-

oaot i-i? / i ' -1 ' . »).
• 'I

88) De Lagoy In der Ren num. 1811. p. lft, • i m *f «
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.

U. MONGOTIACO . FIT. BUste y. d. r. 8.

Rev. GONDERADVS . MO litem* Cab. des Him Bohl

in Coblena, nkht bei Combronse, Rev. No. 44&
15. Mogunta civ. Agigino? Rev. No. 18.

EL 8aarburg. — Saraeburgum.

16. SAREBVRCO. Baste v. d. r. 8.

Rev. VVLTERICO k MON. Krea* zwisehen weiPunk-
ten u»d C—L m Kreis. Cambr. pi. 41. fig. 1&, * IV. V.

Fig. Ig.

Die Bacbstaben CL and nach Lelewel die Initialen

Konig CWotar'a IIL (66&—670. ; DuchalMs 30
) dagege*

meint , das Ij sei nor ein verdrehtea A (der Horiaentalab-

strich bleibt bei dta Merowingern oft aus) and erklart das

h&ufig vorkomjnende C-A zu beiden Seiten des Kreuses als

eine Anrufung desselben „crux adoranda." Analog erklart

er C-G durch crux gloriosa. Warum nkht bier Crux lau-

danda?

F* Trier. -* Treveri.

17. TOEVER1S . ClVTfATfi. GekronteBdste v.lr.S.

Rev. V1CTVR1A . AS8TR. Victoria finksbin gehettd,

halt eine Kugel, aaf welcher ein Kretia stent, ta Felde ein

Stern, anttMW. Cabinet dcs Hrn.BoM. Caftfe ft 44* ig. 18.

s. Taf. V. Fig. 18.

IMese einnige Munae, vielleicht di* etste ana net gan-

zea meYoviagiscneii Suite, ist aur Entwicklung derUrsprttn^e

des eigenthflmlieheii Muiussyfltems der Franken besonders

Wfchtig. Urn lier nkht au lang an warden, mass tell Mr
vorbebaUea , spftter ausfiihrlich atif diesen noch inner nich*

jrofgcklftirten CJc^pnstftycl zurtickzukoininpii.

18 DIDL. CIVn\ Buste v. d. r. S.

Rev. TREVEOI . AROBIVw . FI. Kruckenkreuz auf

89) In der Revue num. von 1843. u. 1844
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einer Kugel stehend, zu beidcn Seiteii T-R, daruber V. Nat-

Cab, zu Paris. Combr. ib. fig. 18.

Auffallend ist der Name des MQnzortes und Mfinzmei-

sters auf derselbcn Seite; auf der Vorderseile scheint der

Name einer andern Stadt zu stehen. War Arobias vieUeicht

Miinzmeister in Trier und einer beuachbarten Stadt, welche

mil ersterer gemeinschaftlich ausmiinzen liess? und welcbe

so bedeutende Stadt, dass sie den Titel eivitas als Sitz eines

Bischofs ftthren konnte, passt auf die Reste der Inschrift?

Dies mttge uns Herr Combrouse beantworten , der die Munze

so liest und zeiebnet. Ich stehe seiner grftssern Sachkeunt-

niss gern nach, las aber die Mtinze ira Original :

1DILIVS . MO. Rev. TREV3HI . AILO+ . . H.

Dann fallen jene Schwierigkeiten weg , und wir haben nur

zwei Miinzmeister, wie sic ofter vorkommen *°).

Die Buchstaben TRV urn das Kreuz bedeuten noch-

mals Treveri.

19. TREVERV2 . GIVE. Buste v. d. r. S.

Rev. VINVFV . MONE . +. Gleicharmiges Kreuz im

Kreis, Cab. des H. Bohl, nicht bei Combrouse Rev. No. 874.

80. VI3 . eVflavaffT. Baste v. d. r. S.

: Rev. IMONAPPI ? MT. Kreuz im Kreis. Nat-Cab. zu

Paris, nicht bei Combrouse und in der Revue.

Lelewel und A. rechnen noch nach Trier eine Anzahl

Triens der Miinzmeister Aspasius, Go&olus, Otoneus, Toilnu-

stius und Vencemius, welche sammtlich eines del'Monogramme

Taf. V. Pig. d. und e. tragen. Das erstere kann unmtiglich

Trier fceaeichnen , da das T fehlt; bei dem zweite* kftnate

man zwar so lesen , die grrosse Aehnlichkeit mH jenem aber

40) Cf. Rev. num. 1841. p. 77.

41) Von dieser Munze nnd der unter No. 17. besohriebenen gtebl e«

moderne NaohbUdungeq.
, ( , ; , :

. ,
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bis *ur Mitte des achten Jahrhunderts. 169

weist beiden Eine Heimath an. Nach Combrouse pi. 13. ge-

httren sie dem GeVaudan.

G. Andernach. — Antonnacwn.

21. ANTONNACO . + . +. Sehr barbarischer Kopf

v. d. r. S.

Rev. CHARIFRIDV3 . +. Kreuz. Frfther tva Beside

meines Vaters, dann in dem des Urn. de Sanity zu Paris,
4 *

gegeriw&rtig im Cab. des Ffirsten von Fiirstenberg. Combr.

pi. 5. fig. 6. s. Taf. V. Pig. 14.
'

Die Franzosen, bestrebt etnen Ortsnamen im heu-

rigen Frankreich diesem Antonnacum anzupassen, haben hier-

zu theils Antogni in Touraine * 2
), theila Antoigny in Poitou'» T)

ausersehen, wahrend doch der alte Name von Andernach bei

Ammianus Marcellinus und Veitantins Portnnatus, im Itinera-

rium Antonini, auf der Petifiwo^r'schen Karte und in der No-

litia dignitatnm bnchstablich ebenso geschrieben sich vorftn-

det '*). Zudem batten die Ronige von Austrasien hier einen

Palast * 5
), dessen Reste noch sicbtbar sind. Spater , im

8. Jahrhundert , hatte der Name schon seine fieuttge Porn 46
)f

aoch schon als folgende Mtinze geschlagen wurde:

22. Andtirnviiig. «— Teodenos. Rev. No. 791.

ft. Bonn. — Bonna.

23. BONA . PITVR . X. Kopf. v. d. r. S.

42) Cartier in der Rev. 1844. p. 389. . ,
-j

43) FiUon et de Chasteigner Recherches sur l'aUrlb.,au Potfou de

quelq, tiers de sol. etc. 18-43.

44) Amm. XVIII. 8. Antunoacitm — Venant Hodoporicon. v. 63.

Antonnacense castellum. — Iflner. Antiranacnm. fab. Pent. Ad-

(ODnacum. — Notlt AntoDaoam.

45) t enant. ciU v. 69.

40) Qeoyr. Ravenn. IV. 84. AnternaQha-Marian. {Scot ehton. ad aim.

875. Andlrnachin castellum. - Cf.Meine lettre 4 Mr. DuchalaU

la der Rev. nam. 1848. p. T«i
4 i?\ ... ;; i >
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Rev. CHADOALDO . WO. Kreaa. Cab. des Hra. Rtllto.

Conor. pL 15. fig. 4. s. Taf. V. Fig. IS.

I. Ztilpicb. — Tolbiacum.

84. TVLBIACO.F. Kreua im Perleakranz.

Rev. SABIVLFV . M. Bttste v. d. r. S. Dassclbc Cab.

Combr. pL 46. fig. 6.

85. TVJUBLACO . FIT. Bttste v. d. r. S.

Rev. CHLVINVLFVS . MO. Kreuz aufehier Stnfe. Combr.

ib. fig. 7. s. Taf. V. Fig. 16.

K. CthL - Colooia.

86. C0LVN1A. CIVET. Kreu* awischen V-A im Per-

leukranj.

r
.

Rev. CftVNONE . MONK. Bartige Baste v.dLr.S. Combr.

pj. fig. 3. a. Taf. V. Fig. 17.

Die Buchstaben V-A stehen , nach Duchalais, wicderum

stalt <-A, d. L C-A. Ich mogte Jieber, unter der AuBahme,

dass, wie auf byzautinischen Miinzen 47
) statt der Anredc

des Kreuzes dieses selbst stehe, »cnix veneranda avea leseo.

L. Nymwegen? — Noviomagns.

27. NOVIOMACO. Btiste v. d. n S.

Rev. <X1«Q IADERICO . MO. (Clisiaderico monetario).

Kriickenkreuz. Combr. pi. 33. fig. 80. s. Taf. V. Fig. 18.

28. Noviomaco - Visiiloius. Rev. No. 880.

29. Noiomocu — Almelsilus? ib. 37.

30. Noviomo fit Ban., vis mon? ib. 115.

31. Noviumu — Monduda ib. 635.

Diese Ortsbestimmung ist nicht sicher , da es mehre

Orte des Namens Noviomagus gab , a. B. 6peier, Neumagen

a. a. w.j dach i&t sie wahrscheinlicb* weil Nymwegen von

diesen wohl der bedeutendste war.

M. Durstede. — Dorestadum

»8. AORBw TATI . FIT. Basle v. d. r. ».

47) z. B. Rev. num. 1810. p. 41*.
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l

Rev. MAAELINVS . M. Kreuz auf enter Stufe , dar-

unter fiinf Punkte. Combr. pi. 231. fig. 17. s. Tat V. Fig. 19.

33. Dieselbe, etwas barbarischer mit AREttTAT.
PIT. Combr. ib. fig. 18.

N. Utrecfit — Traieetum ad Rheiram

,

gewShrt eine besonders reiche Ausbeute

:

34. TRIECTO . FIT. Bflste v. d. 1. S.
'

Rev. ANSOALDO . 4% Kreuz im Ptorlenkran*. Combr.

pL 45. fig. 1. A .

'

35. TRIECTO.FI. Biiste v. <L r. S. 1

Rev. BOSONE . MO. Kreuz anf einer Stale, ib. fig. 2.

3a Varietat nit FIT. und sechs Punktea unter dem

Kreuz. Combr. ib. fig. 3.

37. Aehnliche Vorderseite.

Rev. CHROAEBERTO. Kreuz auf ewer Stufe, dar-

unter sechs Puukte. Combr. ib. fig. 4.

3& TRIECTV.FIT. Biiste v. d. r. S,

Rev. POMARICVS.MO. Kreuz auf einer Stufe, dam

unter Kugel uod vier Punkte. Combr. ib. fig. 5.

39. +TR1ECT0 . FIT. Baste v. d. r. S,

Rev. MAAEMNVtt . MO. Kreuz auf einer Stufe, dar-

uuter fuuf Puukte, ib> fig. 6. ; .
fi.. . r , :i ,

40. + . TRIECTO . FIT . +. Bflste v. d. r. S,

Rev. MAGAN0NE.M0& Kreuz auf einer Stufe, dar-

unter sechs Punkte. in. fig. 7.

41. Vorderseite annlich, ©hue die Kreuzc in der Urn-

schrift. .»•**•> i

Rev. RIM. ALAVS.M. Kreuz zwischen drei Punkteu

im Perieakranz, ib. fig. 9.

42. Varietat mit RIMOALDVS .M . +. ib. fig. 10.

43. Vorderseite ahnlich No. 40.

Rev. AAELBERTVS .Kreuz auf einer Stufe, darunter

sechs Punkte. Cab. des Bra. Rollin. Combr. pi. 46. fig. 1.,

s. Taf. V. Fig. 20.
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m Uebersichi der Munzgeschichte des Rheinlandes u. s. to.

44. TRDCTO.TI . . Bttste v. d. r. &
Rev. ... ERICOCO . MVN. Rreuz zwischen drei Rin*

geln im Perienkranz. Dasselbe Cab. Combr. ib. fig. 2.

4fe TRECTO . FIT. Bttste v. 4. ). 6.

Rev. TRAS . . VND ... 0 (Trasemundus mon.) Rreuz

auf einer Stufe , darunter Kuge), im Perienkranz. Dasselbe

Cab. ib. fig. 3.

46. TRD3TOS. Bttste v. d. r. S.

Rev. . . AOTSTIRTDH ? Rreuz im Perienkranz. Cab.

des Hrn. Reisstorf zu Neuss.

47. GM30IXA33TVIa&T. Bttste v. 4. r. S.

Rev. MANRO . MONETAT1V . + Rreuz swiscben C-L

im Perienkranz.

Die wunderlich dorch einander geworfenen Buehstaben

der Inschrift auf der Vorderseite der letzten Mttnze gebeo,

gehtirig geordnet, Triecto civetas, was Combr. pi. 45. fig. 8.

anscheinend ohne Grund, aufTraiectum ad Mosam, Maestricht,

bezieht. iknn dass auf alien diesen Mttnzen Utrecht gemeint

sei, kann man aus dem Namen des MOnzmeister Madelines

auf No. 39. schltessen, welcher zugleich in dem benachbar-

ten Durstede arbeitete. Die Identitat der Person ist bei der

vollkommenen Identitat der Fabrik von beideu Mttnzen aus-

ser allem Zweifel.

Wenige Stadte im ganzen damaligen Frankenreiche

haben eine so grosse Anzahl von Mttnzen aufzuweisen ; hier-

aus lasst sich fiir die Bedeutung Utreehts und namentlich sei-

nes Handelsverkehrs, der das Bedttrfniss nach Tauschmitteln

Mebte, ein vortheilhafter Sehluss Ziehen.

Cdln. A. »rackler.

» *
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III. IJtcratur.

1. IDie Cento I. 3ttiitttrur von ttrro, nicljt pon ©olba rrrtrljtft.

Das Gegentheil der vorstehendcn Behauptung hat Dr.

C. L. Grotefend in einer kleinen Schrift , womit er seinen

Collegen and Director, Dr. JJ. L. Ahrens, begrfisst (Han-

nover 1849. 8.), vor Kurzem aufgestellt und, im Widerspru-

che gegen die Ausleger des Tacitus nnd mebre bew&hrte

Alterthumsforscher, zu beweisen gesucht. Grotefend bat sei-

nen Beweis so angelegt , dass er von einera seiner Ansicht

gfinstigen Zeugnisse ausgeht, und dieses durch andere Andeu-

tungen zu stfitzen sich bemuhet Nachdem dies geschehen

ist, soil ein anderes ungunstiges Zeugniss durch Deutung

beseitigt werden. Zur Erkenntniss der wahren Sachlage

wird beitragen , wenn ich einen minder verwickelten Weg
bei meiner Beweisffihrung einschlage. Denn die wahre tage

der Sache ist diese, dass fiber die Errichtuug der oben ge-

nannten Legion zwei sich widersprechende Zeugnisse auf

wis gekommen sind. Dio Cassius erzablt LV. 24., die Legio

I. Adiutrix sei von Galba geschaffen worden (xa< o rdxpui

to t$ ngcotoy to 'Entnovgixbv — ovWra^cv), und Grotefend

hat diesen Bericht filr wahr angenommen. Allein diesem

Zeugen steht ein Anderer entgegen. Denn bei Tacitus (Hist

h 6.) lesen wir fiber den Zustand der Stadt Rom nach dent

Einzuge des Galba unter Anderem dieses: inducta legione
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174 Die Legio I AdMrix ton Nero,

Hispana (lies Hispanica), remaiiente ea quam e classe

Nero conscripserat, plena urbs exercitu insolito. Die

Legio L Adiutrix aber war, wie aus Tacitus bekannt ist und

von Grotefend nicht bestritten wird, aus Soldaten der Mi-

senensischen Flotte zusammengesezt. Nach Tacitus ist also

Nero der Schopfer jener Legion , welche mit Rucksicht auf

ihren Ursprung auch classica und Legio I. elassico-

rum heisst. Um dieses Zeugniss zu beseiftgen, setzt Grote*

fend voraus (S. 8.), die von Nero aus Flottenmannschaft er-

richtete Legion sei als solche noch nicht besttttigt worden;

eine ganz unhaltbare Annahme. Denn ware dies der Fall

gewesen, so mussten die Worte des Tacitus anders lauten.

DUselben gedenken einer wahren und wirklicben Legion

,

nicht einer scheinbaren oder ungesetzlicben. Auch ist was

Grolefend anninunt an sich unglanblich. Was Nero anerd*

nete, dafilr wusste er die Bestatigung des Senats schon zu

erzwingen , und es lag ihm nicht wenig am Herzen, seine

Heeresmacht gegen Vindex und Galba durch zuverlassige

Soldaten zu verstarken.

Wenn aber der Widerspruch der beiden einzigen Zeug-

nisse t welche etwas Bestimmtes ttber die Errichtung jener

Legion aussagen, unerschiitterlich bestehen bleibt, so entsteht

die Frage , ob wir uns fttr Tacitus , deni Nero als ihr Stif-

ter gilt, oder fur Dio, der ibre Cruodung auf Galba zwlick-

fiihrt , entscheiden sollen. Unsere Wahl wird nicht lange

scbwanken, und wir werden uns uubedenklich fttr Tacitus

erklftren. Denn Tacitus ist einheimischer Geschichtschreiber,

Dio ist Auslauder
;
jener ist gleicbzeitiger Erzahler und be-

nchtet/Vieles aus unmittelbarer Anschauung, dieser hat bei-

nahe anderthalb Jahrhundeil spater geschrieben: jener ist

genauer Kenner des einheimischen Milk*™ eseus , dieser

hat darin mehrfacbe Irrthiimer sich zu Schulden kommen

lassen.

Die Angabe des Tacitus muss aber auch darum als die
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nioki con Galba errichtet. ITS

wahre angesehen werden, weil zu ihrem Vortheil die Natur

der Sache itnd der eeschichtlkhe Zusammenhang sich enU

scaeidet , dtr Aussage des Die hingegen stark widerspricht

Um dieses zu erkennen, mussen wtr uns erinnern, dass die

Legio L Adtatrix aus Soldaten der Vloiie bei Misenum ge~

bildet war. Nach der Aussage des Tacitus fand Galba,

nachdera er aus Spaaieu in Ron aAgekommen war, diese

hier bleiben, renanente ea ^uan e el as se Nero GO*-

scripserat. Nach Dio niflssten wir annehmen, dass Galba

nach seiaeju Einzuge in Rom diese Legion gegriiadet babe,

weU er jes*t erst mit Flottensoldaten in Reriihrung

kam, fruh«r ihacn aber fremd gewesen war. AJleia dies

Utast sicb nielli annehmen , weil alsdann zwei aus Fiotten*

soldaten bestehende Legionen unter der Regierung des Galba

zum Vorschein kommen wUrden, die eine von Nero gebil-

det, welche Galba in Rom vorfand, die andere, welche er

selbst gestiftet hatte, ein Ergebniss, was der Geschichte ent-

schiedea wiiewtreUefc* Pas hat aber auch Groiefend picht

aagenommen, aooderu er siebt in derjemgen Legioj* welche

Galba aas Spanicji nach Rom mitbrachte, keine andere als

die Legio I. Adiutrix oder classica. Die Ausleger des Taci-

tus batten outer der Spanischen Legion, an deren Spitze

Galba in Rom einzog, jene verstanden, welche ihn in Spa-

nien znm Kaiser ausrief, und diese war, wie sich aus den

Historien des Tacitus V, 16. ergieht, die sechste. Grote-

f*nd tadelt diese Auffassuug und wendet dagegen «n, "ware

die VL Vktrix wirklieh die Begleitertn des Galba au£ sei-

nem Zirge nach Ron gewesen, wesshalb soHte Tacitus deren

Rflcksenduiig verschweigen ?" IHese Frage ist leicht zu

beantworten. Tacitus beginnt in seinen Historien die Ge-

schichte nicht von dem Regierungsantritte des Galba, der in

die zweite Halite des 68. Jahres nach Chr. faJJf, sendero mit

dessen zweilem Consulat, d\ h. mit dem Ajafcnge des Jah-
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Die Legio I. Adiutrix von JVero,

Tes 69. Ueber die dem Jahre 69. voraufgehenden Monate

gibt Tacitus nur eine allgemeine Uebersicht, und darum er-

iahren wir ebenso wenig etwas uber die Rucksendung der

Spanischen Legion, welche in jenen Monaten statt gefunden

baben muss, als iiber die Absendung der siebenten von Galba

errichtetenLegion(m Galbiana)) nach Pannonien, welche in

dem nttmikhen Zeitraume vollzogen sein muss. Anderseits ver-

wickelt sich Grotefend mit seiner Annalime, Galba sei an der

Spitee der legio classics , welche er in Spanien er-

riehtet baben soli**), in Rom eiugesogen, in eine un-

auflosliche Schwierigkeit, wovon er zu meiner Vewundemng

Nichts gemerkt hat. Denn wie in aller Welt war es mOg-

lich, dass Galba im Tarraconensischen Hispanien eine Legion

ans Soldaten der FIoMe bei Misenum bilden und

< <

*) Diese 7. von Galba errichtete Legion nennt Tac. Htot, IT. 86.

einmal Galbiana, um aie von der Zwillingslegion der VII. Claudia

zu unterscheiden ; auf ecbten Inschriften fuhrt diese galbianische

Legion nie den Beinamen von ihrem Stifter {Murat. 819. 4. 1st

false*); sondern heisst, abgesehen von den Beinamen Alexan

-

driana, Antoniniana, Severiana, meistens gemina pia felix
?
auch

oft gemina felix, einmal geminn pia (ohne felix, Jtfanrf. 878. &)
3»sate des Herrn Prof. B&cking, welcber dem Wunacbe der Bed.

gemass dieaen Aufsat* seiner gutigen Durchsicbt unterworfen hal.

**) Ich sage absicbtlich errichtet werden sollten, well es xu

einer wirklichen Errichtung neuer Legionen ex pie be provin-

clae nfcht gekommen 1st, so dass conscripsit bei Suetonius nur

von einem Vorhaben Oder Beginnen eu versteben ist. Denn die

gewaltigen Rustungen des Galba gegen Nero erwlesen sich bald

als unnothig, da Nero immer mebr von ^en Seinigen verlasaen

wurde und bald an einem Widerstande verzweifelte. Zur Kr-

ricbtung einer Legion gehort ohnehin die Bestatigung des Senate.

Viele der damals in Hispanien angeworbenen Soldaten mag Galba

spater in Rom unter der Legio VII. Galbiana untergebracht ha-
1 :

ben. Dass er aus Spanien nur eine Legion mltbrachte, bestttl-

gen aueh seine Worle Hist I. 16.
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not ihr aus Spanien in Ron aulangen konute ? Die Flotten-

soldaten bei Miseaum konnten nicht bo ohne Weiteres nach

Spanien laufen, und rich doit von Galba anwerben lassen;

sic stauden unter dem Befehle eines Prafeetus, sie waren

dem ^Jero ohnehiu vor ^kllen gcno^en^ und hatten sich seiner

besonderen Gunst zu erfreuen. Die Worte des Suetonius

(Galba c; e ple.be provinciae (Hispaniae Tarra-

conensis) legiones et auxilia conscripsit auper
exercitum Teterem legionis unins, yelcbe Grote-

fend fttr seine Meinung anfuhrt, sprechen nicht fur, sondern

gegen dieselbe. Denn nicht Plottensoldaten .waren es^ wor—

aus diese Legionen errichtet werden ho 11 ten, sondern

geborene Hispanicr, und zwar die plebs provinciae. Die

zu Legipnariern erhobeaeu Plottensoldaten fand Galba nicht

eacr, ajB 4*is er in Eoni eingezogen war, wie die Worte des

Tacitus (Hist. I. 6.) inducta legione Hispaoica, reman en te

e-a qnam e el ass e Nero conscripse r at, beweisen, und

die Hispanische Legion , welche er mitbrachte , kann keine

ander^gewesen setn als die Legio VL Vicirix, die inn aura

Kaiser ausgerufen hatte, flo$Ji mehr venykkelt sich Grot**

fend , indent er meine Verbesserung Hiapanica far His*

pane 9
) in dep obigen Worten nicht gelten lassen will. Er

miit, si* kttoae else Hispaaische, «\ fc. eine aus Hps*

ujera bestenende Legion hetssen , >
well sie ex plebe proving

ciae (Tarracoaensis) angeworben sei. Aber die namliche

Legion ist nach Grotefends Annahme eine classica und soil

aus Soldatea d>r Flotte bei Miseaum bestehen. Dieser Wi-

derspruch ist unaufltislich. Aus dem Gesagten ergiebt sich

^u^lc^i cfi y d /*o i^*^V?7jfi in d ci i o rXcii T
1

ci ci Itis {list #

... . . ;

*)Letfo Hisfranlca 1st eine Rdmische Legion in Hispanlen,

ahallch wieLegiones Germanicae (nicht Gennanae), Britan-

- nl«ae, GaLIIca*, Pnnnonicae, Moealcae; eine solche

fordert der Zusarnmenhane bei Tacitus.

13
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ttritftnretlrt tfle Aadeutang eber dea Galba atia ffis-

aaaien aach Rom tegleHendea legia elaasica *tf ftide* wrtat

JeneW^m kM«fa^ flieb aaf tftfe B&amrte de* etha, dem*

die Ren* aAil^a^n Mch itmnufiter Galba'a AnfuftrUrig

sear be&h*erllc1t flal, 1»ittti tfe fttcti Mnfceirtien; fcfe'lefclrt

eie u* Gefolge de* NerfegeweWtl ttar/^ !

:

m
• Biaber tst geutigt , daa* Gallia Var aeine* Aakwift I*

Rom eine Ltgfo classic* nldht Wldett ko*fat<*, i» Rank a***

komnien, aber eiae'salche bereits vorTariflaJld beslefoeii Hess.

Dagegen wuro'e'Wef* durch die Umat&ade gedrtngf, tine

flcue Legfoti a*us der Maimsthalt1 fler Misenenalschen Hette

am bilden. Als Game* uater Vkifleiy Btep&afea Arte* Galba

tm Ihm abfielcii, aid die Treue de* V»jrjnW* Itafus in to
$pitze der tlhciirfscheit Legtetien Wankte, da masste Nero

nach neaen Streftkraftea alch umsehen. Bide Ausftebung,

die er in Rom vewaelrte, hatte tatrift 4en ^wtinsehien Rifrlg.

Begonders abe* fclatibie er aUf tte*ft*ft -de*' llatffcnsaiaatea

M Miseaam, 4tv** *f irt«ne*:gWtee AuJaetkawakeH fari*

aen baite, Tecan^ 'W ke*ne*\ Au# de¥ Flofte kaaritea sie

ibta nicJrts helfeii. <Dafrelr< bildefe er Ms fhnea eine *e*t

feegiott una naanieile aawtl •anal Uateftenlefe Ml
tare* beateheniftft' ^rt*W^^n 'Li^ 1/ Outfit, als

am* datum, >w4l diefeidelftft &a*i£»jM*t*n »das iibtige fleer

verstarkeii and rnit* rstntze* sotltbn. Paas *&alba dlese lit*

gieti unangetastdt bestehea lieas'/ »4aHtf ij^ediea tinea' t~ alWa

die obeti angefrhttta Woka
<> elasae Mere ^aaerlpaettl)^' sdaaera *«<h *.eat^le

aache, dass diese Leg^oa in dtai bald na^hher antebteefiendett

Jfcti^erlLriegea >eine Hauptrolte spick. Dagegen rtthtete Ckdba

unter andern Schiffssoldaten der Misenenaischen Flotte, wd-

cjie fler* frre4fc jja^9WnMaave)n ^e^Ui jfcm*

da^s achQB «wa gaaae vLefiaa :9419 , iJiaaa febiUet wmr, bei

seioem Einzuge in Rom eia ^ra^stidtes Bkrt laid an, asd liess

die abrig geblicbenen eiittpewMiii Die^ yen OaJba etoge-
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mcU too Vaiba trriabUi.

»soWate. .pielca in den bold na

eine Aolle und werdefl. vbtt

tokv&g mil der Legie I. Adlutrix Verweefci
sell, ein Irrtbum, vor welchem m mciner Anmerkuiig zu Ta-
an&IHsior; L & gewamt wfrdi Bit Gnusamfceft deatfalba

gegeu den Kaisor auf. lore feindlicbe Gesianuiiff
g-egen Galea brstimnite sie, ifen an rerlassen und die Partei
des Otho zu ergreifen, als dieser sefaen rerwegenen Hand-
stifelch gegen GaJba aiKfabrte: Kadt Histor. I. 81. Dies*
Thaaacho liefert riot, none* leweis, dass Tacfcu* K*et,t
hat, indent er den New als Grinder der Adintrix nennt,
Dio aber sicli irrt

?
wcnm er die Errichtang jeuer Legion dem

Galba zuscbrribt Dew* ware seine Angake wahr, so w«ri
J dk Kinder an ihren eigenen Vater Hand angelegt, u»d

" ' ibret Sdiopfeft imverbrtchliehe Trene gtfaalten

11 die Adiutrix war von jenem Augenblieke an
treoesta unter oen Legionen des Otho, und hasste nach

seinem Sturzc dcssen Gegner Vitellias so sehr, dass sie bei
der ensfan Gelegenneit ron ibnt abflel, «d *if . Parte, des
Vesvaaiantts ttbergiag^ «m dadurch den Otho an desson Feinde
*u racheo. Nad) der Aussage des Tacitus Isi diese1 trene
Aqfiangttchkek guns) erUarlkn, well Ofto als nweker Nero
begrUsst and aogtseben wurde.

Nachdem die Angabe des Tacitus , dass die Legio I.

Adiutrix von Nero erricbtet sei, aus dem gescbicbtticben Zu-
aammeahange sith ant arebrfiaebo Weise bewallif hat, tleibt
nbeb w elfctoen ikWg] vrfe Dio i

Casstas in der^fafechen
MfeintonsT

> ^onach ihnl Galba als Stffter fieser Legion
J
gUt,

Vetteitet konfen
1

set P<o>rlnnerte^^^Ufr h
A4iutnx

r
ersJ n^ch dein Tpa>. des Co unter ^ flegierung

4cf Galba Mni der ,ua4istea Kaissr eur B#Ue ssieJe. Da-
tar fetrachtt* «r deojeuigen Kaiser, ants* welchem die Adiu-
trix worst erwahnt wurde, irrtbttmlicber Wdae «J* ih-
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180 Die Ugio I AdmHm von Nero,

ren Stifter •). Dieser Irrthum war urn so leichter ntfgliea,

als jene Aussage nicht in dem geschichtlichen Zttsammen*

hange, d. h. nicht in dem Theile des Dionischen Werkes,

worin er die Regierung des Galba behandelt hat, vorkommt,

sondern nur beilauiig in einer Episode, wozu dem Verfasser

die Eiarichtungen des Augustus veranlassen
, aus^espeoebca

wird , d. i. zn einer Zeit , als Dio die Geschiehte des Nero

und der u&chatfolgendea Kaiser noch nicht verfasst, und da-

her eine genauere Befcanntschaft mit derselben sich noch

nicht angceignet hatte, Auch von dieser Seite verdtent die

Angabe des Tacitus vor Dio bei Weitem den Vorzug. SeJbst

in der Geschiehte des Galba hat Dio in einer rerwandten

Sache sich geirrt. Dieser Irrthum betrifft die. Soldatcu, wcl-

che Galba bei sciuem Eiuzuge in Rom niedermeteehi.iiess.

Es waren dies nach der ilbereiustimmenden Angabe den Ta-

citus und Suetonius (Tacit. Hist L 6. u. 37. u. 87. r II. 11,

Sueton. Galb. c. 1SL) aolehe Flottensoldaten , weiche Nero

schon mit den Waffen der Legionarier verse) )en hattey ohne

dass eine Legion aus ihnen gebildet war. Dio alter sennt

LXIV. 3.:Pratoriaper, obgleich diesen vort> Galba kcin

Leid zugefugt warden jst Ein anderer Grieche, Plutarchna

im Leben des Galba cy 15* irrt nicht minder, indent ;tr ,vor-

aussetet , dass die Soldaten der Legio I. Adiutrix aiederge-

metzelt seien. Vgl. meine Awnedt. m Tacit Histor. L«

..>;'•.'. ,'-!;. iVi j . \>'l f' : f ' ' >•:; •'.

*) la den AYorteo, nelnef AJimerkung rm Taolfi Htet h 6. (Dio euro

printam Adiutricem in Pannonia a Galba coliocatam refert LV*
SM.

}
nut erravii aut quod decreium. erafc a Galba tamquam fa-

ctum narravit) ist nur die Hanpteache J) i o erravii rtehUgp daa

Uebrige beruhet auf eioem Versehen, da bio von dem Standoite-

der Adiutrix tax seiner Zeit redet, nicht von dekujenigen, welcben

sle unter Galba inne faatte. Dieses Versehen, Celebes icb hier

gem berichtige , hat auch Qmtefend S. S. erkanat und namhaA
gvAUtlLHL . 1 »* .» *j »».... • . '
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.V*»Wrm y'.^ir^MH Galba etrichtei. -\ ^ :' r
- 181

Ein never schlagender Beleg, wie sehr die einheimischen mid

gleichzeitigen Geschiehtschreiber vor den fremden und spa-

teren den Vorzug verdienen, und wle gering die Anctoritat

de» Di# *nxusch)agen ist , wo ihm das Zeugnisa eines Taci-

tus entgegensteht? •«

Ityefcr der Vollst&ndigkeit wegen, als weil es mir fiir

die vorliegende Frage wichtig scheint , erw&hne ich noch

eines "secundaren Beweises", womit Grotefend seine Meinung

zu sttttzen sucht. Diesen versucht Grotefend zu fiihren aus

der Aufscbrifl einer Kupferrattnze , deren Avers das rechts-

gekehrte, belorbeerte Uaupt des Galba mit der Umschrift

SER. GALBA. IMP. CAES. AVG. TR.P. zeigt; der Revers

trftgt einen Legionsadler zwischen awei anderen Legionszei-

chen and die Bucbstaben S. C. (Senates consulto). "Allein

alle drei Zeichen", schreibt Grotef. S. 9. "stehen auf Schiffs-

schn&beln und geben dadurch die Beziehung auf eine aus

Classic is gebildete Legion, die I. Adiutrix, deutlich zu er-

kennen. Also auch hier ein wenigstens secundarer Bewcis

fur die Errichtung L Adiutrix dorch Galba." Die Beziehung

auf eine Legio Classicorum ist in den Zeichen der Ku-

pfermiinze enthalten , einen Beweis fCir die Errichtung der-

selben durch Galba wird man in ihnen vergeblich suchen.

Galba liess die von Nero gebildete Legion besteben; sie war

von jetzt an, wie alle andern Legionen, die seinige. Das

genii gte, um auf einer kaiserlichen Miinze Bezug auf sie zu

nehmen.

Noch weniger konnen die beiden von Grotefend S. 10.

—11. angefuhrten Diplome, worin zwei Soldaten der Legio

Adiutrix die missio honesta von Galba im December des Jah-

res 68. n. Chr. ertheilt wird , beweisen , dass diese Legion

von derase Iben Kaiser errichtet sei. Jene Auszeichnung wird

immer vom Kaiser und in seinera Namen verliehen. Obgleich

die Regierung des Galba nur kurze Zeit gedanert hat, so

wird es ihm doch an Gelegeulieiten nicht gefehlt haben, auch
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182 Die Legio 1. Adiutrim jwr flare, meJU wonGaWa erricbtet.

cm zclii br^v^fl ^VuslAnd©rn Ofrn Ijo^^i d i b£

chrenrolle Entlaasung au gewahren. Von wem eine Legion

errichtet sei, darauf kommt in diesem Falle Nichls an: our

dem Verdieaste soil die gobiihrende Belohnuag zu Taeil

werden. Y
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fun ts mir etoe Geschicbte dtr deutscheri Sprachc,

die lifts hfef geboten wind, so *efc*rte die Be*jredmn# die;

ses Buches nicht in unsere Zettschrjft; fes ist aber anglekh,

wo nicht eine Urgrschichte der deutscDcn Voiker und Stamnie,

doch eke Beteaefttutip ihrer ahesten Ziiatande nrid Verbal^

nisse, nunachst fretticft wn». spracWieben Sta»dpiinkie ans.

DerVerfasser s*#t seib* *• VHL, da» es seme Absichfc g»4

wesea , die Gesehichte aller deaischen Volfcer , nefer als es

bisher gesehab, ana dem Qadl unserer Sprache w tranken,

den Ewar die Histeriker afe AwstaUuu* Hires Gartens gehea

lasseu, dem sie jedbch kamn zutreieu, urn die Lippe daran

XIII., „ob nieht der Gesehichte onserea Vetoes c!as Belt vop

der Spracka her starker aufgeschuttelt werden koaate ; und

wie btiEtjMitfeea otancamal Lajeaken.lnias .firucbtet, am.

gekefart audi die Gesehichte aus dem unstfculdsgen Stand*

pnnkt der flpraehe Gewinn entnehmea soltte*. s ; I

Die nachste Veranlassung war der Widerspruch, wel-

ehen dtr Veriasaer gegen die In den Abhandhiogen der BerL

Akademie (Ober Jernandes and dieGeten 1846.) adfceriteUte,

fast gieiehaeWg aucfr van Wirik (Geaduchte der Deatseheo

t,rt<k$Xfrf1*bauftete t^tW dKi^i^ Otihcn, wowi

GWan* nock die der Oaken una Danes Jagtc, erfatateu

batte; najnentfteb war es tofiel, der in JSctaid/ * Zeitschr.

t i. Gesehichte C ftfa €fg. dapegcn rBhwendung erhoben>

wetdie selbsC JFflC*mfo9e/ Geschialtte |Ur deutscken Lke4

fntur(9JC ^oklBegriindet nannte/ ^IfoKfc Jialt nur vofff

sagt der Verfasser S. X., ^der Geien deutsche Abstammun^
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sei uculich erst von Wirth und fast mit bessern Grunden

behauptet worden. Ich kann micb des Zusammentreffens mit

jenem unabhangigen Forscher nur erfreuen, bin aber gerade

durch jenen Ausspruch zu dem Vorsatz bewogen worden,

das Wirthische Buctr jetzi noch ungelesert sit lassen , urn

meincr Ansicht ihren vollen freien Lauf zu bewahren".

Die Identitat dtr Geten und Gothen ist nun, wie der

Verfasser S. 800. selbst gesteht, fast ein Angel, urn den sich

sein ganzes Werk bewegt, and die Beweise dafur Jiegeu

nicht alloin in den diesen Vtilkfrn zunachst grwidmrten Ca-

piteln, sondem im ganzen Buche zerstreut, und selbst die n in

grammatisfhen Abschnitte, wie die vomVocalismus, von der Sj>i-

und Lantverschiebung (XL-XVII.), von den denUchen Dialek-

ten, dem Ablaut, der Reduplication, den schwachea Verbis, dem

verschobenen Pr&teritum, den Vocalen der Declination, dem In*

iNominibus, dem Dualis (XXXL—
mdlin-

guistischen Wissens bedeutend weiter sleeken, und den Titd

des Bucks als einer Geschichte der dentscben Sprache rechU

fertigen , dienen doch zugleich dazu , die Grunde fiir diese

Ansicht vorzubereitcn und zu festigen, so wie die

sein, diese Grtinde einer Prufong; zu unterwerfen; nnch den

Zwecken unserer Zeitscbrift dilrfen wir auch den sprachbV

chen Inhalt des Werkes an und fiir sich nicht erwagen ; nur

er bei den Untersuchnngen uber die una von den Ah
deutschen Vttlker, ihre Namen, Sitze und Ver-

baltnisse zur Sprache kommt , haben wir davon Kenntmss

zu nehmen. Diese Vtilker sind aber ausser den Gothen (XV1IL)

die Hochdeutschen (XIX.), die Franken (XX.), die Hessen

Bataven (XXI.), die Hermunduren (XXII.), die Nieder-

(XXIII.) , die Friesen und Chauken (XXIV.), die

Longobardeu und Burgunden (XXV.), die iibrigen Oststammc
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(XXVJ.) , die Skandirraven (XXVIL XXVH1), endlicfc die

«ermaaen und Deutschen uberhaupt (XXIX.) , und die liber

sie vorgrtragenen Ansichten eines so prlehrten Forscbera

Juer ib der Ktirze zusammengestellt zu finden werden una

nnsere Leser danken.

Zwei Grundanschauungen , die der Verfaaser wool zu

4>egronden and vielfech frvchtftar zu raacHea weins , ziehen

akh durch sein ganzes Werk : die erste, dass man nicht ohm
Grund und ausdrttckliehe geschichtlicbe Meldung annehnien

masse , ein Land habe seine Bevttlkerung, ein Volk seiae

Sitae gewechselt; der andere, die Vorstellung von Skandina*

vien als einer vagina gentium, nacb dem Ausdruck des lor.

uandes , sei aus der Geschichte in die Sage zu verweisen.

Hiemit hangt eine dritte genau zusammen, dass die grosse

Bewegung, die wir Vtilkerwanderung zu neftnen pflegcn,

nicht wie man anzunehmen gewohnt ist, von Norden nach

Sudcu, sondern von Siidosten nacb Nordwcsten gericbtet ge-

wesen sei. Von der ersten wird zunachat auf Geten und

Gothen die Anwendung gemacht, dass diese Volker, welche

fcarz hintereinander fast in denselben Grenzett angetroffen

werden, ohne dass gemeldet wtirde, weder wo die Geten ge-

nlieben , noch wo die Gothen ptotzlich hergestobeu wareu
f

wohl nicht verschieden sein kbnnten. Beantwortet man die

letzte Frage wie bisher : von der Weichsel, oder aus Skan-

dinavien, wo noch verwandte Gothen sassen, so steUt Grimm
dieser Annahme den zweiten und dritten Satz entaeaen und

Iaast diesc nordlfchea Gothen und die ihnen verwandten Daka*

oderDanen (Dacini •» Daai wie deceni in, deni, picinus in pinna

gekirzt warde) vielmehr wn der Donau nach der Ostsee und

dann nach Skandinavien wandern, was in den beiden diesem ge-

widraefen AbschnitteaXXVH. and XXVIH, in foigeuder.Weisa

natter bestimmt wird. Auf doppeitem Wege scheint vom schwar-

zen Meer, oder schon der Maoris aus die skandinavische Bev*I-

kenmg nach ihrer neuen Heimat gelangt zu sein, «K einem
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ntirdlichen und trestlkhen Ann. Der nordliche drang ohfi.

gefthr zwischen Dniester und Dnieper dnrch Sarmatien ge*

gen PinMand vor und erreichte von dort ans die nordliehe

akandiiiavische Halbinsel; nrit dem zrmsen Hanfen der ubri-

gen Germanen zog aber der westliche zwisehen Dniester und

Donan gegen die Weicbsel und setzte erst von da ails uber

die Ostsee nach dem sudlichen Skandinavien. Jenen Haupt-

zweig darf man den sehwediach-iiordischen , diesen den da-

disches and gbtisches Reich sicb beriihren, stiesseri beide

Hauptstamme wieder zusammen; Schweden fallt beiden, ganf

Norwegea dem nordischen, alle danischen Inseln dem gothi-

senen Stanm zu. Dies die Gnmdznge einer Ansicht, die Aeik

anf den ffieldnngen der Yngliogasaga van Svithiod ban mikla

eda kalda nnd der Einwanderung der Aseu vom Tanaia (Tana*

quisl oder VanaquisI) her beruht, tfaeils aaf denen des eddfc

schen Rigmals and eben dieser Ynglingasaga von Dagr, Dan

nnd Danpr, Namen die anch Saxo Oram, znm Theil, wan
aueh In anderer Folge kennt, wobei denn die Trim xai

davnucavsg, die Ptoletnftus auf seine Insel Scandia, den Wetefc-

selmandungen gegenaber, setzt, sehr zu Statten kommeo*

»Zu diesem Allen tritt nm eine Bestttigung , die ich nkht

going selmtzen kann; vom zebnten bis in droinehnten

Jahrh. ?fegt bei lateinischen Schriftstellern, wie in Urkan-

den des danischen Reichs seibst Dada far Dania, Dacus fair

DanUs geschrieben zu werden, nnd warum sollte es meat

Rchon frfiher rescheben sein? Hatte das Mittclalter diese

«leichstelluiig der Danen nnd Daken ans ten Finger £pm>-

gen oder selbst nach Analogie der Oothen and Geten geiehrl

ersonnen? Wie gelangte aber der Name Dah (fiir Dane)

0. Ife. in den Mand dea^ayaerf Warns* 1st dem Russea

Dnttstfcanlt) Dane , datski <fah*e« Iftnistfc ? Die Ans****

scfteint doch als nalurlicher vorziizietirn, dass der ake Name

in gewissen Gegenden baitete , in anderen gekurzi wurde".
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Zu diesen histariseheA Gdten mid Danen, ptolomajschen Gil.

tae and Dauciones, gesellen sich noch die Geatas and Dene,

Beowulfeliede eben so verbrtidert in

auf der cymbrischen Halbinsel erscheinen , wie

an der Donau von uralter Zeit her Geten and Daken (die

XYrat und duoi
y Getae and Davi des gTiechischen and rO-

nuscheu Lustspiels), sassen, eine Einstunmung, die mn so mebr

als jews Gediclil daaeben aueh Gtfdas

, in wdchen die den Gothen st.immverwandten Gepiden

Ilbnaugegend acben van Anderat wieder evkaant wo*-

den si nd. Wir gestehen, dass diese aus nordischen Quell en

geschtfpften Griinde far die fiinheit der Daaen und Daken

iGewicat hab«n flW dk der Geten and Gothen sprcL

> aber sckon klassisehe Zeugnisse, indem PhUostorgios

urn dan Beginn des fiinften Jabrhunderts die alien Geten aus*.

drucklich Gothen itetiat (oi dl fvp Tot^ovQ xaXovat), w&hrcnd

Claudian unzweitelhafte Gothen fortfahrt Geten za nennen,

achichtscbreiber aelbst

,

Procop, beide Ausdriicke in

verwendeo. >

Die'oben genannten G e p i d e n mit der Sage Von ihrem

Ansgange von Scanzien als die tragen, gaffenden (gepanta)

211 deuten, nimmt Grimm Amttaad, Verwirft aach dia Ett

Uarang Procaps: el rarefr natteg und leitet sie #ie Gibi.

tba altfi. Kipido? von giban : datus concensus, und da Capi-

tolintis Sicobotes, Trebellius Poilio Sigipedes unter gothii-

sdken Volkern nennen , *oraua scben Zeuss auf Sigugipe*

des, wie Sigambri fur Sigugaatbri stehen sollen,

hat, so legt er den vollen Namen Sigugibithu als vi

coneessna aus. '
i
';•';»•'* *§-,

, i
.

Die gleichfalls verwandten Bastarnen, die bei Pli*

mm mit den Peticuii den fiinften geriaanischen Hauptstamm

MMeif, die den Taeitus deutscli erseheinen, dem Appian fflr

dem Claudian fttr Gothen gelten, glaubt er von dem
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bast ge floehtenen Schilde genannt, den Valerius Flaccus ihnen

beile^ obgleich er dera Vers zu Gefallen Baternas schreibt;

Peocinl aber ist ihm eiii von dcr Insel Peuke (von den dort

Name desselben oder eines nahverwandten Stainmes.

Die nun folgenden Skiren, die Procop ein gothisehes

Volk nennt , die bei PIin ius mit Sarmaten , Venedem nod

Hiren (Oarulen?) noch die Wtteteel umwohnen, dann aber

mit Odnaker in Italien eindringen , zuletzt einem bairischen

Furstengeschlecht , vielleicht auch einem deutschen Lande,

der Steiermark (Stira fur Scira wie Tuisto fur Tuisco, Istae*

vones fiir Iscacvones) den Namen geben und nit ibren An-

Alhrern Wulfus und Edica, die sicb den spatern Welfen and

Etichonen vergleichen (von welchen sicb Einer bekanntlich

im Alter in den Scerenzaerewald, nemus Scyrorum* zoruek-

zieht) in die schwftbische und bairische Sage, ja da Otacher

and Bikki (Sibich) ^echseln, schon frtth in die deutsche HtU

densage greifen , mussen aus Pannonien und Noricnaa nach

Baiem versantigt warden sein. Ihr Name wird aua skeirs

rlarus, wie wir noch von sobierem Golde reden, pasaend ge*.

deutet ; ilberraschend aber ist der Nachweis, dass alia in ihre

Staramsage verilochtcnen Namen , Edika , Wulf oder Welf,

4>doaker, Sibich (Bikki) and Thel von Hunden hergtnom-

men sind nnd die bekannte weHtsche Sage von den awolf

auf einmal gebornen Knftblein, die man fur bltnde Welfer d.

hi junge Hunde ersaufen wollte, was mit dar Blindheit dcr

Hessen zusammenhflngt (S. 568.), hier schon auftaucht Mit

jener skyrischen Sage von Eticho, der sich in dem Seheren-

zcrwald zuriickzieht (Annal. Saxo ad a. 1126.), stimmt merk-

wtirdig, was hier unerw&hnt bleibt, wie Herlaug mit zwolf

seiner Alantien in den Grabhtigel gefat (Safea HaraJd des

Schonhaarigen in der Heimskringla c. 8.), was urn so raehr

Bedeutung gewinnt, da Odoaker genere Rugus heisst, Ethel-

ragi wie heruach Eiteltvelfe genannt werden , and die En-
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gic*r, wie wir gleich sehcn werdcn, an der Donau wie fa*

Skandinavien erscheinen. In den Ulmerugi des Jornandes hat

tctitn Zeuss die Holmrygir auf den Inseln des norwegischen

Rogalands erkaimt ; Grimm sucht in ihnen die Ton Tacitus

neben den Rugii genannten Lemovii. Derselbe Jornandes

kennt nun auch zu Attilas Zeit Rugier an der uutern Do-

iran, Odoaker orient ihrcMachtim heutigen Oesterreicb; aber

nadi Procop, der sie ein gothisehes Volk nennt, drangen

Rugier mit den Ostgothen hi Italian ein
,
ja aus Direr Mitt*

warf 'sfch Erarich naeh Ildebalds Tode zum KOnig auf. Eine

sichere Deutung ihres Namens giebt Grimm nicht, aber den

der Insel Rtigen auf sie zu beziehen steht er nicht an. Sowohl

steal* dieHdlmrygir nennt das angelsachsische Wandererslie*

HI ternfndtmg rait den Glommen, und giebt den Holmrygiro

den Hagena, den in Norwegen nachgewiesenen Glommen den

Benden zum KOnigi Pflr Henden Heat Grimm Heoden und

tfcrgleieht ihn dem Hettel ; den Hagena dent flagene des Gui

drunliedes. Alles diess scheint mehr fttr den nordischen Ur<i

sprung des Volkes zu sprechen.

Entschiedener noch als die Skiren und Rugier greifen

die Heruier in die deutsche Heldensage , wo sie als Harlun-

gen wiedererscheinen, die das angelsachsiscbe Wandererslied

Herelingas nennt, und rait Ermenridi und den Ostgothen ganz

wie unsere Lieder, selbst rait Erwahnung der Namen Eraerca

und Fridla, zusammenbringt Der zuerst vorgeschlagenen

Deutung ihres Namens , aus alts. e*rl, altn. iarl, mochten wif

die andere ana alts. h€ru, altfr. hiOrr(ensis) vorzieheo, ohne

sie darum mit Zeuss , dem Grimm S. 472. 3. zustimmt , fill
4

die Snardones des Tacitus zu halten, obgleich wir auch de-

ren Namen lieber mit Schwert als rait Schwarz ausammen-

MaMnV « :»-: «

Mit den Reodigni, ana welchen Grimm spate* die Reid-

gothen erklart, nennt Tacitus die A i a n e n , dfc sich wit

den Eovum des Wandererstieds docb nicht ohne sie in E a runt
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zu aiideru verjrleichen liessen . vvahreiid das aroLh. Avi (Aue)

fore De^iuq* als ,4aeabewohneT aulasat; bedeaklicaer ist ej

gcbaa aie ja 4^ jChavioacs des Mamertinns wiederffuiinden, da

tomv zug^icft oU^ A^raMtn, aeaat J^p Aim
»*9» 4^ fri*^ W#ssjigeM>n Jiiessen, f(Mr Deutfrt^ fw b»J»

ten, well tfeten, ajatytbe* erlwnat find, ^ex U>W Fursiea

(Aigft*) eiaea deateebUingendea Namen fUari ($. wad

firotbfn and 4Janen . caaaabinm hatjea (S, 47&) jrpf MM
ajch ungejra eatsdiliesseq; die Jfteuischheii der Honeo, so

unauflosslich sie in unsere Heldcnsatc durch ihre BeriihrunE

mit Ermanarich verfiochten bind, and so weaiir sie ana der

gothi/robea Geschichte lo&geriggen warden kuimea, Miaaniet

docb der Vcrfasser uicht, indent er dea Namen Attila, EUel nicjit

fiir einen fruniachcn, soaderu gotbischea halt, aad ana dem

Gothischeu auch den seines mvthischen Vaters Budli fBudila)
I Mill' * * it™ ' ^ ***** ^v"**'""^*** * *^ " — \ m 9 p""*"^/

d^t* t)0A Jonici 11jl^s iuxd I^ir^^CaU^ z\i \iled s ^ iiAd &us <d^^i

Vater 91110 JBroder Attiias verschoben sei; wonut SUedeUa

in den Niaelungea beiHewal stiannL
r..>u . ,j

In dem Namen der Wanda Jen wird stett derVeratel-

liinpr des Wandcins oder Wanderns eiiic anderc dem Be<rriff

Vfejide^ WfufcU Wiad augemessene zu wicbeji^ewfCoJika

mid ibr jfater SU*; an deo Quellen der .bes^uaait t ge-

Wica nit fteejit, 4a Popmero, da^ nfte WindiUuMj, w<M von

deii Wendcu bciiannt ist. Ihr Ictzter war btkaimllicii Africa,

und darauf ail bcziehen. wjlm im Ruodiieh in die^em Welttbeile

Vielt , ^ben :wfr . wppigcr an aJs der Vexfasw^ider aetae

QleichsteUqRg der Afiiiagi; rai^ .dea AartuageQ '(P#4AflgjAr)

irecgeasea sebeyH, ^ej» ;er in nnseiw Epe« je4e Spar

der Wftfldatan veraiM.

We,ge^d«r1iaehdeutt«pl|<Hi V«l|pvef««U, erttff.

nen die Sueven, ttber deren Namen das Ueberraschendsle

vargetragoa wird, was das Buch entJiali. Nadi dam ^. 163.

attfgeB(41t»»,im »oeb Uefer begrapdeten dea wir

ebon alfl einea viertea durciWreifeiidea lutu^ii aujFiihrea sal-
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leu, giefet neb lain VoJk seineii Namen gelbst, sondern em.

yfUngt ibn von' seinen Nacbbaren, wie das Kiud von seine*

Elttrn, undsoarhietten dieSueven den ihren ton denSm*

maem Id tfedeutunfr freie (d. svobod libef); gaben

ibn aber die** o sp&ter in der Form alobod, jedoeb mit eaV

gegengesetzter Bedeutung, zuriick. SI und Sv vertreten sich

in sloboda and svoboda, wie sie im gathischen sltyan =
and. svfcaan , 4ie beide anf Skr. svapaas, lat soman* fife

geksamen Ironie gieng skater von nnterjochten Slave* Be-

griff und Name 4er Kiieehtschafft aus, da fan Wort unsprung-

licta die der Freiheit gelegeu batten". , .

Die imter Jen Uneven hetvorragenden Senmanen heis-

sea naab van der bei Ptolem&us hinter dam MeKb*.

cus geaaanten 2r
t
fu*vtL i>kq, weldie Zeuss, mit den Gedan-

kea an Tacitus Worte: tanquam inde initia giatia^ von

vernea. (Seumen) r (altfc samo, wobei man sogar an den My-

ihutriwmrtrspnmg der VftttN* mm Banmen tenken diirfte,

ableiten mocfrtp. .'<-.- - ,
'

-
-

EinleUchtender ist ale Annahme, daas Triboken, Van*

gioniea. und N*>me>X&t sebam var Caaars 2eit auf der Mil-

ken Seite des Oberrheins sassen und dem Ariovfet Anbalt

una Eeifcung aur Nachfelge gaben, wie sie denn auch spater,

ala diei6ne»en//die dtn- JUrn von Ariovista Heere biMttea,

auruckgeschlagen wurden, ihren alien 8ilz am lioken Rbein

brbairpteten. Die Vangioueu bat man schon langgt von dem

aautecbeta Wang (eampns amoenus, paradlm Mytb. 781.) a*
srientet; ant ^ie Trib^nbereito Scbyter von einer&reizaM

heiliger Bochtn, wie nocb eki StftdUein »2im dreion buchen*

Ubrig seiy und audere Orte von 4reien ader sieben Eiehen

benannt siod; dk fieziebung; derNemeter auf ninrid nemus

und die ^aacra siivarum , quae nimidas vocant? im indiculas

pa^aniarnm ist Grimm eigenthiimlich , uns aber action am
Myth. 614. bekanat Aim allem diesen wird aut einen ge*
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sen und fiir ihr deutsches Blut ihr spateres Verhalten gegen

die Rttmer geltend gemachL Auch sie haben unserer Hel-

densage ihrc Spur aufgedriickt : ia Tanastus von Speier, Tro-

gus von Strassburg, neben Guiitharius von Worms ini Wal-

tharius.

Die den Sueven vollkommen identischen Alamannen
& 499. r obgleich die Peutingersche Tafel die silva mar.

ciana (den Schwarswald, marki » altn. myrkr tenebrosus)

awiscbe* Sucvia Und Alemannia acheiden lasst, sind weder

yon Gemeinschaft des Grundbesitaes (Almende) benannt, nock

deutet ihr Name auf einen Vttlkerbund, sondern in Alaman,

das als alth. Mannsname einen ausgezeichneten Mann und

ild^l^n b z i cla'Dcty 1st ^ls%d ^^^u*^^^58ct^stc uUa? ^^csrs^ttrltun^^^

wie gotbisch in aliaim alajnannam fiir inter omnea botanies

gesagt wurde. i V .
«

Wie spater die Hessen von den Hflten, linden wir hier

^Ue Armilansi von der annelloseu Tracht, die nr die

Schulter, nicht den Arm deckle, benannt, wofur das Zeugniss

des lsidor angezogen wird, der glcichwohl auch hier wieder,

wo er doch brannte, wie bei seinem 8Alemanni a flnvio JL*c-

manou atraucbelU .

Bei den Marcoma nnen, die keinen eigentlichen V*l-

leroamen fuhfen , da auch die gegen die Wenden und Da-

nen aufgestellten Grenahifter bei Eelmeld so heissen , wird

die Frage, ob der Urbegriff des Wortea marka, der docfa

wohl in jenem myrkr tenebrosus liegt , Waid war, fiir mtia-

sig erachtet, da Walder von jeher die VMkerscheide mach-

ten. Neu ist uns hier nur der Sat*: wie die Sueven in dea

Alamanneu bliihen die Marcomanneu in den Baiern fort.

Die mit den Marcomanneu zusammen genannten Qua den
mussea sich die Ableitung von Chuad quod niederrh. Koit

bose gefallen lassen. Jcner „von Velsperc Kadolt" eriooert

uns an Kadrich Kedrich Kidrkh, Namen steiler FelahOnen.
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Die Baiern sowohl als die Schwaben, auf welehen hoch-

deutsche Sprache und Bevolkerung wesentlich ruht, waren Ares-

diener, Verebrer des einarmigen Kriegs- oder Schwertgottes,

der norflsch Tyr, den Sueven Tiu, heroach Ztti hiess, wie

die alten Schwaben geradezu Ziuwari genannt werden. Den

Baiern scheint derselbe Gott Er oder Eor, wie den Clierus-

kern heru oder Cheru, (gotb. hairus Schwert) geheissen zu

haben, daher noch der dritte Wochentag in bairischer Volks-

sprache Ertag oder Brchtag , in schw&bischer Zistag heisst

Die bairisehe Berhta tritt in Schwaben als mannlicher Berh-

tolt auf.

Auf dieses, wie der Verfasser S. XIII. selbst ftlhlt, eiwas

knapp ausgefallene Capitel von den Hochdeutscben, folgt das

von den Franken, mit welchem wir unsern heinischen Bo-

den betreten. Die Herleitung ibrer Namens von ihrer Waffe,

der framea (und deren Deroinutiv franca fur frameca), die

schon von Andern, z. B. Hermann Mtiller in den Marken

des Vaterlands und der Lex Sulica versucht , von Wacker-

nagel in HaupVs Zeitschrift II. 558. dorch den Wechsel von

Ch und Ph, der auch hier S.349. behandelt wird, in adchra-

mire = ad frami re naher bestimmt und begriindet worden

war, ist dem Verfasser, wie er Vorrede XI. sagt, glaublich

geworden, S. 515. tritt er ihr aber entgegen, und will lieber

die Wane aus dem Volksnamen herleiten, wobei es ihm indess

nicht zu gelingen scheint, sich mit den Handschriften abzu-

finden. Auf den Volksnamen selbst gelangt er, indem er aus

der goth. Wnrzel freis liber sowohl friks, audax, als ein

fraggs, ferus entspringen lasst und den Ennoldss Nigellus:

„Francus habet nomen a feritate sua" fur sich anfuhrt

Gehen wir hier nicht mit dem Verfasser, so tretan wir

ihm desto lieber bei , wenn er die Sage von der Franken

Einwanderung aus Pannonien von der sugambra cohors her-

leitei, die den Romera gegen die Thraker am Hamus kriegen

half, und es nicht unwahrscheinlkh findet, daas sie wirklich

13
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eine Stadl an later geaaut utid nach mrem Namen Sicam-

bria genaiuit hatten, die hemach £tzelburg hiesa, uod iu der

Wilkiuasage oiit Susat (Soest im altsicanibrischeu Land?) ver-

wechselt wurde. Wean Tacitus das rbeinbehe Ascthurgium

auf Ulysses und Laertes bezieht, ao sieht er dado euro Nadu
wirkung jenes Bezugs der Frankeu auf Pannonien, die aicQ

mit alteu Erinnerungen asiatischer Herkunft verbundeu haite,

wahrend wir geneigt wareo, hier schon den Mythus von

Sceaf, der sieh spater au der Sage voiu SchwanenriUcr ge-

staltete, angedeutet zu fiaden. Aus gambar strenuvs, den

wie oben bei den Gepiden ein Sigu verstarkend vertrat,

erklart sclion Zeuss den Naraeu der Sigambern, uud

auch Hermann Muller branute S. 108. Sigigambri warea

die siegreichen , aiegstarken , und der Name der Sieg wit

dea Siegbcrges (Siegburg) mtisate sieh erst spAter ergeben

haben.

Neu ist dagegen, was hier iiber die Ubier und Ei-

puarier aufgesleUt wird. Wenn nan in beiden bislver Ufer-

bewohuer sah , so iraf das. zwar nahe zur WahrheR, war

aber in Bezug auf die Ubier, zu welchen man aus Ufer mit-

telh. uover ukHt gelangen kann, jcdenfalls mirich tig. Frei-

lich muss audi der Vetf. eiatn Umweg uachea), indem er

iiber GeBep, GeJdaba geht, das in einer Urk. GeMapa beisst.

Hieraus ergiebt sich ibm uba = apa, und da leisterea auch

in Lenapa, Olapa bedeutet, was soust aha (wie in hocbdeut-

scheu Ortsnamen, z. B. Aschaflenburg, sich affa nudet), ufcralich

aqua, Waster , so siad die Ubier Fluasanwohuer , und dec-

selbe Sinn saag allerdiags auch in Riparii , Ribuarii iiegtn,

da das ronianiscbe ripa, wie rive und riviere zeigt, den Be-

griff des Uiers ailmahlich mit dem des Fluases tauschte.

Ueber die Salier nichts Neues, es wird die Wabl gelassen,

ob sie von sat domus, dem Gau Sato, oder dem Fnisse Sala,

wie viellekhl die Issel hie*, benannt sein srilea. BeiDispar-

gum, ihrem aiten SiUe, wird Hermann MUller's Deutung
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aas Fanum Mart is , Famars im Henaegau (Dig ftir Tis =»

lives sieH aaf Tyr altb* Ziu) sdtoa Myth. 1209, adoptirt.

Die Cbamaven, nach welchen noelt sp&t dfcr Gau

Hamalaiid genannt ward, wcrden zw ai auck wegen der letz-

ten Silbeu ihreg Naniens , die den nVgrift" Aue alth. ouwa

enthalten, fttr Flussanwohner erklart, die Deutung dee cham

oder ham aber unterlassen.

Bei den Brutterern (zwischen Ems and Lippe) wird

aaf Berahtheri gerathen, was dari , il lustres ausdrticked

wurde. Iknen sind die Tencteri, Tenchteri, wie bei

Caesar den Usipctes verbonden, und beidemal werden die

Tenchtheri an zweiter Stelle genannt, was der Vermuthuug

Raum giebt, dass Bructerer und ihfe Verbundeten,
Usipeter und ihre Verbiindcten zu verstehen sei,

wenu auch die Homer dlesen Sinn nicht erkannt baben soil-

ten , damit stimmt nun Grimm's Dentting des Namens aus

akn. tengdr, affinis, secins , wie man tengdafadir socer,

tengdamodir socrus sagte. Die Dcutuug der Usipetes, UsipU

obergehc icb, da sie dem Verf. selbst nicht feststeht

Bei der nim folgcnderi Betraehtung der fr&nkischen

LautverhaJtiusse erapfangen wir auch Aufschluss liber den

Namendeirovefa, weleher der emer Blame zu sein schei-

ne, deren Blatter auf der Hnken Seine (was gagan, woraus

geno zusauimengezngen , meine) mit WoUe besetzt sind, so

wie der von Pi pin , wenn hior der Verfasser im eigerien

Namen spncht. Darnach ware der Zusammenhang mit pepo

Apfel, auf den die Sage vom Apfelschnftz deutet, nicht ab-

zuweisen. Das Ergebniss der Betraehtung ist
t
dass die alt-

frankische Sprache, von ihrem eigenthtimlichcn Ch abgesehen,

eine gewlsse Mitte zwischen der hocbdeutschen und sftchsi-

achen halt, indem sie sich bald zu dieser, bald zu jener wen.

det, die hochdeutsche Lautversrhiebung aber noch nicht kennt

Den Schluss des Capitels bildet der Auslauf „uber die mal-

bergische Glosse", worin eine Hauptschlaclit gegen die Kel-
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tomanen geschlagen und glorreich gewonneu wird, was inn so

erfreulicher ist, als Grimm selbst diesen durch Leo bedrohten

Posten halten zu konnen eine Zeitlang zu verzweifeln schien.

Im nachsten Capitel gelangt der Vert zu den Hess en,

bei welchen ihn sein Heimatsgefuhl l&nger als er selbst mit

dem Ebenmass seines Werks vertrftglich findet, zn fesseln

weiss. Vortrefflich behandelt er die den Hessen, wie ber-

vorgehoben wird, mit den Schwaben gemeinsame Blind-

heit, welche schon in der Myth, auf den Mythus von den

Weifen, dessen wir oben bei den Skiren gedachten, zu-

ruckgefuhrt ward. Neu war uns hier nur die EhrenreU

tung der alten Beziehuug von Katzenellenbogen auf des

Ptolcmaeus x6 MtjXt'Poxov OQog , wobei derselbe Ueber-

gang von M in N angenommen wird, der uns sogleich bei

den Nassauern iiberraschen wird. Auf die Zurucknahme der

friihern grammatischen Bedenken gegen die Gleichheit des

Chattischen und Hessisehen Namens, weil in letzterem niemals

6 erscheine, waren wir schon vorbereitet Dass die Hessen

von hattu pileus, engl. ruge, hat, benanht sind, haben wir schon

erwahnt ; ob das schwabische H&ss, welches Kleidung bedeu-

ten soli , damit zusammenhangt ? Dem C&sar gelten die

€ batten noch far Sueven, bei den spaiern Schriftstellern

gehen diese den Sigambern benachbarten Sueven in den ge-

nauern Namen der Chatten iiber. In ihren vol 1en Ehren er-

scheinen sie bei Tacitus, der audi den chattischen Ursprung

der Bataven verbiirgt. Ihr Zusammenhang mit den Batten,

welchen in den lovfidtjoi des Strabo jenes Sigu, dessen wir

bei den Sigambern gedachten, vorgeseUt schetnt, ist ZeiU

schrift VII. 471. ff. naher ausgefuhrt. Ihren alten Sitz an

der Eder bezeugt noch heutc Battenberg und Battenfeld,

wahrscheinlich auch Bessa zwischen Gudensberg und Cassel.

Der Bezug dieses Ortsnamens auf die Chatten wird in dieser

unsern Gegendeu wegen des altesten Zeuguisses far Wodenes-

berg (Godesberg bei Bonn) besonders wichtigen Abhaudlung
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verneinf. Auch (iber die Chattuarier, als deren ausserste

Vorposten nun die aus den Batten, Sigubatten hervorgegau-

genen Bataven erscheinen, verbreitet sie Licht, and bringt,

indem sie in batt bant nachweist, den in unserer Heldensage

haftenden Eigeunamen Sigebant mit den Sigubatten niid Ba-

taven in Verbindung. Bant aber, das wir in Bracbaat

(Brabant = Brachbant), Teisterbant, in den Tubanten and

Bucinobanten in der Bedeutung von Gan wiederfinden , be-

deutet n&her pratmn und unsere Benden nnl. Beemden mfl-

gen damit zusammenhangen. Den Tubanten als Tvibanten,

die an zwei Banten wohnen, vergleichen sich nun die Thri-

banten, von welchen die Landschaft Drente benannt ist, und

Tristirbant (Testerbant) weist auf eine dem lat. dexter gletch-

gebildete Comparativform. In den Bucingobanten dentet

aber das erste Wort der Zusammensetzung eher auf das

deutscbe bokin (alth. puocha) als auf das latein. buccina, so

dass man an Hirten der Wiesengriinde des Buchenwalds, je-

ner silva Bacenis, zu denken hat Diess ftthrt una , zitmal

wenn auch Wisinobantes fiir Wsinobates (Wiesbaden) zu le*

sen ware, auf die Mattiaci, da Matten Wiesen sind, und der

Verf. selbst das Usi in Usipetes fiir visi (Wiese) zu nebmen

Engiresgau wiederzufinden , welcher auf anger praium weir

sen wtlrde. Lasst er n&mlich hier Usipetes, Mattiaci und

Engriones in dem Begriff Wiese, Matte und Anger zusam-

mentreffen, so bindert ihn dieses nicht, jene vorher schon an-

gekiindigte, wie er selbst sagt, scheinbar kuhne, jedoch im

Sprachgesetz wohlbegriindete Vermuthung iiber die Nassauer

vorznbringen. her Hauptsitz der alten Chatten war bekannt-

lich Mattium, dessen Zusammenhang mit den Mattiaci ein-

leuchtend ist. Mattium will man in dem Dorfe Mad en, oder

einem andern Me tze wiederfinden, welche beide anfMahden

oder Matten bezogen werden konnen. Nun deutet cine alte

Genealogie Nassau, dessea Name zuerst 915. vorkommt, ma*
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didum territorium, und das Capitel vou der Liquation hat

uns so viele Beispiele fiir den Wechsel des m mit n gebracht,

damnter schon naz = madidus, dass wir fOr die Gleichstellung

der Mattiaci und Nassauer voUkomraen vorbereitet sind« Wif

sehen aber darin einen Fingerzeig, dass die Zusammenlegung

der Grandstucke zinn Beliuf der Wiesenbew&sserung ein

Grundrecht ist , das der Staat , vorab der nassauische vor

Alien anerkennen sollte,

Von den Cbattnariern , die zwei deutechen Gauen aii

beiden Seiten des Rheins den Namen geben, weiss das Beo-

wulfslied als Hatweren, und das angelsachsiche Lied vom

Wanderer nennt ein Hun als iiiren Belierrscher. Was das

Beowulfelied von Hygeiae altn. flugleikr, dem Konig der

Geaten meldet, der gegen die Hetvare fiel, hat Gregor von

Tours, weleher ihn Choehilaichus nennt, Air historisch ge.

nommen. Die deutsche Sage des zehntcn Jahrhuuderts nennt

ihn Huglacus magnus und legt ihm, gleich dem Eck des Hel-

denliedes, so riesenmassigc Grosse bei, dass ihn vom zehn-

ten Jahre kein Ross trogen mochte; viellekht faaftet in dem

Hugebald eben dieses so stark uberarbeiteten Liedes (Lass-

berg str. 82. 83.) eine Spar von ihm. Cbattuarier sowohl

als Chamaven scheinen anch in den VogeseU Fuss gefasst

nu haben. Zeuss 582.-584.

Der Canuinefaten S. 666. haben wir absichtb«h nicbt

gedacht, weil ihre Zusammenstellung mit dem goth. hunda-

fadcis, der auf eine unscrn Hundschaften analoge Einriea*

tnng deuten wurde, noch zu wenig gesichert ist, obwohl

die Lautverhaltnisse z» stimmcn scheinen.

Wir kommen zu den Hermunduren , welchen das XX1L

Cap. gewidmet ist Die Unterscheiduog der Ostlkhen Thii-

ringer, welchen der Name der Hermunduren eigentlich ge-

buhrt, wie darauf aueh der ihres Kftnigs Herman fried

.

des Irnfrit der Sage, deutet, von den belgischOn Thoringen,

welche in dem Gedicht von KOnig Rother mit Brabant,
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Vriesen und Holland irasammen genannt und von Ttiringe,

die mH Saehsen, ttisntn nnd Swurven verbunden steben,

ausdrUcklich unterschieden werden, wie auch das Wanderers*

lied Thyrtngas neben Eastthyringas afeigt, ist hier awa* nicht

ztierst versacbt, aber fiber alien Zweifel erhobeft wofdeft*

Jene vorgeschobenen ThUringe mflgen sich zu deli Ostthtl-

Mtfgen verhalten wie *Chattuarier and Bataveri ail deh Chat-

ten* In der Heitnat dieaseits waren Chatten and Ortltidrihge

gebliebeh, fiber den Rhein Bataven tind Westthiirlngc geao-

£en*. 8. 600. We*n aber Hermun ror Dari den grbssen

atten gtamm des Volks im Gegensata gegen ihre belgische

Colonie bezelchnen soil, so scheint dattSt der Artspruch jenet

auf den hermiaoniseheh Namen S. 596. wieder Aufgegeberti

Wie hier Thftringer in Belgien, findert Wit auch bei Procojp

Weriner an den Rheinmflndungen und Angeln sehott in Bri-

Innnieii, die be* Taeitus noeh ostlieh sassen. Dieselben Vdl-

ker werden in dem ags. Wandererslied ebenso verbundcrt

Wie in der bekHttuten !e* Angliorum et Werlnormn hoc est

Thoringorum, nnd wie der ostgoth. Theodorieh ein vonCas-

siodor aufbewahrtes Schreiben augleich an die ROnige der He->

ruler* Guamer und Thortoge eriiegs. *M»g also auch ein An-

gelagowe (Engelingowe)nnd Weringowe an der Unstrut und

Werra fortbestanden haben and das vormaligfc Basein der An-

geln and Werinen in dieser Ocgend besseugei], das Volksrecht

ist ohne SweiM nicht da, soridern unter den westwttrts (an

die Schelde) vorgertlckteu niedcrgescbrieben worden. Der

Annahme ist nicht ansanweichen, dass diis th#ringlsche Vol*,

aueh naehdem es skh der von Britannien anfgenommene*

Angela entladert hatte, einen featen Kern im Westen an bil-

den forffuhr, well ohne das die Dauer nnd spatere Erneue-

mng seines 6esetaes (nnter Karl dem Or.) sich nidi* wohl

begrelftn Ias*e. In Beatfg auf die Binmfsehnng der Rentier

in diese Darstellung erinnem wir, dass die Verbindung der-

selben mit Ostthttringern im WandereftHed auf der vom
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Verfasser S. 598. vorgcschlagencn Bcsserung von Eolum in

Eorlum beruht, die er aber S. 716. in fiotum zu berichtigen

versucht

Das nachste Capitel „die Nieder deutschen* bat die

Identitat der Sachsen und Cheruskeii zum Hauptgegen-

stande: beide sind von den kurzen Schwertern oder Messern

benannt , welche die des Metalls entrathenden VOlker der

Urzeit aus Stein, scharfem Flins, zu bildea wussten. Dem

gottlichen Cheru, Schwert, yon dem die Cberusken ausgeheu,

sind wir oben schon in dem bairischen Kriegsgott Ero oder

Er begegnet Bei den Angelsachsen entspringt ihm Saxneat,

Vodens Sohn, der Saxnot der altfrankischen abrenunciatio.

Das Schwert im sachsischen Wappen und das Retht der sacb-

siscben Herzoge, dem Konige das Schwert vorzutragen, stimrat

zu dieseu Annahmen.

Den Cheruskern war das Heiligthum der Tanfana,
einer Gttttin des Heerdes und Feuers, deren Name S. 288.

zugleich mit dem der scyduschen Tmfini ans der Sankrit-

wiirael tap erklart wird, welcher das lat. tepidus und unser

Dampf angehoren, mit Marsen und Brukterern gemein, wall-

rend sie die Irmensul mit Sigambern und Chatten verband.

Die Sachsen, die Ptolemans auerst auf der kimbrischen

Halbinsel aufuhrt, mussen gleicbwohl von Alters zwischen

Elbe und Weser und aber die Wescr hinaus am Teutobur-

ger Wald gesessen haben ; wAren sie aus einer nordlichen

Ecke hervorgebrochen, wie hatten sie ein so grosses Gebiet,

und iiberdiess das litus saxonicum und dann ganz Britannieit

uberschwemmen konnen? Als die frankischen Stamme sich

vom Niederrhein nach Gallieu wand ten, schob die sftchsische

Masse gegen Westen vor, erwarben sich bclgische and gal-

lische Bezirke, und gruudeteu Niederlassungen an der britan-

nischen Kuste, wodurch die Einnahme der Insel vorbereitet

ward.

Schon die lex Saxonum kennt die Eintheilung des sach-
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sischen Yolks in Ostfali, Westfali und Angrarii, in welchen

letatern die alien Angrivarii wiedererkaunt werden, die nicht

nit den Angeln verknilpft, sondern wie jene Ingrionen all

Angerbewohner zu deuten sind. Der Name der Westfalen

wird in der Edda ncben Ostsachsen genannt und auf Baldur

bezogen, dessen deutschen Namen Phol der mcrseburgische

Fund sicbert; ein Vesterfalcua erscheint in angels. Stamm-

reihen: der Unterscbied der West- und Ostfalea ist also vrohl

nicfat erst im achten Jahrhundert aufgekommen. In der Mitte

zwischen beiden bewahreu die Engeru noch heute deu Na-

men der Angrivarier.

In den Nordalbhtgern tritt ein viertes Glied des Volks

hinzu, welche selbst wieder nach Adam von Bremer in^drei

Stftmme zerfallen, die wir gleich als Dietmarschen, Holtsa-

ten (Holsteiner) und Stormaren bezeicbnen wollen. In den

leUten werden nun die Cimbern, in den Holsteiuern die Cha-

ruden, in den Dietmarschen aber die Teotonen wiedererkaunt.

Dieses merkwiirdige Ergebniss begriindet sicb naher so:

1. Die Charuden, welche das monuinentum ancyra-

num mit den Cimbern verbindet und Ptolemaus auf der Halb-

insel kennt, sind silvicolae von charud, harud, Hart, locus;

ihaen entsprcchen die altnordischen Httrdar. Iloltsatcn ist

ein anderer Name fUr denselben Begriff*

2. Cimbri wird aus angels, ccmpa miles erklart;

das B nach dem M ist noch der lat. Lautstufe gemass. Zur

Bestatigung dieot, dass nach Festus , Plutarch und Strabo

Cimbri latrones oder XrjojaQ (piratas) bedeuten, chempfo und

scepdiup aber synonym sind, da Raub und Gewalt im Al-

terthum das Gewerb der Uelden war. Wenn nun die Cim-

bern Helden sind, so Jiegt in den Stormaren (StOrmern), der-

selbe Begriff des praedator, grassator, wie Sturm fur Schlacht

gebraucht wird. Wate von Stunneti oder von Sturmland ist

aus der Gudrun bekannt; angels, kommt Stunnere, alth.

Sturmio als Eigenname vor.
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3. Die den Cimbem verbundeneft Teutenen, fur deren

Wohnung auf der Halbinsel Alles spricht, haben ill den Diet-

marsen ihre alte Kraft noch spacer bewahrt: „Wie Dieto,

Dlez ein Bypokorismus far Dietrich oder Dietmar 1st, so

kann umgekehrt auch aus dera einfachen Teuto dfe Erweite-

rung Teutomgres u. s. w. entsprungen seinu.

• Auch die mft den Dietmarsen unverwandteh Marsen und

Dulgibiaen und Cbasoarier kommen liter zur Sprache ; die

erstern ohne dass wir (iber ihren Namen Aufschluss empfin-

gen ; ihr Land wird an die obere Ruhr bei Dortmund ge-

setzt Die Dulgibini (von angels, dolg minus, woraits das

alto, dolgr hostis) ira Osten oder Nordosten der £herusker,

die Chasuarier an der Hase, die in die Ems fliesst

Ton den Sachsen wendet sich die Untersuctluiig zu den

Angelsachsen rind ihrem Zug nach Brftanniea, wekhef sich

in der Sage von der Sad)sen' Ankauft zur See trad ihrer

Landvng bei HadeIn (Haduloba) nur umkehtte. Den Schfnss

macht die Erwagung der Eigenthflmliebkeiten der aNsftehsi*

schen nnd angelsachsischen Sprache.

Die Friesen, welche das Capitel XXlV. mit den Chae-

ken verbindet, mttchte der Vcrf, rait Zeu&s von frafean ten-

tare, oder lieber noch von einen adj. fris =* liberi ableiten.

Den Chauken weist er das Harlinger, Bnrjadinger nnd Ha-

deler Land an, und findet sie in den Hocingas Und Hugas

der angelsaehs. Poesie wieder, die aber rait den Franci Hu-

gones der ann. qnedlinburg. nichte zu senate* haben sollen,

worin wir nicht zustimraen , da auch Widukind den frftUki*

schen Hugo kennt, der eher aus der Sage als historiseh von

Hugo Capet zu deuten 1st. Der Ableitung der Hugen (Chau-

ken) von hugs rove sind wir nicht entgegeit.

Bei den Longobarden (c. XXV.) entecbeidct sich

der Verf. gegen Ptolemaus fltr die Angaben des Tacitus, wo-

nach sie znerst in dera spateroBardengan (Bardeowic) wohn-

ten und will auch sie nicht aus Skandinavien einwandern
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lassen. Ob ihrNaine nil der Sage von der Barttracht, oder

von der Waffe (parta ascia) abzuleiten gei , eiitscheidet or

nicht; dampen empfangen wir iiber marpahis (frenator eqtio-

rum)
,
gastaldio (» hagastalt coelebs) , u. A. willkomroenen

Aufschluss. Den Longobarden folgen die Burgunden, die

itn ersten Jahrh. zwischen Oder und Weichsei sassen , von

denen aber Sinzelne schon fruh nach Norden verzprehgt

wurden, wo sie unter Andern der Insel Boraholn (Borgnnd

arhota) den Namen £alen. IhrName kanu nur darauf deu-

ten , dass sie sich gegen Peinde dureh Burgen, ttud waren

es blosse Wagcnburgen, zu wehren sucbten. Wenn Longo-

barden den Hochdeutechen zUneigen, so zeigt dio burgundfc*

ache gprache in ihren wenigen Boston noch uahern Betug

nor gotfiischen. Dass spater 8. 802. 882. die Lygier den

Burgunden gleichgestellt werden, die sieh bet Plinius und

Tacitus vertreten, will fch hier vorwegnehmen. Barnach

waren in den lygischen Bureu, welche gleidtfalls don Be*

griff dos Wohnens ausdrucken, die Burgunden enthaWeu.

Von den ostlichen Sfammen , welcbo Cap. XXVL be-

trachtet, gedenken wir hier nur der Silingi, dercn Zusam-

meuhang mit Seblesien vermntbet wird, der Mugilonen, wel-

che mil muebilarl (siearius) und muchari (Intro) verglicheu

werden, dor NaharnavaJen und Victohalen, welohe dasselbe

vom Glauben an Nornen (goth. navairns) und Wicbfen be-

naiinte Volk sein sollen, und der Aesticr, deren Deutschheit

behauptet wird, obgleich Tacitus ibre Sprache der britamii-

aehen nther nennt "
. < '

i

Don lnbnlt der beiden folgenden Capitol haben wir mm
Theil schon besprochcu. Hier ist noch der Roxolaneu zu

gedenken, welche sich in den Ruotsalainen, wie dio Schwe-

den von den Finnen genaiint werden, wiedcrfitiden sollen,

wie die Reudigni des Tacitus in den Reidgothen.

In der Einleitung zu dem folgenden Capitel, dem letz-

ten, dessen wir nach dem Zweck dieser Anzeige zu geden-
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ken haben, werden die Volksnamen fiberhaupt miter allge-

mrine Gesichtspuncte gestellt und der bisherigen Behandlung

derselben eine wissenschaftliche Grundlage gegeben. Nach

Erwagung des Namens der Gerraanen und Deutschen, wel-

cher schon Iftngst von Grimm Festgestelltea naher bestimmt

und sichert, giebt dann das nachste Capttel, welchem noch

viele mehr grammatische foJgen , einen Riickblick auf das

bisber Gewonnene.

„Wie die alten Kampfer , den Helm abbindend und an

die Luft stehend, sich in den Ringen kuhlten, will attch ich

meinen Lauf einbalten und verschnauben". Aber gerade hicr

wird den Gegnern der Ansicht von der Einheit der Geten

uud Gothen der scharfste Kampf geboten, indem alle ihre

Einwande und Zweifel geprtlft und zu widerlegen versucht

werden. Dns genugt es, die ttber die wiehtigsten der deut-

schen Voiker und Stamme, deren Namen uns von den Alten

gemeldet werden, bier vorgetragenen Ansichten in der Kilrze

zusamraengestellt zu haben. Mttchteii recbt Viele dadurch

veranlasst werden , selbst an das Studium dieses reichhalti-

gen Werkes zu gehen, das ausser seinen hier betrachteten

Bestandtheilen uud ausser den rein sprachlichen , in den er-

sten siebeu. Capiteln sowie in den beiden vorletzten noch

viele andere so anziehende als triftige Unterauehungen fiilirt,

womnter wir die ttber Feste and Monate (c, VL), ttber Glau-

ben Recht und Sitte (e. VII.), ttber Recht und Link (c, XL.)

hervorbeben, wie auch die Vergleichung der Namen der Me-

talle S. 9. fgd., der Zahlworte S. 240—850., der Verwandt-

sehaftsuainen S. 266. fgd., an tiberraschcnden Einstimmuiigrii

reich izt

Bonn. H* »imrock.
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IV. Mlscellen.

Ha da mar. Das Scutum Cimbricum Mariamm. Livius IX.

40. 16. berichtet fiber den samnitischen Triumph des Papirius Cur-

sor Folgendes : „eiua trlumpho longe maximam speciem Samnitium

captlva anna praebuere. Tantum magaificentiae visum in lis, ut au-

rata scuta dominis argentariar um ad forum ornandum
di vid erentur. Inde natum initium dicitur fori ornandi ab ae-

dtli bus, cum tensae ducerentur". Ausser dem TJrsprunge der Sitle,

das Forum bel den von den Aedilen dem Volke gegebenen Spielen

zu schmucken, scheint noch der Ursprung eines anderen Gebraucbes

in dieter Stelle angedeutet. Die Vertheilnng der goldenen Schilde an

die Wechsler zur Yerzierung des Forums kann oftenbar nicbt anders

gedeutet werden, als dass sie dieselben an ihre rings um das Forum

liegende tabernae (argentariae) befestigten. Diese Veranlassung

musste leicbt darauf fuhren, diese Schilde allinahlig als Un terschei-

dungs z eicben der einzelnen tabernae und ihrer Besitzer sich zu

roerkeo, zumal die Yermuthuug ganz nahe liegt, dass diese Schilde

mit mancherlei Zierrathen und Bildern versehen waren. Somit ware

der Ursprung der Schilder gerade so gegeben, wie etwa auch

bei una aus den Emblemen der Ritterschilde, die man vor der Her-

berge auteuhangeo pflegte, Sinn und Bedeutung der Schilder hervor-

ging, denn dass beide Wdrter im Deutschen ursprunglich identisch

siud, 1st bekannt Auch bei den Griechen finden sich Spuren von

Schildern, namentllch an Wirthshausern, woruber ZfW, Ferienscbrif-

ten I. S. 10. einige Andeutungen giebt. Der durch Papirius Cursor

veranlasste Gebrauch von Schildern pflanzte sich nun in Rom fort,

und es 1st daher das an wenigen Stellen der Alten vorkommende

Scutum Cimbricum Mariatuim ; der Citnbrische Schild der Marius*',

als ein solches signum Oder Abzeichen (Schild) zu erklaren.

Beweis hierfiir 1st vor AUem, die unten n&her besprochene Stelle des
|jt . H'-"*. t ' *•>» L'<i'', . tt'jilM'lI'llHt '.' .- >

~
• I ,*'MHti«J!
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Ouintilian VI. 8. 88., welcher bei Erwahnung dei Scutum Cimbri-

cum Marianum zum nahern Verstandnisse beifugt: „TaJ>eroae aatem

erant circa forum, ac scutum illud signi gratia positum". Weite-

rer Bewels ist die ins Jahr 167. gehdrende Inschrift bei Reiuesius

p. 842., welche fiber eioen in Folgc cines Banquerouts fluchtig gegan-

gcnen and wfeder zuruck gebrachten Borsenspekulanten in folgender

Weise berichtet: . ,.

*

Q. AVFIDIVS. MENSABIVS. TABEBKAE. ARGENT A HI A E* AD. SCVTVM.

CIMBRICVM.CVM. MAGNA. VI* AERIS.ALf Elf I. CBSSIT. FORO. BETBACTVS.

EX. 1T1WEBE. CAVSAM. DIXIT. APVD. P. FONTEIVM. BALBVM. PRAET.

ET. CVM. LIQVIDVM. FACTVM. ESSET. EVM. HVLLA. FECISSE.

DETIUMENTA. IVS. EST. IN. SOI.IDVM. AES. TOTVM.

Mier ist ,,ad scutum Cimbricum" o(Tenbar Andeutiing seiner

Firm a und seines Schildcs. Wir fragen daher ganz naturlich,

welche Bewandtnfss hat es mit diesem scutum Cimbricum? was stellte

es vor? welches ist die Beziehung auf Marius, die in dem Zusatze:

„Marianum« liegt?

C. lulius Caesar Strabo z&hlt bei Cicero de orat It. fl6. 266.

al* Art des ridiculum Folgendes auf, mit Beifiigung eines Beispieles:

„Valde aulem ridentur etiani imagines, quae fere in deformitatem aut

in aliquod vitium corporis ducunfur cum similitudine (urpioris : ut

meum illud in Helvium Manciam : lam oh tend am cuitismOdt

sis; cum ilte: Ostende, quaeso; demonstravi dMgifo pictum Gal-

ium in Mariano scuto Cimbrico sub Novis, dfstortum, electa

lingua, buccis fluentibus; risus est commotus; nihil tani Manclae si-

mile visum est". Dieselbe Sache erzahlt aus derselben Veranlassung

fjuintilian VI. jJ. 88. „Rarum est autem , ut oculis subicere contin-

gat, ut fecit C. lulius, qui cum Helvlo Mariciae saepius obstrepenti

sibi diceret: lam ostendam, qualis sis: isque plane instaret in-

terrogatione, qualem tandem se ostensurus esset, dfgito demonstravit

imnginem Galli in scuto Cimbrico pictam, cut Mnncia turn sfmilli-

mus est visits. Tabernae autem erant circa forum, ac scutum iltud

signi gratia positum". OtTenbar dasselbe Factum hat Plin. If. H. 85.8.

im Auge , legt es jedoch anderen I*ersoneu bei , indem er berichtet

:

^,Deinde video et in Foro positas (tabulas pictas) vulgo. Hinc enim

Ule Crassi oratoris lepos agentis sub VeteribuSj cum testis compella-

tus instaret: Die ergo, Crasse, qualem me reris? talem, inquK,

ostendens in tabula pictum inficetissime Galium exserenrem lin-

guam". Der Widerspruch hinsichUich der Angabe des Crawua, in
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Altera*

dieSaebe berichiend, leioht dJeseu Wi<* dam Craasut beu>g*a kaanta,

vou dem metre iu deniselben Buche der Sohrtft De oratore angfH

fubrt werdee. lasbesondero mbcbte wohl Plinuis den De orat II. &&.

26? dem Crassua beigelegten Witz iiber den Lamia mil vortiegender

Krziilduug verwechselt haben, da der Inbait ein ahnlicber 1st, indem

Laiuiaj^ wje Welvjus Mancia , ein deforaus genannt wurd mid beide

auch, der eine ah odiose interpellens, der andere als saepius obstre-

pena, ihreu gerichtlicben Gegnern gegeniiber, erscheinen. Ein weite*-

rer Widersprucb des Pliniua und Cicero, wenach ersterer sub Ve*
teribua d. a, tabernis nennt, was letzterer mit sub Nov in bezeicb-*

De(» le>e4 sfcb woM duroh die von Eilendt zu De oraL a. a. O. II.

Llviua XXVI, 27. Auch daria durfte kein Widewprueh , sondern

vieliaebr eine Beslaiigung des oben iiber die Sobilder Gesagten eat»

haltea sein, das* Plinius dasjenige schlechtweg eine tabula piota

aeaat, waa tod Cloero und UuiatUian als scutum Cirabricum

Mart a nam bezeichnet wird: denn gerade die AJlgemeinheU, die H
daw Plinianisohen „tabula« liegt, zeigt darauf a*n, dass man den

(*ege>*ft*nd des scutum Gimbricum niobt incur alleln auf der ur-

a py.ua gli a be U Form einea loitlnm, sondern auch auf einer ta-

bula roa jedjer belie big en Gestalt abbildete. Was war abca

der Gegenstand, der auf dem urspr iin gli c he n {Scutum Cimbricum

Masianum abgebildet war V Unsere Gewahrsmanner gebeu una dar-

uber eine ubereinstimmende Antwort: es war die Abbildung einea

GalUefp r .oder vielmebr wie man obne Zwang der Erzahlung tinter*

lege* vndt aich wohl leicbt auch depken kann — die Ahbildung de»

Kopfe* ernes Galljerp, der ia eineFratae verzogen, mit vol! berab-

hangeadea Bocken, die Zunge weU herausreckla, ao da«» dieae Var-

zerrang ejpaa widrigen, zugleicb aum Lachen reizeaden AnbUck dai-

hot* Hier drangep sich swei Fragea von selbst auf: einmal , wiet

kaaale auf einem cimbriaeban BcaUde aer Kopf eines Gallieta

abgtibtfdaf acta ? and waiter, worin baUe dfese Fra<ze Uraprung und

waa war lare Bedeuiung? Die erate Frage erledigl aloh ieicbt durcb

daa roa Hewktom an Cicero a. a, O. Bemarkle , dass aamlich in

dem Heer« dor voa C. Marius besiegten Ci/nberu und Teutonen viele

-alUftcl^ Vu^Uerscbaften
; wie AmbJoner^ TigurittW, p. A- alch befaa-h
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den ; daher oft geradezu Galli fur Cimbri uod Tentoni gesetzt wird,

wie s. B. CkJ. Prov. 18. 88.: C. Marios infltientes in Italiam 6 alio rum
maximas coplas represstt. Sallust. lugorih. 114.: adversus 6 alios a

Q. Caepione et M. Malllo male pugnatum. Daraus geht hervor, das*

enter deft scuta Cunbrica Mariana, wie ste bescbrieben werden,

eigenflich gallisehe, in jeneu cimbrischen Kriege von Marina er-

beutete fichilde en verstehen Bind. Bei der ungebeoercn Menge er-

beuieter Waffen scheint Marina namentlich viele solcher gallUcbea

Schllde rait nach Rom gebracbt (vgl. Plut. Mar. 81. init) and die

Trophaen seiner cimbrischen Siege damit ausgeschmuckt zu haben.

Pass sich nun auf diesen Schilden solche, gewlss kolossal gemalte

Kopfe befanden, wird weiter weiter unten wahrscheinlich gemacht

werden. Das rftmische Volk verbrauchte vielleicht elnen Theil der-

selben zum Schmucke des Forums, eingedenk der ahnlichen Anord-

nnng nnter Papirius Cursor, Oder man entnahm durch NachbUdnng

soleber Schilde, Oder wenigsfens der Kdpfe auf denselben Ab-

nnd Untersoheid ungszeichen zu 8childern an den Tabernae

des Forums. So erklart es sich dann, dass Cioero and Quintttian

ebenso gut scutum Cimbrieurn Marianum, wie Pltnius tabula sagen

konnte, lndem erstere die ganze Nachbttdnng eines zu einem Ans-

hfingescbild verwandten scutum Cimbricum meinten, leteterer die Ab-

bildung des gallischea Kopfes auf irgend einer beliebigen Tafel in

Slnne hatte. WasUrsprung uod Bedentnng des gallischen Kopfes

selbst nun anbetriflt, so erinnerte die bei Cicero nod QuinMllao ge~

gebene Beschreibung desselben zu sear an das von Claud. fjuadriga-

rius bei Gell. IX. 18. und Liv. VII. 10. uber den bekannren Zwei-

kampf eines Galliers mit ManliUs Torqnatus, Berichtete, ala dass man

nicht an elnen Zusammeehang mit diesem Kreignis*e hatte denken

mussea : (Vgl. Ellendt zu CIc. a. a. 0.) wobei man nicht erwog,

dass dock gar nicht lelcht zusnntmenznrelmen 1st, wfe jener Gegner

des Manllus, der einer ganz anderen Zelt und einem ganz aa-

deren Kriege angehorf, auf einem im cimbrischen Kriege er-

beateten Schilde abgeblldet worden aein soil Es muss Im Gegentketl

die Meinnng derjenfgen ein fftr allemal als unbegrtindet Buruckge-

wleaen werden, wetche nur etwa an ein scutum Cimbricum Maria-

num denken, auf welchen von Malius und erst in Horn selbst diescr

gallisehe Kopf abgeblldet worden sei. CI. Quadrigarins berichtet

a. a. O., dass der Galller, als zuerst Niemand aus Furcbt seiner Anf-

forderung sum Kampfe entsprechen wollte* zum Hohn und Spot*
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Fratzen machte und die Zunge berausreckte. (Gallus deinde irridere

algae linguam exsertare.) Dasselbe sag! Livius mit folgenden Wor*

tea : Adversum GalJum stolide laetum (quonlam id quoque memoriae

dignum visum ml) linguam etiam ab irrisu exserentem produnt. Die

bei Livius in Parenthese gesetzten Worte, zusammengehalten mit deo

bei Quadrigarius unmittelbar folgenden Worten, wonach Manlius in

diesem Benehmen ein grosses flagitium fur sein Volk sah , weisen

darauf hin , dass in jenem Verfahren des Galliers der Ausdruck des

hochsten Hohnes und der Verachtung gegen die Feind lag : or han-

delte dahei gewis* nach einer allgemelnen Sitte des Volkes, wodurch

denn die Schilderung des gallischen Kopfes auf dem Scutum Cimbri-

cum ihre ricbUge Deutuog dahin erhalt, dass die Gallier dieser ihrer

Sitte der Feindesverhdhnung einen Ausdruck dadurch gaben , dass

•ie Fratzen der besagten Art auf ihre SchUde malten, deren eben

Marias im cimbrischen Kriege viele erbeutete nach Rom bracbte, wo
sie naturlich die Aufmerksamkeit des Volkes auf sich Ziehen mussten,

and Veranlassung zu allem dem gaben, was oben bemerkt worden

isL — 1st dieses richtig erkannt, so tritt eben das Benehmen des Gal-

liers dem Manlius gegenuber in das richtige Verhaltniss zu der Schil-

derung des auf dem scutum Cimbricum Marianum abgebildeten Kopfes,

indem in beidem die allgemeine Sitte der Gallier hervortritt, ohne

dass eine directe gegenseitige Reziehiing noting ist, da dieselbe ohne-

dies ein ganz unzutraglicher Anacbronlsmus ware.

Ergab sich dieses Alles achon aus einer geoauen Prufung des

fiber das Scutum Cimbricum Marianum von den Alten Berichteten, so

kommt nocb ein bedeutsamer Bewels hinzu, der das tief Eingrelfende

and Begruodete jener Sitte bei den Galliern nfther beatatigt. Es sind

dieses die Munzen der Gallier, auf welchen zweierlei Arten Ton

Kopfen erschelnen, deren einer von griechischem Einilusse zeugt, der

andere den einheimischen Typos bewahrt hat. Lelewel (Etudes nu-

mismatiques Bruxelies 1841.) S. 81. beschreibt dieselben cap. 39. wa-

ter der Aufecbrift „Tete gauloise" fblgendermassen : >,Daas la periode

precedente nous avons (ait ressortir deux tetes monetalres, line grecque,

tantot barbue, tantdtjuvenile, ordinairement lauree, modelee par le copier,

on par l'imitation ; 1'autre, indigene gnuloise, qui se retrouve tntegne

sur les grands medaillons concaves (pi. II. 8.) a ravers du cavalier

on cheval-enseigne , ou elle semble servir aussi d'enseigne : image

pour Tart etrange, bizarre, hideuse, qui pouvait etre suspendue, qui

fat sculptee sur des medaillons et sur des boucUers". Weiterhin sagt

14
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«H ,,Cerfes, lesWbttiaHns 'eft ehr Vti so* fmbgt siir'de* bMrtfiet* gttb-

I01s"j ortvfihnt ^S. 8B. 'daa sotftnm 'OftnbHciikn
?

isf aber 'in- 'der 'itri-

gen Mettniflg befaBgeB , NtaVftfe babe %tim Andenlcetr *n seine*

oimbrfeciie'b Sie% dWslgn gitllische'b K6pf ftuf semen Sehild abbilden

lassen, ind£m eT alsb 'das sctiftnn -'Oimbrtetfm MrfriaWrtm nV6M ton den

etbeHfefeft gaNteeben Sebilfleb) 'Sb<Bfern Vdn ttebi elgebeb 8chi!de

flea Marias' Ters'teb'tj ;e1be Aiinnlime-, 'die intiher Wilder ifdrnti^sety.h',

dnss er aof erbetiteWn ga&lisebett 'StebiWeti tffe^eii Kopf nbgebildet-ge-

fnndeft babe* Wttese. Uebrlfcens 1st der gaWscbe Ktfb? «nf Mflnsen

nhjht In der gatoxen Atrtdelibubg de> Vet*errtm£ xii denkeU, wie er

•of deb WcblMen, dem Felnde SegebtSber aefnb Strife bnben Itonnte:

Iramer aber bleibt das eigenthiiroltobe Bfearre, Verzerrte busXftarttk*

TMrf niM tot a* *«*en bfreribare* Etofltt****, seiche das kel-

tlscbe Leben anch Bta dett 8H*eh hibterlassen hot, ifrelche spater van

anaeren voiKern etngenommt'n wirrflen, ewe Yermninung wsgen . so

mag mf Folgendeb anftoerksam gemaeht i™**rden. 9ikn ffnA* so bit

tat der Mltte des Thorbbgebs ah der Attssebsbffe der Tbdre grosser

Stadte grosse Kdpife bb§ Stein ausgehauen, wetohe dnrcb die Schwann*

inigen herabhnngendea BRcken, die glbfrenden Airmen, 'die fang ber*»

ausgereckte 35«roge, 'Gberhaupt dnrcb die Vbrtbrrdhg det *6esdcbt4^

Ktige sogleicb leb haft an die Schilderbbfc der gflHisCheh KbpfeS auf

dem Scutum CimbriOttm Mrttiattum erlmiefb. ^edenfalls war docs aireb

bei diesen Nteinrtfbpfert die AbMoM dem vWa AWfl^en gegeb die fes(en

Thorn «ri4 Whuerti beranr6cke*de* TWn^ ' eft^ ribHbiiebe Veranot-

Ming eutgeccdBbseWlclteVj, *wie Wen el^n 1 lb jeneff^ieNtern bna^

iriickfc, die In iriaBohen Gegenbe* belraUtffllbh «b^af «prl«tw*HlM*

anr BerH( hmlag etber Webeflfohen Verkerrlttife Irtrtl TCntotelldng M
Gesichte* gerade aft >gew<»BdWi aind, Wtt? bel'Cleero afch C.TBTItw den

galli«ohe» 'KotKea dem Mancia g»gert«ber beWebt. Dlese Knpfe BfnU

obne ZMreifc! der Rest jener gnllischen Sftte, die no gbhz BUtta gbllK

sbben Character pnrni. *) " '

J. Beolrer.

Aticb lb der ^chivefz flodcn sich diese'SfeirikGpie unfer dem Va-
meo laMI <vtob laHen , dib Bnnge reekeb'), iibd ksfe irbrden a«f
jenen gallischen Kopf von J. Oesch. der deuteoh, 8pr. U.
S. 635. f. ziiruckgefiihrl. Es ist das dort von Grimm fiber vor-
'Ifegendeb Gegeu^Jand Bomertde mit Ab^icbf be! bbigen "Bertier-

kungen "micbt in'Betracbt ge^ogen tmtibn, wetl Wfr ta fnMtti6f-
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Coblenz. Die Heidenmauer zu KreiiZHarh und emiyr Itemer-

kunyeu itbtr soytn. Gitssmauem. Die bel tier Altstadt-Kreuznacb auf

dem reohten Naheufer liegendcn Mauertiberreste, im Munde de« Vol-

kes Heidennauer" genannt, sind schon laogst als ein wohlerhaltenes

RomeiicaateJJ erkanot und von dem alten pfalzischen Topograpben

Andrrme in aeinem Crucenacura illustratum beachrteben worden.

Nach den von dem Einsender in dieeen Sominer angeateUten

V<nme*simgen bildet die Heidenmauer die Umfnsaunganauer eines

kleften Caatells , welches atif den recbteo Ufcr der Kane, hundert

Nclirltte sidUch von den Flnase und zweihundert Sohritte osUich von

den vorderaten Ifaoaern der Altstadt-Kreuzaach niUen im freien Felde

.

nem Punkie damit iibereinstimmen kdnnen. Was iiber den Wi-
derspruch, da«s dm Bild eines GalHers auf cinem elm bri-

ne ken Kchlkie erscheine, gesagt *st , findet durch das oben Be-
roerkte seine Krledigung. Wenn Grimm in dem gallischen Kopfe
das Haupt des getddeten Feindes angedeutet sieht, der im Todes-

' kampTe fletsoht und daeu auf das Gorgohaupt auf dem Scbllde

der Athene verweiset (i*. 030.), so lm*t sich hiergegen erwi-
decn, dass man dann uicht einsieht, wie ein solches Bild habe
zumLachen reizen kdnnen, Welter auch, dass die alteste Bedeu-

' iutig dc* 'Gorgnhanptes dem gerade widerspricht, indem es nanb
C. U M«Ut r (AHg. Lit. Z. l&W. Nro. 100. S. 17.).) der aheste

Ausdruck der Hohogeberden und Fralzen ist. Dieser ,,auf den
ft" libcWen Grad getriebene Ausdrock von Horn, 'Wnlh und Hohn"

spreehe siea dabei auf carricntiirmassige Act dureh unnaturllche

}
Verzerrung der,Zuge eines Menschenangesichtes aus : dieses be-

statiget also gerade unsere Ansicht. Wollte man Grimm's Er-
klarung annehmen, so fiele auch die gauze Beziehung auf den

oid-j galUs^hen Gegner des Manliita weg , die sich doak sogleich bei

den ars^n ,Lesen der Stellen des Cicero, Uuintilian und Plinius

auftlrangt; auch sieht man nicbt ein, wie die noch vorhandenen
Steinkopfle gedentet werden pollen ; noch weniger begretft man,
win Grimm 8. «8fl. angiekt, da»s dann ein ganger GalUer habe

auf einem solchen Bilde gemalt sein konnen. Nicbt minder bleibt

es unerklart, dass, wenn Marius erst in Horn das Ilaupt eines

getddeten feindes als Wegeszeichen auf seitten Kchild abbilden

Jleas, man den schild einea cinbrischen und den Abgebil-

deten einen Gallier, und nicht vielmehr einen Cimbern oder

Germ an en gcnannt habe, da Cicero und Crassus imd wonl
dbefhnupt dfe Homer naoh Grimm die deutsohe Abkunft der/Cln-

bern recht gut, gewusst haben sollen. Auch geniigte dann die

einfache Angabe: Gallus in scuto Mariano: aber gerade der

Zusatz Cimbricum weiset unzweifelhafl auf in jenem Kriege er-
- beutete Schllde kin uad Allea erkliirt sich leicht nach der von

una aufkeatellicn Deuiunn.
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und der sch6nen Ebene liegt, welche die zurilckweichenden Hohen

der Vogesen find des Soonwnldes bilden. Die alte Strasse von Bin-

gen, das Nahethal auftvarts, lauft zweihundert Schritte sudlich vorbei.

Alte Ueberlieferungen bebaupten, das Castell babe auf einem

Werth in der Nahe gelegen und sel der F1u*«arm, welcher nan odrd-

licb statt sudlich daran vorbeifuhrt , erst spater abgegraben and den

Muhlen der Altstadt zugefuhrt worden.

Von den das Innere des Castells ausfulleuden Gebauden ist fiber

der Erdoberflnche kelne Spur vorhandeu, da der ganze innere Raum

scbon selt undenklichen Zeiten als Ackerland benutzt wird. Wohl

Bber ist derselbe noch heute mit Millionen kleiner Bruchstucke von

Ziegeln, Tdpfergeschirr, Schiefer, M armor besaet und fortwahrend

eine ergicbige Fundgrube von romischen Munzen.

Sehr gut erhalten dagegen ist theihveise die Umfassungsmauer,

ein Werk der grossten Dauerhaftigkcit. Sie bildet ein Quadrat von

£00 Fuss mit abgerundeten Ecken, 1st im Mauerwerk uber der Erde

10 Fuss dick und zwischen 2 und 25 Fuss uber detn Boden erbaben.

Von Thurmen und Thoren finden sich keine Spuren. Die Seiten ent-

sprechen ziemlich genau den vier Weltgegenden. Auf der Sod-, Nord-

und Westselte ist die Mauer stark zerstort und bildet durch die dar-

um angenauften, aus den Feldern geworfenen Steine nur elnen mit

Hecken bewachsenen Wall. An vielen Stellen erkennt man aber
i

deutlich die regelmassige Mauer. Auf der Ostseite dagegen, etwa

in der MiUe derselben, steht sie in einem 70 Fuss langcn bis zu 25

Fuss hohen Ueberrest von felsenfester Struktur noch nnversehrt

aufrecht.

Ein vorzuglioheres Muster romischen Gussmauerwerkes mochte

bei der Seltenheit romischer Mauerreste flber der Erde in unserea

Gegcnden ausser Trier und Mainz nicht gefunden werden.

Genan wie uns Vitruvins in seiner Architectura II. cap. VUI.

das von den Griechen entlehnte lunlexiov beschreibt, so ist hier das

Mauerwerk ausserlich aus sehr glatt bchauenen, woblgefiigten, durch

breite Mortellagen verbundenen, kleinen Steinen : Porphvr, Sandstein,

Grauwacke mit Ziegeln vermischt, aufgefuhrt, inwendig dagegen aus

Gusswerk und zwar sog. opus spicatum, indem die Steine aanlicb

den Kdrnern einer Aehre reihenwelse, abwechselnd bald zur Rech-

ten bald zur Linken sich zsammenneigend, stehend uberelnander ge-

achichtet sind, Ein grober, in grosser Verschwendung angewende-

ter Mortel halt Fullwerk und Auasenschichten zusamroen.
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Kin grosses an der Ausscnseite in den Mauerrest gebrochenes

Loch lasst dfese innere Struktur auch von Aussen genau erkennen.

Sonst 1st die glatte Aussenfliichc bewunderungswiirdig gut erhalten,

and darin ausser den unausgefiillt geblicbenenen Gertistlochern keine

Ritze zu bemerken. Die Spuren eines Strebepfeilcrs an einer der

nfederen Stellen der Mauer lassen vermuthen, dass nur solche, keioc

Thurme, wie bel dem Castell zu Niederbieber bei Neuwied, die Aus-

senseite der Ringmauern versn&rkten.

Schade 1st es, dass der hohe Maueriiberrest gerade da abbricht,

wo nach den Verhaltnissen den Ganzeo die dem Feinde augekehrte

Im inneren Raume sind blsher stets zufallig eino Menge von

Topferwaaren, Eisengerathe , Menschenknochen und viele Munzen in

Silber, Gross-, Klein- und Mittelers von fast alien romischen Kal-

sern von Augustus bis Constantin gefunden worden, leider aber sind

dlese Gegenstande zerstreut und auch die Miinzsammlung des Hrn.

Cbirurgen George, welcbe Einlges davon enthielt, 1st in neuester

Zeit Kreuznach entfremdet worden.

Gescbichtlich 1st von dem Rdroercasfell Nicbts bekannt, auch

ist dasselbe weder auf der Peutingerschen Karte noch iu dem Itine-

rarium Antonini angegeben. Der in dem letzteren Werke nngege-

bene Ort Salisso, welcher auf der Strasse zwischen Bingen und Trier

liegen sollle, bat zwar wegen des an die Kreuznacher Salzquellen

erinnernden Namens cinigen Ansprnch, jedoeh hat Steiiiinger in sei-

ner Geschichte der Trevirer denselben mit Recht in dem Dorfe Sulz-

bach a. <L Sien bei Lautwerken wiedergefunden. Salisso soli nam-

lich 23 Leuken von Blngen nach Trier zu liegen, funfmal welter als

Der Name Kreuznach (Crncenaha, Crnclnacium etc.) ist deuu

scben Vrsprunges. Bine sear spate Nachricht lasst aber vermu-

then , dass. man das Castell im Mittelalter, im Gegensatz zu der da-

mals entstandenen Altstadt- Kreuznach: „Osterburg« genannt hat,

da es osllich davon lag. In einem Reichsprotokolle von 1608. wer-

den namlich die Aecker urn die Heidenmauer „0sterburger Giiter"

genannt.

Das palatium Cruclnacium, worin sich Kaiser Ludwig der Frnmme

819., 888. und 889. aufhlelt und Drkunden erliess, und die villa in-

dominacata Crucinaha Carl des Dicken 888. und Otto des Grossen

974. sind wohl auch nicht unser Castell, sondern die Anmnge der
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Altstadt Kreuznaeb , welche Kaiaer Weinrien, IV. VMS. dera BUthum

8eey*r soheakre. We Minrme der iiber ecatteein nmirio^onden Ger-

manen warfcn urauertelliftft im vierten Oder ttoftot Jahrtirodert so

gnt die Mawem der Uerrren Feate an der Nane, wie die dea atarken

Bingivra und der- atolren Mogontia nbw dee Haufanu

HioMchilich der S*ra*senverbiadim£ dea CasteUs mi* dea be-

Hachbarton ronrischen Nlatioaen 7M Bidden, Maiax7 I>iimnia*us (Ktea-

aen a. d. Ilunsriick) und Trier iat xn bemerkee , daaa dte B+ocer

S*tra*se nach Trier diclif an dem Cartel I vorbeifiihrt and aiee- bei der

Ebernburg in awel altroinwefoe Aecte theiUw Dea nordliebe Ana gebt

nurdlich der Nahe durch den HocewaM nach Trier aad ant awei «aaas

ahnliehe qaadratische Castellnberreate aaj Walde Koaigafotd and betm

Dorfe Guaenburg bei HeratesLeil. Dor sudliebe Ana gebt uber9ulz~

baca (Saligao) und Bubrig (BatidoMtga) afiduch vont d«r Kibe eben-

fall* nach Trie*. Vom Haabrtfok herab fnhrt eine noeb, ueter dew

Naraen ,,Heeratraaae" im I*n*entmi*b«iaier Wftlde erkennbnre R*>-

meratawse ebenfnfl* am Caalelle retrbei, die Trierer Htrasse recto-

winklich durchschneideiid, nach AJaey «ad Worftta.

Daaa nbrigdna Gtteamaciervverk,: delbat in der beatsbriebenen re-

gelmaaeigen und aolidtnv Forth, den rftnertliaa) ;l%apciing einea 0e-

baudea niobt altein beweist, iat b* neuererZdM d«aeh riete Areaifcsk-

teu nod Kumtforscher, ». B. i\ La.naaulx^ KugXer, Schmidt dargethan

wordei). Man fiodet dieaelbc S4aiikUir b«i aehr vielea eiiltela&eritcbefl

Bauwerkev, namentitch bei JStademauera und Bwxen bisr ina IB. Jabr-

bundert hinein angeweadet. Ah* Beiapiel fuhrt w. LassauL/r die zwi-

sehen t0«50— 1100. crbanto Nieder- oder Uronaaerbtfrg en Hudesheim

eia. Einaender mocate tils Bcfeplel ebaer nocta vicl aohonerea , ae-

acheinend achtrdmischen Htruktur die Ringniauer von Hamaiersteia

bei Andernach, eiaea bereJai H)1»i enrahnfen Heicbtscblosrses, darae-

reiben. Hier iat das Mauerwerk im der enoraten Dieke voa 16 Fuas

awiactaen glatteat Quaderateia-Ansser)wauden in opus apicaiuas , d. k.

ahrenfonaig nufetnandergeacbtebietem GkwsfWIwerk errtebtet and aoch

die gaaze Anordnung der BfeaUrear tail den IwiiaiifTabrendeB beque-

men nnd breiten Freitreppen «lae durcbana raenscbe. AebnliclieR

Gii^matiervrerk sselfft das viereckige Pallas der Feste Konigateia im

Tauniia, wahrsoheiNHch cln Rest der aUe» Burg Nturing (bereits 109 1

.

erwahnt), ferner die Uiagmaaer ton AU-Buoaaberg a. d. Alsena (ar-

kundlich zuerat liaB, eracbeiaend) und vorziiglich die innere Stadi-

mauer voa BopparN Bei dieaam ebenfali^ aehr aoliden nad gut er*
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haJteqen Jtaiftwerke dea If. Oder \%. Jabjrhuaderta 1st e* interessant

swt bemerken > win damals geoau in derselben Weise
) Jedoch. ohne

Auwendung der die Romerbauteu charakterisirenden Ziegol , auf den

aurOmiaeben Funrinmenten de$ C'asteils Baijdobriga die. alie Ringmauer

vriedec bergeatellt worden ist. Sine an eftem 4>r flank&euden

TbW^ webracile Inachrift wurde i»ber die Znjt dleser YViederb*^

stelluag die b#ste Au&kunA geben konnen, wenn sie nicty teW$r

dwelt e|n unmUfrlbar dajuuter b<tfu4ucb«a KanUu anno* se^t l*p$en

Jaurtn mrteaerlicb gewornen wire.

hacbrotben , duonen nnd langen, h*ufc WU den Legion*-

stempel versebenen Ziegel aind bekn Zusamroentreffen mil rojuiaefter

Btruttujr den Ma4*erwecks dm l»esto Jtennseicoen yoagetwanischer

Bantu* in unwsn «*g*n4en. Dje *unat dea Ziege^nnens iat fn*r

tiaoh mit dem ttatergange der R*merberr*ehaft am g»wen Rb^ine

verioron gegangeu, and drang erst gegen Endu dea 4$. Jnhrhnqdfity

wiener/ an* den, Niedcrlanden Ijer in. dent ,,geaackenen Stein", n^ch.

Cvln and weiter iuaauf.

Noch im Jahie 16$7. war der Ziegelstein in Cqbjenn so un,be-

kannV d^aas der m*t seiner Nacbrichten zuletzt sehr .sparsaine* Cbro-

uist der Geata Treviroruin zu jenero Jabre al* einzigc Merkwiirdigkeit

anfiihrt; Coc(i aunt lateces bic OonJkienJiae „Ziegels(ein^. Die Sa-

cke fiodet ihre Erklarung dadurca* dass damaU Coblenz dnrch hollaar

dische Ipgenietirc io moderner Manier befestigl wurde und, sojcue

Ziegelateine sich fur viele fortti^o,ri*c,be Baii^en, ». B> Fu^tewattejo

bei Graben, Gewolben, Schlesssi hartenbacken etc besser eignen, als

die biaher gebrauchten Thonschieferbruchsteine.

Leopold El tes ter, Referendar.

Bonn. Der geheime Bergrath und Professor Dr. Ndgge-

txtfh hat in dem 14. Hefte dieser Jabrbtlcher einen lebrrefchen Arti-

kel uber den Gagat abdrucken lassen, in welchem auch auf die Stel-

len Ruckaicht genonunen worden, welohe bei den Alten uber den

Gagat vorkommen.

Wir sind im Stande eip Pa»r andere Sfte^pu liber den G^agat

auxuftibren, von welchen own sich nichl wupderp dMfQe» wewi^ die-

aelben den Mineralogen nnbeksant geblieben wftrcn. Weon diese

Stellen dem klassischen Alterthumc auch uniuittelbnr nicbf hn^cb»»ren,

no baben dieselben deiinoeh an und fur sich ihrnn Wertb, und e«*

wurde nicbt schwer sein, den Inbalt derselbnn bin in d«» klMsiacbe

Altertbum hinauf su verfolgen. " ~ '
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#10 MisceUm.

Die erste dieter Stellen findet aich in der Historta gentis An-

glomm , welche Beda den Ehrwurdigen , der um das Jahr 678.

in England geboren wurde, zum Verfasser hat. In dem ersten Ka-

pitel des genannten Werkes beschreibt Beda unter Anderem die Lag©

Britaniriens, zaatt die merkwurdigsten Naturproducte der Insel aufnod

nennt unter diesen anch den Gagat. Quae enim (Insula) schreibter,

venis metallorum, aerls, ferri, plumbi et argent! foecunda: gignit et

lapidem gagatem plurimara optimumque. Est aatem ni«

grogemmeus, et ardet ignl admotus, incensus serpen-

tes fugat, attritu calefactus adplicfta detinet aeque at

saccinum. *)

Naeh den Beschrelbnngen , welche die Alien von dem Gagat

gegeben, hat derselbe einzelne Eigenschaften mtt den Bernstein

gemeln, und deswegen hat man den Gagat uberhanpt ffir nlchts ao-

deres als far schwarzen Bernstein gehalten, und aus diesem Gruode

1st dem Bernstein selbst der Name Agtstein beigelegt worden.**)

Beda theilt diese irrige Mcinung nicht, indem er in unserer SteUe den

Gagat von dem Bernstein (strccinum) unterscheidet.

Die zweite Sfelle befindet Rich in dem Buche MarbrxTs von

den Edelsteinen. ***) Marbod war Bischof von Rennes in der

Bretague, lebte in der ersten Halfte des zwdlften Jahrhunderts uod

zeichnete sich aus durch seine Beredsamkeit und seine Liebe car la-

teinischen Dichtkunst In dem genannten Werke g. XV1I1. bat er

dem Gagat folgende Verse gewidmet.

De Gagate.
Nascitur in Lycia lapis, et prope gemma Gagates;

Bed genus eximium longinqua *) Britannia nutrit. »)

Iiucidus et niger est lev to, et laevissimus idem,

Vicinas palcas (rah it attritu calefactus;

*) Beda, Hist. Gentis Anglor. lib, I. c. I.

**) Lessing>s Collectaneen : A gat, Agtstein.
Das Werk Marbod7*, welches liber Iapidum Oder De gemmi*

iiberschrieben ist, findet sich abgedruckt im Anhange zu den
Werken des HUdebertus Venerabilis, seines Zeitgenossen, in der
Ausgabe von Beaugendre. Paris 1708. fol. 8. 1635., auch im An-
hange zu den Werken des Plinitis in der Ausgabe von Franz
Bd. 10. 8. 735.

*) AI. lectio: foecunda

') Al. lect nutrit. alia = gignit.
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Mxscellen.

Ardet aqua lotus, restingultur unctus ollvo, y. ••

Prodest gestatu* tumldis iotercute lympha,

Et dilutus aqua, dentes firmat labefactos.

Per snffumigium 3
) raulieri menstrua reddit,

Accensus prodit fumi nidore caducos,

Rffugat immitis sunili ratione chelydros,

Idem daemonibus contrarius esse putatur.

Eversos ventres iuvat et praecordia tensa.

Vtoett praestigia «) et oarmloa dira resOlvit,

Et solet, at perhibent, deprendere virginitntem,

Praegnans potet aquam, triduo qua raersui habetur,

Quo vexabatur partum cito libera fundif.

Bin Stein, der so wimderbare Eigenschaften besttnt, wie dieje-

nigen die in diesen Versen und zum Theil auch in den Stelien der

Alten dem Gagat beigelegt werden, musste einen hohenWerth haben,

und auch deswegen musste man sich veranlasst seben, denselben bating

zu Schmucksachen zu verwenden.

Was das angefuhrte Gedlcht des Marbod betrifft, so versicbert

er selbst, es sei dasseibe Nichts als ein Auszug, oder kiirzere Bear-

beitong eines alteren Werkes des arabischen Kdnigs Evax *) , eines

Zeitgenossen Nero's, la welcbem derselbe iiber das Vaterland, die

Gestalt, die Farben, die Krafte der Edelsteine gehandelt, and wel-

ches er an diesen gerichtet ha be. Ltcssitig sagt , er sehe keinen

Grand, warum man nicht glauben wolle, dass ein sofches altes Werfc

unter dem Naraen Evax vorbanden gewesen sei. Auf keinen Fall

hat man zu der Annahme Grand, alle die wunderbaren Eigenschaf-

ten , welche in diesem Gedtchte den verschiedenen Steinen beigelegt

werden, seien aus dem Kopfe des Marbod entsprungen, da das Ge-

genthell sich aas den Schriften der Alten nachweisen lass*. Die

Alten legten wie den Krantern so auch den verschiedenen Sfelnen

Heilkrafte bel. Die betreffenden Verse Marbod's, welche In dem

Prologus zu seinem Gedichte enthalten sind, lauten also:

Hoc opus (des Evax) excerpens dignum, componere duxi,

*) Cains fumigium. «) Praestigias.

*) Ueber den Evax s. Letsbitf* Collectaneen anter dem Wor-
te: Edelsteine S. 162. Bd. 20. seiner Werke, Cotta'scher Aus-
gabe, und die Anmerkungen des Berghauptmanns eon VeUheim
fiber den Gagat; daselbst Bd. SI. S. 387.
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Aptum gestand 1 forma breriore HbeHura,

Qui mihi praeeinue, paunlsque pateret am iota,

Nam maiestatem minuit, qwi mvafica virigafc,

Nec secreta maaent, quorum fit oonscia tttrba.

. Braii n.

Einem Briefe dee Ifferrn Geli. Rejjierungsraths Lepsius in Nauin-

burg entnehmen win felgetide SotmUbtr das Svoel den Sfadt Caub,

zu welcher Heft XH. Tarel V. Ffgur 2. an vergteichen la*.

Mit der Maiming dea lira. IK Brawi, «m<w der bier dArgestellfe

Blschof nicht i» etaem SehaYe stebe , sondero «iok Qb*r etae Stadt-

nauer erbebe, kann fob m*ch ntebt verelnisem Ba ial wirklich ein

Schlff, das bier dargealelk Beta soil, und diese l)arstel*u>g beaieht

«lch attf die besnroebene Sage. Die fcimmerartig gekroote Ertaohuog

awf der rechteii Seite de* Sie^eln darf uas nlchti lrre machon and

verfeWea , dfcseffo Wr etaen Thuna aa baited. Angedeutet fel da-

darea etn erhflhte* Verdeck, gana la ttebereinatiramuag mil deo Sie-

geln der Stadte EI wing, Danaig, Dam tn den Niederlandea und

Part a, adf denea 81e tin einem Ende dea Schiffes eioe gana ahnli-

che , mit Zinnea beaetate
,
Krhfchung — ela erhobte* Verdeck t-r

crblicken. Ich bciitae diese Slegel summtlicb in guten Ahgiiasen in

meiner Sammlung. Sollte bier elne Htadtmauer vorgebikdet sein, no

dfirften In der gansea Lilnge derselben dfe Zinnent nlcfct fehlea.

Uebrigeaa wiederhoK sich das Sfegefttld yon Caub : can Bi«ahof,

ID einem Sobiife steaend, die Reeht* ftum Segueo erhebenrfy olilt der

Llnfeen den Diechomtab halfead - in dear Ste«e! derWaA Mardlk;
ebenMls in Ineiner Sammlung. Es ware innreasaat au ermhren, wer

der ScanlabetWge der letateren seL

Coin. In der Sitaung der konigUcken Akadearie <fer >Vi*se«-

schaften to Muachen vom M. Mm 18*9, tiett. Pfftt ******

etaen Vortrog fiber „die Sohlaebt bei Tomiacum and Jfare J?Qfefn«,

in welchem er die AnaicM, daas die Alajnannenschlaebt, woria CWo-

dowieh dea Cnrialeogott. angerufen, bei Zuipteh gesc*U*<iJ wordeu

sei, mit der Nachricht, der Krankenkonig aei nacli der Schlacht fiber

Tool, wo er den h. Veda^tns gehroffen habe, nach Hause auriickge-

kehrt, in Uebereinstimmiing an brfngea Mucht. CblMowich, nimmt er

an , babe die Alnmannen 5i«c m ihr Land *erfnl^t , bis nafie an den

Greneea dea ost^oibischcn tteicbes, wo cs deon ganz nntMrllcli sef,

daas er auf dem BuckWege, elwa von SWw ber> abeP XkMiI 4jekora-
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men sel. Et bmi# siob de«balb nuf den Ausdrnok cortretaftt' pnptrio

des Gregor von Tours, dessen Deutung bei spfttereu ScbrHlsfeftern er

billigt, und auf dsn Brief de* Theodwfob. Aber jener Ausdrock acheint

etne weite Verfolgang nm wenigsten efnzuscbliessen , ja dlesc wfrd

geradezu dnrck das vorbergebeode probibito belle' au#gesoblessen,

und bei dent Brlefe des Ostgdbenkonigs hfltte die Prage, k» welcher

Zeit derselte geacnrlebeu sei, vorao erwogen werden aolten, da bei

der unleugbaren L/iickenlinftigkeif unserer befreffenden F^nenricbfeo

die Wahrscheinlichkeit for dfe Annahme, Tneodorteh bealehe Sicft aitf

die von Oregor erwahnte Besfegong der Alamannen , an rich Iraum

grosser 1st, als dfe fur die entgegengesetate Rfetaung, welebe wir im

KweUen Aufeatse dteees Befles als die elnarfg rfentlge fcu erweisen

versucht haben. Mit Kerht bemerkf, Rudhmi jregen drejenfcenj wel-

ebe, wie *chon die Bollnndfsten ctton*chen>, die Besieging der Ala-

mannen in die SiiHe von Strassbnrg verlegen , die Alamannen muss-

ten dann auf Ibrem eigenen Bodeu bekampft warden seW, dawir sie

vielmelir als die Angreifenden 7M denken haben. Den ptol'/ticben

Umschlag jener Schlacht will er, ,,otaae damit sfeh gegen ein Dogma

xii verFehlen", daher erklnren , dass die Alamannen
, bereits ibres

Niege* liber die Franken gewias, unermflfhig sick rnObenft nutf pRm-

dernd in einzelnen (Schwarmen tiber das ganze ScMachtfeM verorei-

fet hAtteri, wie dies eine to der Kriegsgesefefckle jenes Voltes Mb fig

vorkomtneode Krsebeinimg sel (*f), jedeofaJls dte flaeheSttf BHtWf-

rang, die man einem so erafusareieaeii EreiguNse, «ber dessen lin-

xelnhetten wir wenig anferrichtet sind, geben kmte. Dk* Kaantfrage

scnem* uns nucn jvwNMvrr men* am recafen r.nne getassf z« naaen,

so dans vrir nock ionaef imsere ©ben 8. So. ff. gegebene AwfSbrttng

f«r elne ntek* nbertnssige haltew, derea genaoeste Pruftteg von kttri-

diger Seite wir aebnliebst wunschen,

H. Dflntzer.

Bonn, la der Knlner Zeituog vom In. Juoi 2. Aus«nbewiirde

aus. der Saar- und Moselzeitung Nachricbt von „sehr umfassenden,

gewaltsamen Zerstorungen" gegeben , welebe die romische Wasser-

leitnng hei Trier betreJen taken sollten. Des Ikileraetebnefe ver-

B.iomte nicht, alsbald naeh Trier an sohreibon , um nahere und an-1-

(lientische Aegaben uber <Jiese Angelegenhelt su erhnken , woranf

ikm uaok wenigen Tagen von kumiiger und competenter 8eite eln

Bericht augiog, wetoben wir, uater wirmstem Uanke an den Urn.
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Verfasser. nachfolgenrl auszuorsweise den Mitjrliedern und Freunden

des Vereins miUbeilen.

„Vod den gemeldeten „sehr umftwsenden
,
gewaltsnmen Zer-

storungen" ist hier nichts Naheres bekannt geworden; es werdea

darunter vermuthlich wohl einzelne
,

partielle Abtragungen und Aus-

brechungen des Deckgewdlbes der Wasserleitung zu versieben sein,

welche die Besitzer der Berggelaude , imter deren Oberflache der

Canal hinlauft, sich schon vielfach erlaubt haben. Diese partiellen

Beschadigungen sind zu beklagen, und es ist verdienstUeh, die Auf-

merksamkeit der Behorden anf diesen Ge^enstand zu lenken j aber

die Abhulfe durfte nicht leicht, und die unversehrte ErhaUung des

Banwerks wohl nur far diejenigen Strecken, in welcben der Canal

unter Geraeindegrund fortlauft, gesichert seln.

Nach der etwas hyperboliachea Fassung jenea ArttkeU konote

ein minder kundiges Publikum leicht zu der Annahne verleitet wer-

den, daas wir in diesem „beruhmten romisohen Aquaduct"

eui Gegenstuck wo nicht zu dem Pont du Gard, doob zu den Arches

de Pont a Mousson bewssen, da es slob in der Wirklichkeit docb

nur urn die Reste eines unterirdischen Canal-* handelt, welcher das

Wasser des Ruverbaches an den Gehangen des Ruver- und Mosel-

Thales entlang nach Trier fiibrte, und dessen Lauf und Construction

in roehren Schriflen (nnmentlich in den Werken von Quednow, voa

Schmidt u. A.) grundlich beschrieben ist. An den 8tellen, wo die*e

Wasserleitung ins Freie iiberfrat, sind die fruher vorhandenen Pfei-

ler und Bogen langst bis auf die letsten 8pnren verschwunden. Die

Wasserleitung hat daber cine mehr tecbnisch-archaologiache, nls mo-

numentale Bedeutung. Der interessanteste Punct ist in der Nahe des

Dorfes Ruver , wo der Canal als ein ausgedehnter StoUen dureh die

Schleferfelsen des Grunberges getrieben war, und vor einigen Jahren

bei Attlegung eines Steinbruches unverrotithet aufgedeckt worden ist

Er erseheint hier am jahen Abhang fiber der Mosel gleich eioer Hdhle,

die von weUem sichtbar, aber nur aut Ziegenpfaden erreichbar ist."

O.

Bonn. Wir verfehlen nicht, die Aufmerksamkeit der Mitglie-

der und Freunde unseres Vereines auf zwei bedeutende Miinzfttnde

nu lenken, welche in den leueten Jahren ira Nor.Ien Oeutschlnnd* ge-

macht worden sind. Ueber den ersten dieser Funde sind wir bereits

durch den vor Kurzem empfangenen ,,Funfzehnton Bericht der
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sohlesw ig-holsteln-latienbnrgtschen Gesellschaft far

die 8amm)ung and Erhaltang vaterlandischer Alterthfi-

raer«, vollst&ndig unterrichtet. Ueber den zweiten Fand (remischer

Mitnzen) , welcher fm Frnbling dieses Jahres bei Jever gemacht

warde, hat es mir trots verschiedener Bemfihungen nicht gelingen

wollen, Naheres zu erfahren, ah dass die Miinzen circa 2.500 Stack, 1m

Gewichte von circa 14% theils von Nilber theils von Gold die Kdpfe

der Kalaer Domltian , Hadrian , Traian „und Anderer mehr" gezeigt

baben. Von den Chaussearbeltern , welche sie bei Ibrer Arbeit fan-

den und furcbten mochten, dieselben wieder abgeben so mussen,

wnrde die Mehrzahl dieser Miinzen schlennigst nach Altona an einen

Goldschmied verkault, und von diesem mit ahnlicher EUe einge-

schmolzen.

Der erstere Fund (mittelalterlfche Mfinzen) wnrde anf dem

Gute Farve im ostlichen Holstein Im Frtihling 48. gemacht, nachdem

schon im December 47, bei der Durchstecbtmg einer augenscheinlich

von Menschenhand aufgeworfenen, allmahlig ansteigenden Erderho-

bung, welche seit unvordenkllcben Zelten beackert war, allerlel bron-

zene Anticaglien gefunden, ond zwar in 4y,' Tiefte innerhalb von

Steinsetaungen. Ueber den Fund bericblet der Herr Prof. KoHMiil-

lenhof im Eingange jenes Berichte* naherj die Miinzen, and zwar

mehre Tausende an der Zahl nebst grossen silbernen Ringen und

einigen anderen Schmucksachen im Gewlcht von etwa 10 ft warden

6" tief unter der Obernache in elnem Krug von 9" (oder 11") H6he

gefunden. Der Besitzer, Herr Graf Retention -Farre sandte den gan-

zen Fund der erwahnten Gesellschaft, fur welche Dr. Julius Fried-

lander in Berlin die Untersuchting der Mfinzen ubernahm. Die Ar-

beit dieses ausgezeichneten Numismatikers liege in dem erwahnten

Berichfe vor mir, und es ergiebt sich daratrs, dass der Fund besteht

aus : f. deutschen Miinzen, 1. Konigsmunzen ohne Stadtnamen , S.

Mfinzen mit £tad(namen , welche nach der damaligen Provinzeinthei-

hifig folgenj n. Franzosischen Munzen; III. Englischen; IV. Irl&ndi-

sclien j V. sog. Wendischen; VI. Arabischen. Was das Alter dieser

Mfinzen anlangt, ergiebt sich aus dem p. 39. und 60. mitgetheilten

Verzetchnisse der chronologisch bestlmmbaren, dass die ftltesten (Su-

mnniden-Mnnze von Ismael ben Ahmed) vom Jahre 898., die jting-

sten (Mfinze des Braclslaus und Mfinze des Hartbaknut) aus den Jah-

ren 1087.-89. sind , so dass sich etwa 1010. bis 1050. als Zelt der

Vergrabung des Scbatzes ergiebt. O. "
1
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BrOiita. Der erate iRnnd der AhJiandlungen der k. k. osterret-

ch i«oHon Akademie der Whsenschaften, welcher vorKurzesnin hocint

brillanter AusHtaUung erschienen i«t , enthitlt in seiner cweiten Ab-

tbeilung uoter den Arbeiten von Niektmituuedern der Atkademie eine

Abhandlung uber die romincben Deukmaler Sabrbiirjj'ii und aeine* xnh-

teren Gebieles veil Prof. Uefmtr in Munchen mif G Tafeln sebr saober

lithograph irter .Zetchnuegea. Kine Jcunse Ueberaicht fiber den lohalt

dieser ^erade die Mttglieder nnseres Vereines intereasireaden Abhand-

faing dilrfte an dieaetn Orle aiobt auerwunscbt seta. Die ante Ab-

theilung tea Aufoatae* bildefi Deilkmtter .der Verehmm* 4er Gutter.

Von .den U Denkmftlern sind nwei den Jupiter Ambianus, e,wei dent

Jenifer O. M., ewei dem Mereurtws , wwei dem Hercules, eine* dem

Mithras, eines den Nymphen, eines der LocalgoUheit von Bedaiun,

fiednms nod deo AJounae, SenutagottJieMen der «al«fueHen geweiht

Die .Mnelte Ablneilung wird #ebildet darob Deekmaler eur fibre der

Kaiser, die dritte von aolehen asoni Anrienken an Eltetm , Kinder,

Gatlea, ftescamdsier, jFrenade and HreiseJawne. Die vierte Abthei-

lung 'be^cltf aus v kluinurco Denkmiilern", Porfratreliefen, lnschriften

auf Tbonlampcn ; die fuafte Ablheilonjc endlich cnJhaU die Denkuii*

lerfrajsnianfe. Vic Jiehandlung Hefner's ist eine bochst system at ische,

eiu ^;ule« Veweeichniis der Fund- und Auf bewahrtmgsorte, sowie eia

Persaaea- nnd £achre»wter, endlich ein Verzeiohniss derSiglen seniles-

aea die songfiiltige AMinndkmg. O.

riloaa. In der Bkeln Volksbeile, d.d, 40. Anguat 1649. stand

{elgender Artikel : ^(Mwarbwisjg,, 10. August B* «elQgea*eit -de*

Ueeerjimcbens der biesigea, «ebr alien 00 >**krh.) iwbyeanttnihcben

Stile erbwten Kirche warden im Hjunjrtchece, «o wie in .den beiden

SeiCewchufea, tyuren von bedeulqnden FreaJtogemiUden entrieckt.

Diesetben aeioboeja aich dune* ih*e ;grossaf(fee Antage, so wie dnrch

die Kriaphe und Pracb* der Fnrben ana, An der linken Seife des

HaupUcbhfe* befiudet aich .each water Andern ein «anc wohlerhali*-

ner.Kopfc"

Auf diese n>unde wanderie der UoterKeiclmete an Anfang der

Herbs(£erien . in Begleitiing nielirer knnsUiebcnrier Freunde und

zuoier Maler, nackdeni sie das IXainpfboot r.u Niederbrewig an's Land

geselait, durcb ein engta , aber freundliches , von eineni kleinen Ba-

cbe durchsehlangcltes Thai, dom elwa eine balbe JStunde von Nieder-

brekaig entfernten, verateckt gelegenen Oberbreiaig «u. Zu ikrer
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Freude muden ate .efedUtchtbure, wofain sle iare ersten Schritie rich-

teteh, schoji oflen. Doeh wie gross "war ihr Erstaunen, ala sie die

ersehnten YYaDdgeniitlile — mlt eioer doppelten weissea Tunche be-

deckt fanden. Von den gepriesenen Kunstschnpfuiisea war von dem
rohen Pfnsei der Ansrreicher nichts verschont geblieben, als in dent

ausgefcoichnet achonen Chor, ein uber der Sakristei angebrachter Kopf

von braiioer Farbe, and dnriiber ein Pferd, von dew nur noch dm
Ftisso ibis 7km dLeibe sicbtbar wnren. An dem nurdlichen Seiten*

schiffe, >welche« erne Kmpore hat, war ein grosseres Gemalde ange-

braeht, wwven man aoch die Umrisse einer Geatalt, wie ea scheint,

dfen predigenden Krluser vorstellend, diirchsobimmern sab. Es is* ia

der Thm eu beklagen, data gegen den Willen unaerer h6eeren Be-

hbroea iron Gemeindevorstehern nnd selbst von Geistllchen solche

aelteae Ueberbleibsel der caristliohen Kunst, aits bloasem Mangel an

Geschmaok und Sinn fur alccbristiicke Siniachheit trod SofabaheiC der

Ornaareatik aeretort werden, dm einem aUes gleiehniachenden weiet

sen, beer 'gar biroten AnStrielie Plate en machen. Die nabere Bo-

solireibung;dieser, im reinen Stfle des 18. Jabrh. erbeuten Kirche,

avbvon aor der Th*inn -mil dem Portal, der die BreUe des Mittel*

xchiffes einnimint , durcb spiiteren Umbau seine frubere Form verlo-

rwfc ha*) behalien wir una Kir eine andere Gule^cnheit vor. — Fur

diese ^cbmcrzlicbe Tiiuscliung wurde uns im Verfolg unserer Kunst-

wandcning rheinaufvWirts ein erfreulicber Eraatz in der alten freien

Meichsstadt ttopp'ard zu Theil. Die dortige, wie es scheint, ain Eude

dee •M.uJaarn. la rein gothisebem Stile crbaute €a*me]Uerkir»-

eheeataalt aamlioh an der audlfcadtt Wand, nebea der Kaaael,

elae groase Freskomalerel , In duer nebeueinander gereUiten einzel-

wem Blldero , die Geschichte des a. Alexius, eines griecbJscaea KbV

*4g*sb*nes, voreteflend , der lam HoohzeiMtage seine harrende Braui

und *doe bohen EHern vcrlasst und rti Scltiffegebt, um sich in frei-

winder Avmath dem Helm eu weihea, hernaefa arm und elend in

das Vnfterbaus wiederkehrt, wo er unerkannt mi Treppenhause liegt,

mlssaandelt and *er*potte< von der Dienerschaft, bis der Tod seine

Leiden iendet. Bel seinem Begrabnisse fangen die Glocken von selbst

an zu lauten ; der lnng vermisste KOnlgssohn wird erkannt und

von den betriibten Ehem feierlick bestatfet. Die Bilder zeichnen

«uch durch am Qaaaen lobenswerthe Composition und die sum Theil

HoCft gut erbnltenen Fnrbew atis, und mocbtou werth sein, von>kunst-

fertiger Hand zweckmassig hergestellt zu werden. ^ollten aus dem
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grosqen una reicnen wajae iioppara •«* nic eriOHioritciien Glutei nicnt

zu beschaffen selo, om eine selteoe alt© Kimstschdpfuag zu erbalten,

wetcae der Stadt zur Zierde gereicht und den kunstllebenden Wan-
derer fesselt und zum Genusse einladet?

J. Freudenberg.

Bonn. Zu 8 oiler, elnem Dorfe, welches an der Zulpicher

Strasse, und nicht welt von Zulpich selbst gelegen 1st, hat man seit

langerer Zeit auf einer Stelle, welche man den Dins el nennt, und

ans welcher Kie* gegraben wird , menschliche Gebeine gefunden.

Jfingsthin slnd daselbst abermals zwei Graber entdeckt worden, wel-

che bus SandsteinplfcUen ohne Mortel ztisaininengeftigt waren. In

dicsen Grabern fanden Rich ausser einzelnen menschlichen Knocben

mehre alte Waffen , mebre Lanzea, ein Helm, ein versilbertes Mes-

ser, ein Glasflaschchen u. dgl. Die Steine, ans welchen die Graber

gebaut waren. sind unzwetfelhaft romischen Ursprungs; einea dersel-

ben tragt eine romische Inschrift. — Auf einem Grundstucke, welches

dem Gutsbesitzer Herrn OffergeUU zu Volkerahofen bei Alden-

hoven zogebort, sind im Laufe dieses JSommers sear ausgedehnte

romische Substructionen zu Tage gefordert worden; ausser vielen

Fragmenten verschledener Marmorarten, hat man daselbst mehre

romische Munzen, drei ganz wohl erhnllene, vom Boste nicht be-

nihrte romische Pflugschaare , dann eine grossere eiserne Zange,

mehre eiserne Hinge , und unter andereu einen rftmischen Ziegel mit

einer Jahresxahl gefunden. — la der Kabe von Ahrweiler, im

Wadenheimer Felde, wurden um die Mltte des August in diesem

Jahre bei der Eroffnung einer Lehmgrubc, in einer Tiefe von 4 Fuss,

romische Ziegel in nicht tinbetrachtticherMeuge gefunden. — Zu Thorr
zwischen Coin und Julich wurde im Laufe des verflossenen Sommers

ein Garten abgerrageo. Bei dieser Gelegenhelt kamen ausgedehnte

romische Substructionen rum Vorschein; es fanden sich ein grosser

und zwei klelnere Kruge von der gewobnlicben weissgrauen Farbe,

eine Amphora und eine Schussel von rothem Thon and zwei Deckel

von Urnen. Die geuaueren Bericbte liber diese Fnnde wird das nach-

ste Heft bringen. Braun.

Druckfehler.

S. 139. Z. 7. v. u. statt: Bullen, kaiserliche Dlplome Oder amtlicher
Contracte; lies: Bullen kaiserlicher Diplome Oder amtlicher
Contracte.
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Die Storungen im Geschaftsbetriebe, welche durch den

schwer zu ersetzenden Verlust des verstorbenen Prof. Dr.

Lersch eingetrelen sind, haben die Herausgabe dieses XV.

Heftes der Jahrbucher ungewohnlich langc verzogert. Denn

nicht allein wurde dem Vereine in dem Genannten sein

flberaus thatigcr Secret&r entrissen, dessen Stelle erst im

Februar d. J. prorisorisch , im August deinitiv durch den

Unterzeichneten wieder besetzt werden konnte, w&hrend wel-

cher .Zwischenzeit die laufeuden Geschafte durch den Ar-

chivar des Vereins Herrn G.-0.-L. Freudenberg ubernommen

wurden, sondern es wurde durch diesen Tod eine Reihe von

Verbindungen out unseren Mitarbeitern abgerissen, welche

neu anzukniipfen nicht die Sache einiger Monate sein konnte,

7m besonderer Freude gerekht es uns daher, den Mitglie-

dern and Freunden des Vereines anzeigen zu ktinnen , dass

die wohl begrundete Hoffnung vorhanden ist , die Geschafte

desi Vereines und die Herausgabe der Hefte werden fortan

wieder ihren ungestflrten Fortgang haben. Auch im UebrU

gen ktfnnen wir uber das Gedeihen des Vereines crfreuliche

JYIiUheilungen machen
;
denn, wenngleich derselbe theils durch

derf T*d, theils durch freiwiUigen Rucktritt 11 Mitglieder

rerloren hat, so hat derselbe dagegen einen neuen Zuwachs

von 15 Mitgliedern erhalten, so dass die Gesammtzahl der-

seJben sich jetzt auf 227 stellfc. Auch die Verhaltnisse der

Casse, wenngleich wir noch immer die Saumniss in der Ein-

zahhing mehrtr Beitrage friiherer Jahre zu beklagen haben,

15
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sind gemass dem voni Cassirer Herrn Lie. Krafft in der

\etzten Generalversammlung abgestatteten Bericht gilnstiger

als man es unter den obwaltenden ZeitverhaJtnissen erwar-

ten durfte.

Die siebente Generalversammlung wurde am 9. Decem-

ber 1849. 1m Senatssaale der tfniversifat alrgebalten. Die

Versammluug beschloss, fernerhin die Ceneralversammluugen

am 3. August, dem Geburtstage des hochseligen Kduigs zu

halten. Nachdem der Cassirer Herr Krafft Recfcnung ab-

gelegt hatte, wurden die bisherigen Mitglteder des Vorstan-

des, Herr Prof. Braun als Prftsident, Herr G..O.-L. Freuden-

berg als Ardiivar und Herr Lie. Krafft als Cassirer wieder

gewahlt nad nahmen die Wahl dankend as. Als redigiw*.

der Secretar wurde Herr Dr. Schmidt von Hrn. Professor

Dr. Weicker vorgtschlagen, welcber von der Versammlung

gewablt warde , die Wahl jedoch ablebnte. fas Mrruar

wilrde der Unteneichnete von den Mitgliedern des Vorstan-

des, nachdem Hr. G.-O.-L. Frendenberg die Correspondenzen

des Vereins bis dahin besorgt batte , dureh Coaptation mam

provisorischen redigirenden Seeretiir erwablt und trat sofort

in seine Functionen ein.

Am & August 1850. wurde im Senatssaale der hie-

sigen Uiiiversitat die acute Generalversammiun^ g^halten.

Der js. President theille mic, dass trolz des Abgangrs meh-

rer Mitglieder die ZaU demlben sidh vermehrt babe (siehe

oben).

Debtr >den Zusfeand der Casse, weJcher sieh lurch

einen Ueberscltuss von 12 Thrr. 17 Sgr. 6 Pf. ausser neb*

ren liqtriden Bettragen als gttasfig envies
,
legte Herr Lie.

Krafft ftechnmig a*. Ferner tbeUte der Herr Prftsidcnl die

durch AbleJunag des Herrn Dr. Schmidt no&weddig gewor-

dene vorlttufige Wahl des UnLerzeicsneten znm redigirenden

Secretar mit, md bericbtete iiber den Bland der Geschafie.

Der Unieczekhnete machte iter den Drack des Utftrn,
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welcher namentlich durch die unverschuldete Zogerung eines

unserer Mitarbeiter, dessen Aufsatz jetet cine Zierde des

vorliegenden Heftes ist, bedeuteud verzogert worden, die ntt-

thigen rechtfertigenden Mittheilungen. Hierauf wurde zur

Wahl des Vorsiandes gescbritten; durch Acclamation wur-

den die bisherigen ordentlichen Mitglieder des Vorstandes

so wie der provisorische Seeretar wieder gewahlt und nah-

roen die Wahl dankend an.

Schliesslich bemerken wir noch, dass die schon im

Jahre 1847. von Seiten des Vereines veranstalteten archaolo-

gischen Gesellschaften (siehe die Chronik im XIII. Hefte) im

vorigen Winter wiederum iu's Leben gerufen sind. Es ha-

ben freilioh rtir awci Sitcungen stattgefunden , indem die

Angelegenheit nicht vor Ende Februar zur Sprache kam,

diese Sitzungen jedoch boten in den Vortragen der Herren

Prof* Welcker, Prof. B. Curlius aits Berlin, Dr. L. Schmidt

und Lange vie! Intcressantes dar. Die archaologischen Ge-

sellschaften werden im kommenden Winter regelmassig alle

drel Wochen gehalten werden, worauf wir unsere bonner

Mitglieder im Voraus hiennit aufmerksam au machen uns

erlauben.

Bonn, den 96. September 1850.

Im Namen des Vorstandes

der redlflxende Secrelir

Dr. Johannes Overneck.
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Verzelchnfiss der Mltglleder.

Ehrenmitglieder.

Seine Konigliche Hoheit Prins Fr iedr ich von Preussen.

Seine Hoheit der Hereog Bern hard von Sachsen-

Weimar-Eisenach. i

Seine Excellenz der ehemal. Minister der Geistlicben,

Unterrichts- und Medicinat-Angelegenheiten, Geheimer StaaU-

minister Herr Dr. Eichhorn in Berlin.

Seine Excellenz der ehemal. Gehcime Staats- und Ca-

binets-Minister Freiherr von Bod else bwingh-Velmede
in Beriin.

Seine Excellent der Oberprasident der Proving West-

phalen, Geheimer Staatsminister Herr Flottwell.

Seine Excellenz der wirkliche Geheime-Rath und ko-

niglich Preussische ansserordentliche Gesandte und bevoIU

machtigte Minister am koniglichen Grossbritanischen Hofe,

Herr Dr. Bun sen in London.

DerGeneralpostraeister, Herr von Schaper in Berlin.

Der Generaldirektor der Koniglichen Museen, Geheimer

Legationsrath Herr Dr. von Olfers in Berlin.

Der Geheime Oberregierungsrath , ehemal. Curator und

ausserordentliche Regierungsbevollmachtigte , Herr Dr. von
Bethmann-Hollweg in Bonn.

Der Berghauptinann, Hr. Dr. von Dechen in Bonn.

Herr Professor Dr. Backing in Bonn.

Herr Professor Dr. Welcker in Bonn.

-
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Ordentliche Mitglieder.

Claessen. Baainspector Cretner. Caudidat Meyer. * G-
O.-L. Dr. Jos. Mtiller. Reg.-Rath Ritz. Prof- Carl Schmidt.

Assessor Schmitz. Regierungs-Prasident von Wedell. Vi-

car Weidenhaupt. Regierungs - Secretar Weit*. — Alffter

(bei Bonn). Pfarrer Meuser. — Amsterdam. Staaterath

Dr. P. A. Brugmans. — Basel. Prof. Dr. Gerlach. * Prof.

Dr. Vischer. — Berlin. Geheimer Justizrath F. Bloemer.

Wirkl. Geh. Pinanzrath Camphausen. Prof. Dr. Gerhard.

Prof. Dr. Lachmann. Prof. Lie Piper. Bauralh v. QuasL

Legationsrath Dr. Alfred v. Reumont. Oberprocurator Sehnaase.

— Bern. Bibliothekar Dr. A. Jahn. — Bielefeld. C. F.

Westennann. — Bingen. Lehrer Weidenbach. — Bonn. Prof.

Dr. Achterfeldt. Prof. Dr. Arndt Prof. Dr. Aschbach. Geh.

Hofrath Boisseree. Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. C. A. Brandis.

Prof. Dr. Braun. Dr. Clemens. Prof. Dr. Dahlmann. Dr.

Delius. G.-O.-L. Dubbelmann. Repetent Dr. Floss. G.-O.-L.

Freudenberg. Stadtrath C. Geergi. Dr. Hauthal. Prof. Dr.

Heimsoeth. Akadem. Zeichnenlehrer Hobe. Dir. Dr. Korte-

garn. Lie W. Rrafft. Ingenieur H. v. Lassaulx. A. Mar-

cus. Prof. Dr. Mendelssohn. Frau Mertens-Scbaafihausen.

Prof. Nicolovius. Geh. Bergrath Prof. Dr. Noggerath. Dr.

J. OreTbeck. Pfarrer Reinkens. G.-O.-L. Remacly. Prof.

Dr. Hitachi. Prof. Dr. Bitter. Freiherr ?on Rygal. Dr.

Savelsberg. Dr. L. Schmidt. Revd\ Graham Smith. Dom-

capitular Prof. Dr. Scholz. Gymnas. - Direct. Prof. Dr.

Schopen. Prof. Dr. K. Simrock. G.-O.-L. Werner. Sani-

tatmth Wolff. Dr. Zartmann. — Breslau. Prof. Dr. Am-
brosch. Prof. Lie Friedlie*. Domdechant Prof. Dr. Bitter.

— BriUsel. Prof. Dr. C; P. Bock; • Conservator Schayes.

h W. Wolf. — Cleve. Director Dr. Helmke. Coblenz.

Geh. Regierungsrath Baerstb. Referendar Eltester. G.-Direct.
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Dr. Klein. — C6ln. Justizrath v, BUnco., Bibliothccar Prof.

Dr. Duntxer. Buchhandler F. C. Eisen. J. M. Farina. P.

J. era**. Bauconducleur Grond. 0,-Direct©v<&r. Knebel.

Ft. Koch. Bildhauer Chr, Mohr. G.Ci* Dr. Pfarrius.

Conservator Ramboux. RegimenUarzt Dr. Randen rath. AppeU

lationsgerichtsrath A. Reichensperger. G.~0.-L* Dr. Saal.

Referendar A. Senckler. Justixrath und Adv,*A*w*lt Stupp.

Baumeister Weyer. Begierungs- und Baorath Ztrirner. —
Crefeld. * Rector Dr. Rein* - ihventer. P. C. Molbuysen.—
Dormagen. Jacob Delhoveit. — Dorirecht. S. IL v. d. Noor-

daa. — Dresden. Geb. Kirchcnrath Httbel. Dr. G. Strove.

— Durbosslar (bei Julich). Pfarrer Lie. Blum. — Dar**
Apotheker Rumpel. — DUsseMorf. Regieningsr, Dr. Rber-

meyer. Pfarrer Krafft. Schmelxer. Prof* Wiegmann. —
Ediger. Pastor Sehwickerath. — Edinbnrg. Dr. Schmitx. —
Eisleben. Dr. Grafenhan. — Elberfeld. Dr. Belx. — Em-
merich. *G.- Director Dr. Diilenburger. Dr. Rlein. Dr.

Montigny. Dn J. Schneider. — Freiburg. Prof. Dr. H.

Schreiber. — Vent. Prof. Dr. Roulez. — iiieneken. Prosper

Cuypers. — Giessen. Prof. Dr. Osann. — Gtittingen. Kam-

merherr Freiherr v. Ostorf. Prof. Dr. K. F. Hermann. Prof.

Dr. Wiescler.— Greifswalde. Prof. Dr. fJrlich*— Eaag.

Dr. G. Groen van Prinsterer. — Halle. Prof. Dr. Jacob. —
Hannover. Subeonrector Dr. C. L. Grotefend.-*- Heidelberg.

Prof. Dr. Gervinus. Prof. Dr. Hausser. Prof. Dr. Zell. —
HeiUgensttdt. G.-O.-L. Kramarcxik. — Ingbert (bei Saar*

brucken). ttttenbesitxer Friedrich und Heinrfch Kramer. —
Kohlscheid (bei Aachen). VicarRaumgarten.— Kremsmunster.

Prof. Pieringer. Bibliothekar Hagen.— . Laibach. Dr. Ulle-

pitsch.— Lauchheim (In Wiirtemberg). Stadtpfarrer Georg

Kauzer. — Leipzig. Prof. Dr. O. Jahn. — Leyden. Dr. J.

Bodel - Nyenhui*. »Dr. U J. F, Jansaen, Conservator des

K. Museums der Alterthiimer. Dr. De Wal. — LeuwardeiL

Dr. I. Dh-k& Dr. H, de Haan Metteia. — iAnz & Wl
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raann. Religionslehrer Wienenbrtigge. — Tubingen. *Prof.

Dr. Wala. — Utrecht. Dr. A. van Beck. Freiherr Beeld-
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I. C liorographic und Geschlchte.

1. JDu Cagr 6ingm'd fstr 3rtt In RomrrljfrrfVljaft.

Dass die Lage der Stadt Bin gen, welche jetzt am lin-

ken Ufer des Rheins und am rechten der Nahe sich hinzieht,

in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt eine andere

als die heutige gewesen sei, 1st eine mehrfach ausgespro-

chene Behauptung, welche ich in einer Anmerkung zu Taciti

Histor. IV. 70. zu bekampfen unternommen habe, hier aber

einer neuen Prtifung unterziehe, weil unser Blatt mir ge-

stattet, ausftihrlicher iiber diesen Punkt mich zu verbreiten,

als es in einer Ausgabe, deren Anmerkungen hinter der

Ktirze ihres Autors nicht gar zu weit zurttckbleiben so11ten,

mttglich gewesen ist.

Zuerst wurde jene Behauptung ausgesprochen von Theo-

dor Ryck in seiner Ausgabe des Tacitus, welclie zu Leyden

1687. und 1688. in zwei kleinen Banden mit historischen

und kritischen Anmerkungen erschieu. In einer Note zu der

angezeigten Stelle schreibt er: Bingium hodie Bingen,

ad Navae et Rheni confluentes situm, et nunc quidem in dex-

tra Navae ripa, tunc in sinistra, uti ex Taciti descri-

ptione colligitur. Diese Angabe, das alte Bingen habe auf

der linken Seite der Nahe gelegeu, ist von spatern Her-

ausgebern des Tacitus entweder als eine begrtindete atifge-

nommen und wiederholt oder doch mit Stillschweigen gedul-

det worden. Von jetzt Lebenden, welche mil Ryck und an-

dern Erklareni des Tacitus dieselbe Yorstellung theilten,

1
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2 Die Lage Bingen's

erw&hne ich hicr unsern gelehrten Professor Booking, der

in den Anmerkungen zu seiner neuen Ausgabe der Mosella

des Ausonius ("Moselgedichte des Ausonius" u. s. w. "Latei-

nisch und Deutsch von Eduard Booking*, Bonn 1845.) S. 69.

sagt: "Dieses (Bingium, Vincum) lag damals, wie sich aus

Tacitus (Hist IV. 70.) Beschreibung der hier von Ausonius

angedeuteten Schlacht ergiebt, auf dem link en Ufer

der Nahe".

Gegen diese durcb Ryck aufgekommene Auffassung

wird in meiner Anmerkung zu der genannten SteUe des Ta-

citus bemerkt: At in sinistro litore nihil loci oppidi aedifi-

ciis, ct civitas baud dubie tunc, ut hodie, in dextra flumiois

ripa fuit, ubi natura et facies locorum oppido quam niaxime

opportuna. Die Wahrheit dieser Entgegnung wird jedem,

der das heutige Bingen und die angebliche SteUe des alte*

vergleicht, sofort einleucbten. Auf der linken Seite der Nahe

ist das Ufer steil und abschiissig, hat keinen Platz selbst fur

ein Paar Hftuser. Die Erbauer von Bingen mUssten blinde

Thoren gewesen sein, wenn sie das schone Terrain auf der

andern Seite der Nahe ibersehen und ihre Hauser gkich

Nestern an die jahen Hiigel des linken geb&ngt hatten.

Bndfich sollen auch Mauerreste aus der Romerzeit best&ti-

gen, dass Bingen chemals an seiner jetzigen Stelle gest&n-

So ware ich daun schnell zu dem Ziele dieser Eror-

terung gekommcn, in sofern ich nichts zu beweisen gedeuke,

als dass die alte Lage Bingen's von der jetzigen nicht ver-

schieden gewesen sei , allein der von Ryck gepflanate Inr-

thum ist in neue Wurzeln ausgeschlagen und hat zu zwei

neuen Erklarungen der Worte des Tacitus gefuhrt , wekhe
vor einer genauern Priifung ebenfalls nicht bestehen konnen.

Die erste dieser ErkUrungeu ist von Doderlein vorgetra-

gen. Nachdem er in seiner Ausgabe des Tacitus bei der

betreffenden Stelle Ryck's Anmerkung uber Bingen wiedex-
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zur Zeii der Romerherrschafl. 3

holt hat, fahrt er selbst fort: inuno nou in ipso vico conse-

dit Tutor, sed prope vicum in altera et sinistra Navae ripa.

Doderlein lasst hiernach das alte Bingen an seiner jetzigen

Stelle ruhen
,
verlegt aber das Lager des Tutor nicht nach

Bingen, sondern ausserhalb des Orts an das linke Nahe-Ufer.

Dagegen siud zwei, wie ich glaube, gegriindete EiuwUrfe in

meiner Anmerkuug zu derselben Stelle erhoben: Ka ripa

(das linke Ufer der Nahe) tarn praerupta, ut exercitus con-

sistere ibi uon possit Et Tacitus cum narrat, Bingium con-

cessisse Tutorem, oppidum ab eo relictum et hosti stulte con-

cessum esse non significavit. Zur Aufstellung eines Heeres

und Lagers, wie Dtiderlein will, ist das linke Ufer des FJus-

ses mit seiner steilen Wand nicht geeignet, und eioem Feinde,

der von Mainz, wie Dtiderlein ebenfalls voraussetzt, herun-

tergekommen sein soli, den wohlgelegenen festen Platz ohne

weiters zu tiberlassen , ware ein Uebermass von Thorheit

gewesen, da dieser ja die Mittel darbot, deu mftssigen Fluss

zu ttberbrttcken oder Truppen vermittelst Nachen auf das

linke Ufer zu werfen. Endlich steht diese Vorstellung in

Widerspruch mit dem Berichte des Tacitus: denn dieser er-

zahlt, dass Tutor sich nach Bingen (Bingium concessit),

nicht in die Nahe von Bingen, zuriickgezogen habe.

fiine zweite neue Auslegung der Stelle des Tacitus

hehauptet zweierlei, 1. das ehemalige Bingen habe an seiner

jetzigen Stelle gelegen, und so weit bin auch ich mit der-

selben vtfllig einverstandeu , 2. die Nahe sei zur Zeit des

Tacitus oder vielmehr des von ihm beschriebenen Batavischen

Krieges (im Jahre 70. nach Chr.) nicht in ihrem jetzigen

Bette bci Bingen geflossen, sondern sie habe sicli eine gute

Viertelstunde vor ihrer gegeuwartigen Mttndung nach Nord-

osten gewendet und sei bei Kemp ten, eine halbe Stunde

oberhalb der Stadt Bingen, in den Rhein gefaUen; Bingen

habe demnach doch an der 1 in ken Seite der Nahe, wie

dies auch Tacitus angebe, gelegen. Diese kuhne Annahme
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4 Die Lage Bingen's

geht von unserm geschatzten Diehter und Professor K. Sim-

rock aus (Rheinland von IT. Simrock. Zweite Auflage S.

251. fg. Leipzig 1847. 8.), und ist ganz ktirzlich von Pro-

fessor Docking, der frUher die von Rye* ausgegangene

Vorstellung theilte, aufgenommen und mit der ihm eigen-

thiimlichen Gelehrsamkeit und Belesenheit in seinem Com-

mentar zur Notitia Dignitatiun (Annotatio ad Notitiam Di-

gnitatum in partibus Occidentis. Pars posterior. Bonnae A.

MOCCCL.) p. 972.-976. erweitert und durchgefuhrt wor-

den. Hocking's ausftihrliche Anmerkung besteht aus zwei

Theilen; einerseits soli bewiesen werden, dass Bingen in

alter Zeit auf der linken Seite der Nahe gelegen habe, an-

dersei ts aber gezeigt werden, wie dies moglich gewesen,

ohne das ehemalige Bingen an einer andern Stelle als der

heutigen zu suchen.

Nach Hocking's Behauptung wird Bingen in zwei alien

Schriftstellen an das linke Dfer der Nahe gesetzt , von Ta-

citus namlich und Ausonius. Ich betrachte zuerst die Stelle

des Ausonius, weil sie hier zum erstenmale herangezogeu ist,

um das altc Bingen auf der linken Seite der Nahe zu zei-

gen. Die betreffenden Worte stehen im Anfange der Mosella

des Ausonius:

Transieram celerem nebuloso flumine Navara,

Addita mi ratus veteri nova moenia Vinco.

Die Reisebeschreibung des Ausonius beginnt nut den Htthen

des Hunsrilck's auf der linken Seite der Nahe; dariiber fflhrt

ihn die Strasse in westlicher Richtung nach der Mosel. Cm
dahin zu gelangen, war Ausonius nach einem Wege durch

das Rheinthal bei Bingen Uber die Nahe gegangen, und hatte

vor diesem Uebergauge die neuen Mauern des alten Bingen

bewundert. Das sagen seine Worte : "aber den rascben Strom,

als Nebel ihn deckte, die Nava, war ich gegangen, nachdem

ich bewundert die neue Befestigung des alten Vincum*'. So-

bald Ausonius die Nahe Uberschritteu hat, ist er auch schon
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zur Zeit der Romerherrschaft.

zu Wald und Oede gekommen: unde (von der Nahe her),

heisst es weiter bei ihm, iter ingrediens neinorosa per avia

solum. Die Nahe muss demuach zur Zeit des Ausonius oder

im Jabre 368. nach Chr., wo er jene Reise machte
, ganz

an derselben Stelle wie heute, d. h. auf der westlichen Seite

von Bingen, nicht auf der ttstlichen bei Kempten
,
geflossen

und in den Rhein gemiindet haben. Backing's Deutsche

Uebersetzung der eben erklarten Worte, "Ueber den eilen-

den Strom , als Nebel ihn deckte , der Nava kam ich und

schauete neu umfestet das altende Vincum", ist unrichtig.

Denn das Mittelwort der Vergangenheit (miratus), wo-

mit die Bewunderung bezeichnet ist, geht auf cine Zeit, die

derjenigen, welche mit dem Verbum finitum (transieram) aus-

gedrtickt wird. vorausliegt Die Bewunderung der Mauern

von Seiten des Ausonius ging also seinem Uebergange fiber

den Fluss vorher, obgleich das Verbum finitum als der

Hauptbegriff des Satzes mit Recht an die Spitze desselben

gesfollt ist Fir die Sache wttrde es keinen Unterschied

macheii, wenn Ausonius die beiden Verse umgestellt hatte:

Addita miratus veteri nova moenia Vinco,

Transieram celerem nebuloso flumine Navam.

Allein es ist Zeit, Booking's entgegengesetzte Erkla-

rung dleser Worte zu vernehmen und zu prttfen. Er schreibt

am a. 0. S. 974. sq. : De Biogio poetam loqui — — iam

nemo est qui neget. Quid ergo? transit Navam, a Mogon-

tiaco veniens transit Navam, deinde Bingii moenia miratur.

Diesen Sinn warden die Worte des Ausonius haben , wenn

statt des Mittelwortes der Vergangenheit (miratus) etn Ver-

bum finitum mit einem Bindeworte nach folgte , wenn statt

miratus geschrieben ware ac miratus sum oder ac

deinde miratus sum: das Mittelwort allein kann sol-

che Bedeutung nicht haben, sondern geht auf eine Vergan-

genheit, welche der Vergangenheit von transieram vor-

aufliegt Sticking fahrt fort:
,c

at fortasse a sinistra Navae
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ripa, relicto Bingio retro spiciens" (retrospiciens) "eius moe-

nia miratus est? fateor nebaloso fluroine interiecto nou

ita bene moenia in altera ripa condita spectari". Der Sach-

grund, welchen Sticking gegen diese allerdings unstatthafte

Auffassung anfuhrt, ist schwach : denn wenn der Nebel nur

die Tiefe des Thales und den FJuss bedeckt hatte, nod mehr

sagt Ausonius nicht, so hatte der Reisende, von der An hone

des HunsrUck's zunickblickend, (Iber den Nebel des FJusses

die neuen Mauern von Bingen doeh wohl sehen kttnnen.

Dagegen wird diese Art der Auffassung durch den Sprach-

gebrauch entsehieden verworfen, wie sich aus der eben vor-

getragenen Beinerkung iiber das Mittelwort zur Geniige er-

gibt Auch war der Hunsriick nicht mehr der rechte Ort

fur die Bewunderung , sondern diese wird vor oder in der

Stadt selbst eingetreten sein. Der einfachsten und dem

Sprachgebrauche allein genugendenErklarung kommt Sticking

zuletzt sehr nahe, meint aber, die sei zu bedenklich, selbst

bei einem Dichter: "Vix possts vel poetae verba sic acci-

pere: postquam miratus eram Bingii moenia Navaeque pon-

tem transieram, iter ingrediebar per avia cet." Diese Erkla-

rung ist richtig, sobald man das que binter Navae streicht

und ein Komnia nach moenia setzt (postquam miratus eram

Bingii moenia, Navae pontem transieram). Dass der Dich-

ter transieram schreibt, nicht transii, kommt daher, weil

erst mit dem Hunsriick seine Reisebeschreibung beginnL

Hinter ihm lag die Nahe (daher transieram), noch weiter

hinter ihm liegt Biugen, dessen neue Mauern er beim Ein*

tritt in die Stadt bewundert hatte ; beide werden aber sur

beilaufig erwahot, urn den Beginn der zu beschreibenden

Reise besser hervor zu heben.

Ich muss demnach das Gegentheil vou dem behaupten,

was Sticking a Is das Ergebniss seiner eben mitgetheilten Aus-

einandersetzung folgen lasst: Itaque non possum quin Auso-

nium quoque testari, Navam inter Bingium Mogontiacumqae
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olim interfluxisse
,

opiner. Im Gegentheil , wenn wir die

Worte des Ausonius nach dem geltenden Lateinischen Sprach-

gebrauch erklaren, so erkennen wir auf den ersten Blick,

dass die Nahe 011 seiner Zeit an derselben Stelle ihr Bett

hatte, wo wir es heute finden, d. h. zwischen Bingen und

dem Hunsrttck, so dass Bingen an ihrera rechten, und nicht

am linken Ufer lag:.

Um die Sache von alien Seiten zu beleuchten , stelle

ich mich fttr einen Augenblick auf Backing's Standpunkt

und lasse die Nahe bei Kemp ten in den Rhein fallen.

Werden wir dadureh etwas fur Ausonius gewinnen? Nein,

er wird dann baaren Unsinn schwatzen. Um sich davon zu

tiberzeugen, wolle der geneigte Leser sich daran erinnern

oder sich sagen lassen, dass Kempten eiue halbe Stunde, eine

gauze und gute halbe Stunde oberhalb Bingen nach Mainz

bin liegt, dass die Nahe, wenn sie jemals bier gemiindet

hatte, an der ttstlfehen Seite des Dorfes hatte herauskommen

ratissen , nicht an der westlichen naeh Bingen hin , wo der

Fuss des Rochusberges entgegenstand. Was wflrde also

Ausonius nach seinem dortigen Uebergange fiber die Nahe

erblickt haben? Das Dorf Kempten, wenn damals bereits

ein solches hier bestand, oder die ostliche Ecke des Rochus-

berges, aber nicht die Stadt Bingen, nicht die neuen Mau-
ern von Bingen. Bingen und dessen Mauern konnte er

selbst auf dem Boden von Kempten noch nicht sehen, die-

ses trat erst vor seinen Blick, nachdem er um die Ostliche

Ecke des Rochusberges gekommeu war. Grand genug, jene

Erklarungsweise unbedingt fahren zu lassen.

Bei Ausonius stent Booking mit seiner neuen Auffas-

sung allein, fttr Tacitus hat er an Simrock einen Vorgan-

ger Ich komme zu dieser Annahme nicht ohne Misstrauen

*) Damif der Leser selbst beurtheilen konne, worin Simrock und

Bdcking sich in dieser Annahme begeguen, setze ich Simrock**
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gegen ibre Richtigkeit, nachdem ich von Ausonius schon

gelernt habe, dass zu seiner Zeit die Natur der Dinge bei

Bingen von der heutigen nicht vcrschieden war, und daher,

wenn bei Tacitus Bingen wirklkh auf dem link en Ufer

der Nahe erschiene , die grosse Umwandelung der dortigen

Natnr innerhalb der dreihuudert Jahre, welche zwischen dem

Batavischen Kriege und der Reise des Ausonius liegen, ein-

getreten sein mttsste *). Doch soli mich dieses Misstrauen

Worte aus seinera Rheinlande S. 851. fg. hieher: "Kurz nach dem

Ausflusa der Nah theilt sich ihr Thai, indem rechts zwiscben

den Kalkhugeln des Gaus, die sich aus dem Nahthai ins Raein-

thai wenden, und dem Rochusberg, eine breite Ebene lagert,

durch welche die Wasser der Nah ursprunglich mit dem Rbein

in Verbindung standen, wahrend sie ihra jetzt durch die enge

Schlucht zwischen dem Rochusberge und dem Hunsrucken zu-

fliesst. Wir haben schon oben vermuthet, dass es derRhein ge-

weaen sei, welcher sich vor der Bildung des engern Rheinthals

hier elnen Ausweg gesucht and den Rochusberg vom Hunsrucken

losgerissen habe". -Hier- (auf dem Schariachkopf, einem

Theile des Rochusbergs) "muss man atehen, urn sich zu uber-

zeugen, dass der Rochusberg ein gewaltsam abgerissener Aus-

laufer des Hunsruckens 1st Die geologische Wahrnehmung hat

mir seHdem eine etymologische bestatigt. Daa Dorf Kemptes

namlich, das vor dem Rochusberge oberhalb Bingen am Rhein-

ufer llegt, hieas urkundlich elnst Gamuntt, d\h. Gemiinde, von der

alten Miindung der Nahe. Freher nimmt es fur caput montium,

nicht so iibel, wirkllch begann einst bei ihm fur die RheinJander

der Hunsrucken. Auch mag zur Bestatigung dienen, daas nach

Tacitus Hist. TV. 70. Bingen im Batavischen Kriege auf dem Iin-

ken Ufer der Nahe lag, wo bei der gegenwartigen Miindung des

Flusses kein Platz nur fur eta Hans ware".

*) Schon im Jahre 1847., ah der Druck meioer Ausgabe des Ta-

citus begann, hdrte ich durch einen hiesigen Freund, Herrn Ober-

mir jedoch so gewagt, dass ich ihrer in der Aiuaerkung »u Ta-
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nicht hindern, jene Auffassung einer mtiglichst objectiveo

Priifuug zu unterwerfen. Die Worte des Tacitus a. a. 0. lau-

ten : Tutor Treriris comitantibus , vitato Mogontiaco, Bin-

gium concessit, fidens loco, quia pontem Navae fluminis ab-

ruperat. Sed incursu cobortium quas Sextilius ducebat, et

reperto vado proditus fususque. Der Zusammenhang dieser

Worte mit der vorhergehenden Erz&hlung soil nach Rocking

folgender sein : "Tutor secundo Rheno sive" (vel)
ct

certe ab

euronoto Bingio appropinquavit, quo occupato ideo a Sextilii

impetu tutum se putavit, quod abrupto Navae fluminis ponte

cohortes Sextilii a Mogontiaco venientes Bingium capere nou

posscnt; sed tamen per Navae vadum euntes Tutorem cum

sub copiis fundunt. itaque Bingium a Mogontiaco sive ab

Altiaia (Alzey) et Worrstadt venientibus trans Navam, i.e.

in sinistra Navae ripa fuit". Die Enfscheidung iiber die

Waiirheit oder Unwabrheit dieser Erklarung hangt von der

Prttfung zweier bei Docking vorkommenden Behauptungen

an, welche ich in zwei Fragen fasse: 1. kam Tutor wirk-

lich mit seinen Truppen im Rheinthal herunter nach Biu-

gen? 2. kamen Sextilius und seine Cohorten durch das

Rheinthal fiber Mainz nach Bingen? Ausdriicklich

sagt dies Tacitus nicht , und darum ist es bedenklich , diese

Behauptungen ohne Beweis, wie Bocking thut, auXzustellen,

Was zuerst den Tutor, den Anhanger des Civilis und den

Feind der Rtimer betrifft, so war der Schauplatz seiner

Thatigkeit, ehe er Bingen besetzte, nicht das Rheinthal, nicht

irgend eine Rheinstadt, sondern Trier und die Moselge-

gend. Das bezeugt uns Tacitus iu den Worten, welche

seinem Berichte fiber Tutor's Zug nach Bingen a. a. 0. vor-

hergehen: Tutor Trevirorum copias, receuti Vangionum

citi Hist. IV. 70. nicht gedenken mochte, zar Warnung jedoch

die SfelJe des Ausonius, welche uns Bingen detitlich auf der

rechton Naheaeite seigt, meiner dortigen Anmerknng beiftigte.
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Caeracatium Tribocorum delectu auctas, veterano pedite at-

que equite firmavit (ebenfalls in Trier), corruptis ape aut

metu subactis legionariis; qui primo cohortem praemissam a

Sextilio Felice interficiunt (in oder bei Trier), mox ubi du-

ces exercitosque Romanus propiuquabant, honesto transfugio

rediere, secutis Tribocis Vangionibusque et Caeracatibus. Bei

Ann&herung der ana Italien anrtickenden Romischen Heere

fUhlte sich Tutor in Trier nicht mehr sicher, auch scheint

er den zu ihro tibergegangenen Legionaaoldaten in Trier

nicht mehr getraut zu haben; er sah sich nach einem an.

dern bessern Waffenplatze am Rbein um , von welchem aus

die Verbindung mit den Batavern und dem Unterrhein leich-

ter aufrecht erhalten werden konnte. In nicht gar zu wel-

ter Entfernung von Trier waren am Rhein zwei feste Platze,

Mainz und Bingen. Von Trier auf Mainz loszugehen, wagte

Tutor nicht, er mied diesen Platz (vitato Mogontiaco), weil

eine ttichtige und treue Rttmische Besatzung denselben be-

wachte (Tac. Hist IV. 61. extr. et 62. extr.), und schlug

den Weg nach Bingen ein. Bdcking scheint sich vorgestellt

zu haben, Tutor sei entweder unter den Mauern von Mainz

oder doch nicht weit davon mit dem Heere, was er von

Trier mitbrachte (Treviris comitantibus — Bingium con-

cessit), vorbeigezogen. Dazu nothigt aber Nicbts, nein, die-

selbe Vorsicht, weiche dem Tutor gebot, Mainz zu meiden,

musste ihn bestimmen, dem gefahrlichen Orte mtiglichst fern

zu blciben. Auch fUbrte der nftchste Weg von Trier nach

Bingen nicht an Mainz vorbei , sondern fiber Neumagen

und den Hunsrttck, fiber dieselbe Strasse, die in nmgekebrter

Richtung Ausonius 300 Jahre spater cinschlng. Tacitus weist

mit seinem vitato Mogontiaco nur auf das zuruck , was er

vorher am Ende des 61. u. 62. Capitols fiber Mainz bericb-

tet hatte.

Die erste der obeu aufgeworfencn zwei Fragen muss

demnach verneinead beantwnrtet werden. Tutor kain nicht
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zur Zeit der Romerherrschafl. 11

durch das Rheinthal, sondcrn fiber den Hunsrtick nach Bin-

gen. Vom Hunsrtick heruntergekommen zog er fiber die

Nahebrucke in Bingen ein , brach diese hinter sich ab und

Welt sich nun in Bingen fur sicher: fidens loco, quia

pontem Navae fluminis abruperat. Von der Mainzer

Seite her scheint er nichts besorgt zu haben, wohl darum, weil

Bingen dort gute Mauern hatte. Die so eben hergesetzten Worte

des Tacitus weisen bedeutsam genug auf die Richtung hin, von

welcher Tutor Gefahr und Angriff erwartete, vom Hunsrtick

und der Nahe her. Dorlher kommt Sextilius mit seinen Co-

horten auch wirklich, findet eine Furth durch die Nahe, er-

reicht Bingen, schhtgt die Emporer und verjagt den Tutor:

sed incursu cohortium quas Sextilius ducebar,

et reperto vado proditus fususque (Tutor). Dar-

aus ergibt sich, dass Sextilius dem Tutor auf der Spur nach-

gefolgt, dass er ihm von Trier oder von der Mosel nach-

gesetzt und so fiber den Hunsrtick an die Nahe und nach

Bingen gekommen ist. In dem ttbrigen Zusammenhange der

Erzahlung des Tacitus ist Nichts, was dieser Atiffassung ent-

gegen ware. Zwar ist Sextilius, aus Italien anlangend,

durch Ratien (Qraubtindten) in Obergermanien eingebro-

chen: Tacit. IV. 70.: Atque interim unaetvicesima legio Yin-

donissa, Sextilius Felix cum auxiliariis cohortibus per Rae-

tiam inrupere. Ware dem Sextilius daran gelegen gewe*

sen, recht schnell nach Bingen zu kommen, so wttrde ihn

der n&chste Weg durch das Rheinthal fiber Mainz dahin ge-

fflhrt haben. Allein Bingen war, ala Sextilius in Oberger-

manien anlangte, kein Schauplatz der Emporung, sondern

Tutor betrieb, wie wir geseben haben, damals in Trier und

an der Mosel den Aufstand gegen die ROmer. Dahin hat

Sextilius sich gewendet; das ist anzunehmen, weil er bei

fortgesetzter Verfolgung des Tutor an der Nahe erscheint

Urn an die Mosel zu kommen und den Tutor in Trier zu

erreichen oder zu verjagen, musste er das Rheintiial (etwa
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12 Die Lage Bitujen't

bei Mannheim oder Worms) verlassen und seiue Richtung

westwarts nehmen. Als Tutor aber bereits von Trier nach

Biugen abgezogen war, eilte ihm Sextilius eben dahin nach,

am Fusse des HunarOcks durch die Nahe mit seinen Cohor-

ten watend.

Also auch die zweite der obigen Fragen muss verneint

werden. Auch hat mis die Erw&gung des Zusammenhauges

in der Darstellung des Tacitus gczeigt, dass die Nahe zur

Zeit des Batavischen Aufstandes an der namlichen Stelle

floss, wo wir sie 300 Jahre spater zur Zeit des Ausonius

und heutigen Tages noch linden.

Auch hier stelle ich mich einen Augenblick auf den

Standpunkt von Simrock und Sticking, annehmend, dass

die Nahe bei Rempten in den Rhein gefallen aei , urn zu se-

hen, was dadurch ftir Tacitus gewonnen werde. Dann fiel

die Nahe eine gute halbe Stunde oberhalb Bingen in den

Rhein, und alsdann war gar keine Veranlassung fiir Tacitus

vorhanden, der Nahe uberhaupt zu gedenken. Bingen und

Nahe w&ren sich vttllig fremd uud eben so weit geschieden

gewesen, als es jetzt Kempten und Nahe sind. Ob eine

Briicke bei Rempten ttber die Nahe fiihrtc oder nicht, war

fUr Tutor ganz gleichgiiltig : denn die Romer konnten in

zwei Stunden*) eine solche hier aufcchlagen, obne dass es

Tutor hindern konnte, der in Bingen, durch den langen Ro~

chusberg von Rempten getrennt, lagerte. Der Mangel einer

Briicke tiber die Nabe war nur dann fur die Rdmer eio

Hinderniss, in Bingen einzudringen, wenn der Fluss an sei-

*) Ich nenne nicht su wenig. Zwei Stunden reiehten fur eln Bo-

nihches Heer vollkommea aus, fiber einen so kleinen Fluss, wie

die Nahe 1st, eine Briicke su schlagen, sobald kein anderes Bin-

derniss ihnen im Wege stand. Dazu war es £.>inmer, und zwar
eln so trockner, dass auf dein Rheine kaum Schlffe fahren konn-

ten (Tac. H. IV. W.).
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ner jetzigen Stelle mtindete. Hatten die Rtimer hier due

BrUcke schlagen wollen, so konnten sie aus der Htthe der

Stadt durch die Geschosse des Tutor leicht davon abgehal-

ten werden. Darum versuchten sie es auch gar nicht, son-

dern zogen es vor, an einer seichten Stelle durch den Fluss

zu gehen.

Nachdem durch eine richlige Erklarung der Stellen des

Tacitus und Ausonius der bisher bestrittenen Annahme jeder

solide Grund entzogen, nachdem auch gezeigt ist, dass durch

eine solche Voraussetzung far Tacitus und Ausonius Nichts

gewonnen, wohl aber Viel verloren werde, ktinnte ich diese

Abliandlung schliessen. AHein das Neue und Ktihne findet

leicht Liebhaber. Darum soil es mich nicht verdriessen, auch

noch zwei von Simrock und Backing fur ihre Ansicht bei-

gebrachte Nebengriinde zu prflfen und zuletzt die Mtfglieh-

keit in's Auge zu fassen, wie die Nahc bei Kempten in den

Rhein munden sollte.

Sticking meint, eine nicht geringc Bestatigung erhalte

jene Vermuthung dadurch, dass die Rttmerstrasse von Bingen

nach Mainz nicht am Rheine hin , wie jetzt , sondern eine

Strecke an der Nahe herauf ttber Btidesheim geftihrt habe.

"Nec parvi ponderis videtur", lesen wir bei ihm S. 9T5., *quod

vetits via Mogontiacensis per Gaualgeshemium Ockenhemium

versus atque inde ad Biideshemium anguluinque scarlatinum

(Scharlachecke) ducebat, ut Keuscherus 1. c. docuit certe

per Rheni vailem ad septentrionalem montis sancti Rochi

pedem viam, ut nunc est, etiam Romani duxissent, nisi aliam

atque nunc habent, vallesque et clivi Bingium circumdantes

formam olim bnbuisseut". Wenn die Rtfmerstrasse in Wahr-

heit nicht an dem nOrdlichen steilen Abhange des Rochtia-

berges, wie jetzt, vorbei ging, sondern eine kurze Strecke

im Nahelhale hinauf und dann ttber den sanft ansteigenden

breiten Bergrucken zwischen Nahe und Rhein sich ostlich

zum Rheiuthale wandte, was ich nicht untersucht habe, so
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folgt daraus noch lange nicht, dass die Natur der Dinge zur

Zeit der Roincrherrschaft bei Biugen eiue aodere als jetzt

gewesett sei. Die Rtfmer konnten far ihre Strasse diesen

kleineu Umweg w&hlen, urn die bedeutenden Arbeiten, wel-

che die Anlage einer Strasse am ntfrdlichen Fusse des Ro-

chusberges erforderte, zu vermeiden, sie koDnteo dies thuu,

um den Ueberschwemmungen des Rheius auszuweichen , sie

konnten noch andere uns oder wenigstens mir nicht bekannte

Grande dazu haben. Kurz, wenn Keuschefs Behauptung

begrundet ist, so folgt daraus eine andere Richtung der

Hauptstrassc von Bingen nach Mainz zur Zeit der Romer-

herrschaft, aber keine andere Gestalt der Thaler und Berge

um Biugen.

Das eben ErwUhnte hat Sticking aJlein , einen andern

Nebengrund far diese Vermutbung, und zwar einen aus der

Etymologic entnommeuen, fiihren beide, Simroch und J?., au.

Simrock sagt darttber: "die geologische Wahrnehraung hat

mir seitdem eine etymologische best&tigt". Preilich, wenn

Geologie und Etymologie sich vereinigen , eine Sache zu

bestatigen, so muss sie wohl wahr seiu. Der geneigte Le-

ser wolle mir gestatten, zuerst die Etymologic in's Auge zu

fassen, weil ich als Philolog mich hier auf meinem Felde

bewege. Simrock filhrt fort: "Das Dorf Kempten namlich,

das vor dem Rochusberge oberhalb Ringen am Rheinufer

liegt, hiess urkundlich einst Gamunti, d. h. Gcmunde, von

der a Iten Mttndung der Nahe". Ich mochte doch gern die

Urkuuden sehen, worin Simrock das Hessendarmstttdtische

Dorf Kempten unter dem Namen Gamunti aufgcfuhrt gelesen

hat. Wahrscheinlich wird sich aus der Fortsetzung dieser

Ertirterung ergeben, dass so)che nicht vorkomuien.

Aber vielleicht nehmen wir es mit unserm sinnigen

Dichter oder vielmehr mit seinem Buche, das vorzugsweise

fttr die elegante Welt bestimmt ist , etwas zu strenge. Pi-

ctoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa
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potestas. Wenden wir uns daher lieber zu Backing, bei

welchem strenge Priifuog mehr an ihrer Stelle ist Er

schreibt S. 075. sq. :
"Accessit quod in Ruodolfi Anualib.

Fuldensib. ad a. 858. (Monum. German. I. p. 372.) legimus

:

„Villa quaedam baud procul ab urbe Pinguia [Bin gen] sita

est , Caput moDtiam vocata eo quod ibi monies per alveuui

Rheni fluminis tendentes initium habent, quam vulgus corrupte

[?] Capmunti [al. cammunti, cammunzi] nominare solet;

ubi malignus spiritus evidens nequitiae suae ostendit indi-

cium. ad quern locum editor »Cham und, hodie Kemp ten,

supra Bingam" aunotavit; eiusd. a. diploma ap. Lamei. in

Actis acad. Palat I. p. 272. memorat Cham under mar-

cam. sed non cum Prehero II. 11. p. 45. adscripta vocabula

Gaemunde, Gemunda, GemUnde, a mundio, i. e. tutela

et defensione, sed cum Simrockio p. 252. a b antiquis Na-

vae ostiis (cf. Graff A lthochd. Sprachsch. II. p. 812.)

interpreter". Wir verdanken es dem Fleisse unseres grUnd-

lich gelehrten Docking's, dass wir von den alten Benennun-

gen Keuipteus uugefahr Alles zusammeii haben, was daru-

ber vorkomineu mag. Abcr uach Simrock s Gamunti, flber-

haupt nacb einer mit G aufangenden Form sehen wir uns

vergeblich urn. Pertz hat bei Ruodoif die Form Capmunti,

welche seine beste Handschrift darbietet, in den Text aufge-

nonunen, und fuhrt ueben derselben aus zwei andern noch

Cammunti und Cammunzi an, welches letztere bei Fre-

her (Scriptor. rerum Germ. torn. I. p. 33. ed. tert.) stent

Alicia was wird dann wohl uberhaupt von der Deutung G e-

miinde (Mundung der Nahe) zu halten sein? Sie ist grund-

falsch ; die Ableitung des braven und uuferrichteten Ruodoif

(er las im neunten Jahrh. die erste Halfte der Annalen des

Tacitus, als kein Mensch in der Welt ausser ihm etwas da-

von kannte) ist richtig, wenn man nur Caput montis *)

Caput montis ist der Ort genannt, weil er an der Tordern Spitze
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16 Die Lage Bing&CB

statt Caput montium darin andert und auf

rung verzichtet. Dann haben wir in Capmunti den Stamm

von caput, ferner raontis mit abgeworfenem Zischlaut Die

Endung von Caput Hess man fahren, urn das Composition un-

ter einen Accent bringen zu konnen, Capmunti. Daraus ist

im Neuhochdeutschen Kemp ten gebildet, indem der Ton auf

die Anfangssylbe zuriickgezogen wurde, Rempten. Beide

Formen, die alte und die neue, stehen von Gem find e weit,

sehr weit ab, und ich mochte den Sprachkiinstler sehen, der

diese aus jenen lcicht und nattirlich abzuleiten verstUnde.

Die beiden andern Formen , welche bei Ruodolf aus Hand-

sebriften angefflhrt werden, Cammunti und Cammunzi, gehen

auf Capmunti und dadurch auf caput montis zurflck. In

Cammunti hat sich das p dem folgenden m assimilirt, in

Camraunai ist Assimilation und die im Mittelalter weit ver-

breitete Aussprache des t vor t wie z erkennbar. In der

Form des angefUhrten Diploms ChamunderMarcam (wohl

st. Camunder M.) ist die Verdoppelung des m unterblieben

und C in Ch erweicht Auch das Ende des Namens hat sich

nach dem Ausfalle des Vokales t aus f in d erweicht
l<

Wo-

her in alter Welt haben aber die beiden Gelehrten, der eine

sein Gamunti, der andere sein Gemunda sich geholt ?" wird

vielleicht noch Jemand fragen. Das mag Gott wissen, mir

ist es ein Rathsel, und am Ende wissen sie es selbst nicbt

Vor allem darf der Leser nicht glauben, dass die drei Formen,

des Rochusberges in der Richtung nach Mains: liegt. Die Bonier

wurden ihn jedoch eher pes Oder radices montis genannt haben;

daher mag Ort und Name erst im Mittelalter aufgekommen sein.

Andere Berge als der Rochusberg linden sich in

Nahe dort nicbt; auch darnm Caput montis, nicht C. m<

Von einer fihnlichen Lage hat die Baierische Stadt Rempten an

der lUer ihren Namen. Die ItaUenische Form ist Capo dl

So heisst in Neapel ein grosser, am Abhange einer Hohe
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zur Zeit def RSmerherrschaft. 17

welche bei Sticking aufgeftihrt werden (^adscripta vocabula

Gaemunde, Gemunda, Gemiind e"), in irgend elner alien

Quelle als ehemalige Namen von Kempten vorkommen. Fur

dieses sind keine andern Benennungeu vorhanden, als sol-

che, die sich auf Caput montis leicht und sprachgemass zu-

rilckfUhren lassen.

Es Meibt noeh obrig, die irrige Voraussetzung , denn

dass sie eine solche sei, hat sich bisher schon zur Genuge

gezeigt, in ihren aussersteu Winkel zu verfolgen, und die

Mo «^lichkeit , wie die Nahe bei Kempten in den Rhein mtin-

den sollte, einer Priifung zu unterwerfen. Daranf kommt

am Ende Alles an, und ieh wflrde damit angefangen haben,

wean der Weg meiner Critik durch die Urheber der in Rede

stehenden Voraussetzung mir nicht vorgezeichnet ware. Da

diesc Mttglichkeit fur Simrock's und Sticking's Annahme

von der grOssten Wichtigkeit ist , so dttrfen wir erwarten,

dass beide dieselbe sorgfaltig nachgewiesen haben. Allein

unsere Erwartung wird nicht befriedigt. Simrock kommt

fiber diesen Punkt durch eine poetische Licenz hinweg; ihm

hat "die geologische Wahrnehmung eine etymologische be-

statigt". Wo*u fur einen Dichter noch tnehr? Wollte der

"Doleh der Kritik" ihm noch starker zusetzen , so hatte er

ein leichtes Mittel sich zu rachen, er wiirde aus der Sache

eine Rheinsage machen. Entlassen wir also den Dichter und

sehen nach, was der RechUgelehrte und Historiker beibringt.

Der sagt S. 975. fg., "er sei geneigt, den Namen des Dorfes

Kempten durch Gemunde zu erklaren und dieses auf

die ehemalige Nahemilndung bei Kempten mit Simrock zu

beziehen, wenn dieses nach den Gesetzen, wie Htthen und

Httgel sich bilden, erlaubt sei" (si hoc per eas leges, quibus

clivi cnllesque fiunt, licebit). Man sollte es kaum glauben,

dass der soust so grtindlich forschende Backing sich hier

damit bcgnflgt, diese ubcraus schwache und doch fttr seine

Vermuthung hochst wichtige Position durch ein mattes si
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lieebit zu decken. Rocking fahrt fort: "nun hodie Nava

quo minus ad meridionalem moo (is S. Rochi pedem, ipsius

quasi montium Hunsruckianorum promontorii , Gemundam *)

versus fluat , ciivis interiectia vetatur" (ich wttrde hinzu-

setzen: et clivis quidera humane comraodis^qui utrum Rhe-

nique Navaeque exundantium aut vinitorum imbriumque etiam

viribus (sive id istius maligni spiritus nequitia factum est,

Elbegasti *) fortasse) post Romaiiorum tempora effecti , an

illis etiam temporibus exstitisse dicendi sint, naturalis histo-

riae peritioribus veterisque Navae alvei, si qui fuit ab ho-

dierno diversi t investigatoribus diiudicandum relinquimus".

Nach dieser Darstellung sollte man meinen , dass zwischeo

Nahe und Rhein nur unbedeutende Htigel stch finden, Hiigol,

welche aus dem Schlamme, den Rhein uud Nahe angeschwemmt

(Rhenique Navaeque exundantium viribus), durch Platzregen

und Erdanhaufen der Winzer (vinitorum imbriumque viribus),

endlich durch Teufelsspuk (maligni spiritus nequitia) im Laufe

der Zeit hatten entsteben konnen. Ich muss dem Leser tin

e\fadd*€& a^lA^I joudT ^jfc^cut^. ^ofa^tt}) ^ ich so ^^b^it

kanu, da ich vor wenigen Wochen auf einer Reise in die

Schweiz das bezilglicbe Terrain untersucht habe. Geht mau

an der Nahemttndung bei Bingen an diesemFlusse aufwarts,

so wird Nahe und Rhein went auf die Weite einer halben

Stunde (% Meile) durch den Rochusberg, welcher an der

Naheseite von seinem rothen Thonschiefer Scharlachberg

heisst und einen wohlbekanuten Wein liefert, geschieden.

Nach dem Rhein bin Uegt an der estlichen Ecke des Rochus-

berges das Dorf Kempten eine halbe Stunde von Bingen,

*) Urn ein mogtiehes Missverstandolss ku verhuten, bemerke ich noch

einmal, dass dieses Gamunda in der Wirklichkeit nicbt exUflrt

**) Elbegast ist auf iedeu Fall an diesen Hujreln unschnldie , der

maliirnu^ soiritus bei Ruodolf ist kein eerincercr als der leidi^c

Satan selbst (der bose Oeistj.
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nach der Nalie-Seite, jedoch nicht hart am Flusse, am Fusse

des Berges liegt Biideshciin cine gute Viertelstunde von Bin-

gen. Sobald der hohe und steile Rochusberg aufgehttrt hat,

wird die Wasserscheide zwischen den beiden Stromen be-

deuteod niedrigcr, aber auch bedeutend weiter, da die Nahe

von Siideu, der Rlieio von Osten kommt; daher nimmt sie

auf beiden Seiteu die Gestalt einer sanft ansteigenden Hoch-

ebene an und wird von Simrock, jedoch ungenau, ein*

Ebene genannt Icli schatze die Hohe, wo sie am niedrig-

sten ist, awar nicht als Geometer, sondern nach dem Masse

mciner Augcn uud Fusse, auf circa 100 Fuss uber dem Spie-

gel der Nahe und des Rheias. Von Ockenheim nach Bildes-

heim fliesst ein kleiner Bach, dessen Lauf Uber eine Stunde

lang ist; seine Quelle ist kurz vor Ockenheim. Aber selbst

hier ist die Steigung von der Nahe her noch nicht zu Ende,

sondern um auf die Wasserscheide zu gelangen , muss man

hinter Ockenheim noch ein Stuck Weges aufwarts gehen.

Nach der andern Seite , dem Rheine zu , fliesat ebenfalls ein

kleiner Bach von der L&nge einer guten Stunde, wekher

bei Gaulsheim in den Rhein mundet, eine Viertelstunde ober-

halb Kcmpten. Eiu anderer noch kleinerer Bach fliesst nach

Kempten zu und ftlllt ostlich von dicsem Dorfe in den Rhein.

Alle diese Bache haben ein ordentliches Gefaiie und errei-

. chen doch noch nicht die Htihe der Wasserscheide zwischen

Nahe und Rhein. Der Leser ) wird schon merken , dass

*) Um sich von der Richtigkeit meiner Angaben iiber jene Gegend

xvrischen Rhein und Nahe selbst ku ilberzeugen, braucben meine

Leser die Reise nach Blngen und der Umgegend nicht etnmal

selbst ku machen , sondern diejenlgen , welche in Bonn odcr in

der N/ihe von Bonn wohnen, konnen in einem kostbaren Relief

in Poppelsdorf, woraqf der schdnste Thell des Rbeinthals und

seiner Umgebungen auf das sorgfaltigsle naohgebildet is| , ein

klares und zuverlassiges Bild jener Wasserscheide mil etgnen

Augen schaueu.
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Boching s Erklarung fiber die Entstehung jeuer Hochebene

zwischen Nahe und Rhein unzureichend ist. Denn stelleo

wir tins den Schlamm der Nahe und des Rheins, den Platz-

regen, die Winder, den Teufelsspuk audi noch so wirksam

vor; dass eine Hochebene in der Ausdehnung einer Stundc

daraus entstehen konne, werden wir nimmermehr glau-

ben. Es mtissten dann drei Quellen und der Wasservorrath

ron drei Bachcn gleich mit eingeschlemmt oder hineiugezau-

bert sein. Der gute, fromme Ruodolf weiss nns zwar Man-

ches von dem Unwesen, welches der GoUseibeiuns in Kempteo

trieb, zu erz&hlen, dass cr aber eine grossartige Naturrevo-

lution vorgenommen habe, davon steht bei ihm nichts ge-

schrieben.

AUein Backing will in diesem Punkte ein eigne* Ur-

theil gar nicht fallen, sondern die Entscheidung den Natur-

forschern uberlassen. Zum GlUck haben wir hier an Ort

und Stelle gleich sehr ausgezeichnete Naturforscher , vor

alien unsern Berghauptinann v. Dechen und Professor N&gge-

ratky Manner, welche zugleich mit dem Terrain um Bingen

genau vertraut sind. Aber beide werden sich bitten , einen

verlorenen Posten zu besetzen, und thaten sie es, so wurde

ich mit Tacitus und Ausonius in der Hand sie zuruckweisen.

Denn wohl gemerkt, hier ist von historischen und verhalt-

nissmassig jungen Zeiten die Rede, von den ersten vier

Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung, nicht von Jahren der

Urwelt. Tiichtige Naturforscher konnen tins uber Erdrevo-

lutionen bei Bingen ohne Zweifel merkwUrdige Aufschlussc

geben. Wie werden wir mit Spannung ihnen lauscheu, wenn

sie uns vortragen, dass vor etwa 100,000 Jahren, ebe das

tiefe Bett der Nahe zwischeu dem Rochusberge und dem

Hunsrticken, des Rheins zwischen Rochusberg und Nieder-

wald ausgehohlt und durchbrochen war, die Wogen der Nahe

und des Rheins zu einem grossen
,

grossen See sich auf-

thUrmten und beide FiUsse schon vor ihrer gegenwartigen
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Einigung ihr Wasser mischten! Und wenn hunderttausend

Jahre nicht ausreichen, cine so grosse Aenderung der Dinge

zu erklaren, so werdcn wir auch eine Million gern gestat-

ten. Und wenn sich nun nach Vollendung des doppelten

Durchbruchs die Massen des Seewassers allmahlich verliefen,

so konnte noch immer eine tflchtige Portion nach Kempten

bin stilrzeu, so dass dieses Dorf In einer ebenfalls nicht

mehr bekannten Urzeit den jetst verschwundenen Namen Ga-

munda oder Gemtinde mit Recht tragen durfte. Was daraus

weiter folgt, wird dem aufmerksatnen Leser ebenfalls nicht

unbeachtet geblieben sein : es liegt namlich am Tage , dass

das alte Gamunda, nicht das hentige Dorf Kempten, schon

vor wenigstens 100,000 Jahren bestand. Gamunda also hiess

der ftlteste Ort nicht bios des Rheinlandes, sondern des

ganzen Erdkreises •).

Bonn.
r. Hitter.

*) Die vom Hrn. Verfasser angerufene Entscheidung der Naturwis-

senschaft erfolgte bald; am Winckelmaonsfeste sprach Herr Berg-

bauptmann t>. Dechen ausftlhrlich uber die geologische Moglich-

keit und Wshrscbeinlicbkeit eines ZusammenJIiessen* von Rbein

und Nahe bei Kempten. Das Resultat der Rede, die wir weiter

unten im Auszoge folgen lassen, war, dass in historiscber Zeit,

von der bier aDeln die Rede sein kann, die Nahe an ketnem an-

dern Orte in den Rhein eingeflossen sein kann, aJs an dem heu-

tigen Ausflusspunkte. Ann. d. Redaction.
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(Aus ifAlienischen Erionerimgen.)

An einem freundlichen Marzmorgen des Jahres 1843.

iinternahm ich mit einigen Freunden, Deutschcn, die von Rom

her sich mir angeschlossen hatten, von Neapel aus cine Pahrt

nach Pozzuolo und Baja, jencn im Alterthum so viel besuchten

und genannten Punkten, die heutzutage von den wenigsten

Reisenden gesehen werden, indess Neapels siidliche Umge-

bungen, Herculaneum und Pompeji, Sorrent und Salerno, selbst

Pasturn, nicht leicht irgend einem derselben entgeben. Frfih

urn sieben Uhr bestiegen wir an unsrer schfln gelegenen Woh-

nung bci Santa Lucia einen leichten Wagen. Dann rollten

wir die Prachtstrasse der Cliiaja an den Garten der Villa

reale entlang, immer das morgendlich blaue Weer zur Lin-

ken. Ehe wir uns dessen versaben, war die durch den

Dichter Sannazar verherrlichte Mergellina erreicht, und wir

begrfissten links an der Strasse jenes antike Grabmal, an

welches der gepriesene Name Virgils sich kndpft Ob

es das echte sei, ktimmertc uns heute wenig. Nicht weit

von hier muss Virgil bestattet worden sein. Denn als er im

September des Jahres 735. = 19. v. Chr. zu Brundisiura

nach kurzer Krankheit starb, da war sein lefzter Wunsch,

in dem „geliebten Parthenope , wo er stiller Musse genies*

send seine herrlichsten Lieder gesungen hatte", wie er am
Schluss der Georgica (IV. 563.) sagt, bestattet zu werden.

Er setztc sich selbst die Grabschrift:

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc

Parthenope: cecini pascua, nira, duces.

Auf dieselbc euthalt jene Marmortafc), welchc im XVI. Jahr-
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hundert am Eingange des alien Columbariums befestigt wurde,

eine Anspielung:

Qui cineres? Tumuli haec vestigia, couditur olim

Die hoc qui ceeinit pascua, rura, duces.

Virgil ward bcgraben : via Puteolana intra lapidem secun-

dum, wie Donati vita Virg. 54. sagt, und noch hundert Jabre

nachher ehrten Dichter den Oil, wie Plinius (Epist. in. 7.)

es von dem Silius Italicus und Statius von sich selbst er-

zfthlt (Silv. IV. 4. 51.). So winkten auch wir dem edlen

Sanger im Geiste verehrende Grfisse zu, als wir in den langen,

dustcren Felsengang des Pausilypon, den heutigen Posilipo,

einfuhren. Strabo bereits gedenkt (1. V. c. 4. p. 999. Tauchn.)

desselben, und lasst sogar die LuftlOcher nicht unerw&hnt,

die in diese schauerigen Engen hier nnd da einen Strahl des

Tages leiten. Mit Gewalt muss man im dunkeln Bauche der

Erde sich ins Gedftchtniss rufen, dass oben der reizendste

Hiige-I liegt an dem herrlichen Bnsen Parthenope's, mit Re-

ben und Griin bekranzt, von stolzcn Pinien iiberragt. Das

sagt ja schon der Name des Pausilypon, jener antiken

Villa des grausamen Vedius Pollio
,

Freigelassenen des Au-

gustus, der die Muranen, die er zog und ass, hoher hielt,

als die Mensehen, die ihm dienten. Aber Augustus bestrafte

ihn und ward spater sein Erbe •). Auch die Villa Pausily-

pon wird damals kaiserlich geworden sein, ein „Ohnetrauera,

wie Friedrieh II. sich ein „Ohnesorgen« grfindete. Freilich

werden Augustus und Friedrieh ebenfalls erfahren haben,

was Horatius (Epist. I. 11. 30.) seinem reiselustigen Bulla-

tins zuruft:

Quod petis, hie est,

Est Ulubris, animus si te non deficit aeouus.

Und doch, wo fande sich eine schoncre Stelle in der

Plin. H.N. IX. 53. 78.: Pausilypum villa Campaniae baud procul

Neapoli. Dio Cass. L1V. 83.
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Welt, ate dieses Pausilypon! Von seiner Hohe schant man

vor sich den weiten Meerbusen bis znm Vesuv mit seiner

Dampfsaule, Portici, Resina, Torre del Greco, Pompeji (das

man freilich nur ahnet,) zu seinen Fussen; links dehnt sich

der vordere Theil der gewaltigen Stadt Neapel, bis zum

hochragenden Castell S. Elmo und Schloss Capo di Monte,

und uuten springt in s Meer vor (bei S. Lucia) Castello dell'

Uovo; rechts aber spielt in blauen Wellen der machtigc Bu-

sen fernhin bis nach Castellamare und Sorrento, bis zu dem

dammernden Vorgebirge der Minerva, an das die Insel Ca-

pri, Tiberius' verrufeuer Lustort, wie eine hutende Sphinx

am Eingauge des AUerheiligsten , sich zu lehneu scheint

Zu machtig, zu umfassend wird dem Auge der Blick. Und

nicht minder Schones bietet sich dar, wenn man der andern

Seite sich zuwendet. Im Vordergrunde glanzt mit weissen

Mauern die kleine Insel Nisida, jene Nesis, wo nach CAsar's

Ermordung Cicero einst den Brutus aufsuchte (Cic Att XVL
1.4.), weiter die vulkanische Gruppe der Pithekuseu, Pro-

chyte (jet2t Procida) und Aenaria oder Ischia, mit dem alten

Feuerberge Epomeus (Strab. V. 4. p. 402.), der noch jetzt Epo-

meo heisst, obgleich keiner der Umwohner sich traumcn lasst,

was die Alten fabelten, er ruhe auf den Schultern des feuer-

spriihenden Riesen Typhon, dessen Homer (U. U. 788.) ge-

denkt, rechts aber der Meerbusen von Baja, der Sinus Pu-

teolanus der Alten, viel kleiner, als der von Neapel, doch

nicht arraer an Naturschtfnbeiten, und in seiner ganzen Aus-

dehnung von dem Vorgebirge Misenum bis zum Pausilypon,

ein Schauplatz uralten Lebens und Geniessens. Denn so wie

jetzt Neapel AUes in sich vereinigt, Reichthum und Kunst,

Lust und Genuss, so umgekehrt in der Urzeit die Stadte und

Gegenden jenseit des Pausilypon. Da lag auf der andern

Seite des Vorgebirges Misenum Cum a, in der Urzeit von

Chalkidenscrn erbaut, die auch Ischia bevtflkerten. Von

hier aus ward Dikaarchia, spater P u t e o 1 i genannt, und
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auch Par (he nope 0
) gegrtindet, an dessen Stelle nach der

Zerstorung spater Eretrier Neapolis grundeten. An
dieser ganzen Ktiste des schonen Campaniens war ursprung-

lich Alles griechisch, und noch in Strabo's ***) Zeit gab es

davon vielfacbe Spuren in Sitten, Gebrauchen, Heiligthumern.

So konnen wir mit Sicherheit annehmen, dass in den Ueber-

resten von Herculancum und Pompeji eben so viel griechi-

sches, als rtfmisches Leben zu Tage liegt , trie denn gerade

von diesen ausdrUcklich gesagt wird (bei Strab. V. 4. p. 399.)

dass zucrst Osker, dann Tyrrhener und Pelasger, endlich

Samniter sie inne gehabt Ueberall steht man hier, in Mit-

ten eben so grossartiger, als lieblicher Naturerscheiiiungen,

von bedeutsameo Sagen und Marchen umtdnt, auf uraltem

Culturboden. Niemand gibt uns genau die Zeil jener frtthe-

sten griechischen Niederlassungen an. Sie fallen nach dem

trojanischen Kriege, heisst es, lange vor der Grflndung

Roins. Als der letzte Tarquinier vertrieben wurde, fand er

Zuflucbt bei Aristodemus, dem Tyrannen von Cuma (Cic.

Tusc. III. 12. Liv. II. 21.) und starb daselbst Und Jafar-

hunderte spater, nach Beendigung der punischen Kriege,

sucbten und fanden die Grossen Roms in dem schonen Cam-

paoien Rube vor den K&mpfen, den Leideuschaften , den

Sttirmen der Heimath. So der grosse Scipio
-J*) zu Linter-

num , wie es scheint , einer der Ersten , die diese Richtung

Man zeigte dort das Grabmal der Sirene Parthenope. Strab. V.

4. p. 896. P!ln. N. H. in. 9.

**) Niebuhr, Rom. Gesoh. I. 168. Ncdnol* Kufiator. Strab. V. 4.

Strab. I.V. 4. p. 394. Tchn. nltloia cT t^n rje'Ellijytxfc dyw-

yfc iyravto* Otottrai yvfxvaoid rt xal Itftftta xal (pQtnQta xal

6y6fiaxa 'EXXyytxa, xatntQ Syraty 'Pwftatuy.

f) Wr. XXXVin. 54. : Silentiom deinde de Africado (ait: vitam Li-

terni egit aiae desiderlo urbte. Morientem rure eo ipso loco se-

peliri ae inasisae fertint, monumentumque Ibi aedlficari, oe fanus

eibi in ingrata patria fieret.
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nalimen, daon Marios, Sulla, Lucollus, Pompejus, Cicero, Bru-

tus und fast sftumtliche Casaren. Diese Erscheinung han^t

zusammen mit dem Ueberhandnehmen griechischer Rildung zu

Ram. Da sehnte man sich nach dem milden Ktistenlande

Campaniens, das nebcn derFfllle von Flschen und Austern +)

die edelsten Reben trug, wo griechische Lebensweise herrschte,

wo die Natur in einer Fillle heilsamer Quellen Rettung vor

leiblichen Uebeln jeder Art zu bieten schien. Aber mit den

Grossen und Reichen Rom's kehrfen auch ihre Laster in dem

uppig schftnen Lande ein. Was Capua dem Hannibal , das

wurde zahllosen Romern in der Folge Campanien. Die letz-

ten Reste alter Kraft und Tugend fanden dort ihr Grab.

Selbst aus den Triimmern Hercnlaneum's und Pompeji's weht

uns, neben der feinsten Bliithe der Kunst, dieser Gedanke an.

Der Posilipo zieht sich von der HOhe des Vomer© aus

drei bis vier Miglien (etwa eine kleine Stunde) weit bis iur

Insel Nisida. Die Grotte durch denselben ist ilber tausend

Schritte lang, zwischen 76 mid in der Mitte 20 Fuss both

und 19 F. breit. Es ist ein in jeder Art bedeutendes Werk.

Offenbar ist sein Zweck die Verbindung der Stftdte Dik.tar-

chia (Puteoli) und ibrer Nachbarin Neapolis. Reich (hum,

Macht und Kunst setzen die Anlage eines solchen Werkes

voraus. Whr kcnnen nicht genau dessen Urheber **). Die

Grttndung liegt wohl nicht vor der rOmischen Herrschaft in

*) Hfnc felix iUa Campania est. Ab hoc einu incipiunt Yitiferi col-

les el temulentia nobilis socco per omnes terra* inclito atque,

ut veteres dixere, summum Liberi Patris cum Cercre certamen.

Haec J itora fontibus calidis rigantur, praeterque cetera in toto

mari conchjiio et pisce uobili adnotantur. Plin. Nat. Hist. 111.9.

**) Die Stelle des Strabo V. 4. p. 307. : rot; Koxxqtbv rot novjoar-

tog iqr <5ioIqvx« *«• t*i Wiav noier i* JtxaiaQx^i

fni i«lg Batata, uach welctaer Coccejus wm Agrlppa's Zeftt e«

gewesen ware, ist nicht so deutlich, als nan wttnschen mocbte.
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diesen Gegenden. Demi gerade miter derselben wetteiferte

Puteoli als Handelshafen mit Ostia , so wie unter den Cftsa-

ren Ravenna und Misenum die Standorte der Kriegesflotte

(Tacit. Ann. IV. 5.) wurden. Leben und Verkehr regte sich

iberall. Puteoli hatte einen vortrefflkhen Hafen, den Au-

gustus mit einem starken Hafendamm *), von Antoninus

Pius spHter hergestellt, schatzte. Zu dessen Erbauung be-

diente man sich des pulvis Puteolanus, der Puzzolanerde,

welehe sich dort in Meuge findet, und das vortrefflichste Ma-

terial zu Wasserbauten ist Am Knde der Moles stand ein

Leuchtthurm , wie zu Alexandria. Auch wurde der Hafen

von Puteoli vorzugsweise von alexandrinischen Schiffen be-

sucht. Als Augustus kurze Zeit vor seinem Ende nochmals

Caprea besuchte, urn dort Spiele der Jugend anzusehen, und

bei Puteoli voruberftihr, kamen Schiffer und Handelsleute

eines eben eingelaufenen Alexandriners festlich geschmuckt,

Wcihrauch und GlUckwiinsche darbringend; „denn durch

Augustus lebten und schifften sie, ihm dankten sie GItick

und Freiheit", was den alten Kaiser denn nicht wenig freute #°).

So schildert uns noch Seneca (Epist. 77.) die freudige Be.

wegung am Hafen zu Puteoli, da man in der Perne alexan-

drinische Segel gewahrte. Von aHem jenem Leben ist heut-

zutage kaum eine Spur ubrig. Das Stadtchen Pozzuolo hat

kaum 10,000 Einwohner und in keiner Weise Bedeutung,

ansser seinen alten Denkm&lern. Der Name Puteoli ward

schon von den Alten verschieden abgeleitet, bald von den

*) Moles saxeae. conf. Lips, ad Tac Ann. XIV. 8. Bei Sen. Epist.

77. pilae. Inscrlpt Antonio. Pit apud Orell. N. 811. OPVS PI-

LAKVM VI MARIS CONLAPSVM RE8TITVIT.

**) Suet. Oot 98.

***) Varro Ling, hat V. 86. Slrab. V. 4. p. 3S7. : ir dk noottQoy

pkv InivUQv Kvfiattavy in iygvos Idouutyor xata dk tqv'Ay-

ytfa oxQmtiav ovupxionr 'Pwualot xai pawropaoay J7«ti6~

Xovg9 and tuy tfQtatwy. PUn. H. N. XXXI. J.
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B r u n n e 11 (putei), bald you dem stinkenden Geruche (putor)

der Schwefelquellen. Das Erstcre scheint das Richtige*),

so wie wir aus Strabo seben , dass erst nach dem zweitcn

punischen Kriege die romische Colonie Puteoli an der

Stelle der alten Dikaarchia gegrtindet wurde.

Sehr bald, nachdem wir aus der Grotte des Posilipo

wieder zu Tage gekommen, wo sich denn das Gemalde der

Landschaft doppelt berrlich zeigte, war Pozzuolo erreicht

Nachdem eiu Ftthrer, der einaugige, jedoch nicht unbrauch-

bare Angelo de Fraja, angenomroen worden , besahen wir

die Kathedrale, S. Procolo, fiiiher einen Tempel des Augu-

stus, von welchem man noch vier prachtige Saulen erkennt.

Wie uberall in Italien, hat man auch hier den reicblich vor-

handeuen Resten des Alterthums Namen gegeben, die nun

in Aller Monde sind, ohne dass oft auch der Gelehrteste im

Stande ware, den Grund oder Ungrund solcher Benennungen

darzuthun. Wir fanden heute mehrfach Gelegenheit, diese

Bemcrkung zu machen. Zweifel sind naturlich immer gc-

stattet. Jedoch scheint es gerathen, in Ermangelung bessern

Wissens jene herktfmmlichen Namen so lange beizubehalten,

bis neue Entdeckungen uns zur Wahrheit fuhreu. An die

Kathedrale von Pozzuolo knupft sich iibrigens eine ffir die

Geschichte des Christenthums wichtige Erinnerung. Als der

Apostel Paulus nach langerem Aufenthalte die Insel Melite

verlassen hatte, fuhr er auf einem alexandrinischen Schifte,

genannt die Dioskuren, von dort erst nach Syrakusa, dann

nach Rhegion und in zwei Tagen mit SOdwind bis Puteoli.

Hier fand er Br Oder (adeXyoi, d. h. Christen), die ihn sie-

*) Auch jetzt noch zahlt man bei Pozzuolo an dreissig kalte und

wanne Quellen. Sie sind meist auf der Hdhe, wo die alte

Stadt lag.

**) Et war znerst, wie es scheint, im Jahre Rome M7., daiin 500.

(Lir. XXXII. 88. XXXIV. 45.) geschehen.
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ben Tage zu verweilen baten. Von da setzte er uber Appii

forum und tres tabernae scinen Weg fort nach Rom. (Act.

Apost XXVIII. 13.-15.). Puteoli hatte hiernach schon friih

cine christliche Gemeinde, und dies darf una in einer Stadt

voll des lebhaftesten Verkehrs mit dem Morgenlande fceines-

weges befremdeu.

Aber die gepriesenste Merkwtirdigkeit von Pozzuolo ist

der Tempel des Jupiter S e r a p i s, der ohne Bedenken zu

den erhabensten Resten dieser Art gehttrt. Es war ein

Rechteck von 132 Puss Lange und 115 F. Breite, an wel-

ches die Cella im Halbrund sich anschloss. Auf 68 riesen-

Iiaften Saulen ruhte das Gebaude, die meisten von Granit,

die andern (16) afrikanischer Marmor. Viele derselben

sturzte 1750. ein Erdbeben um. Dann brachte man eine Menge

nach Caserta und verwendete sie beim Bau des Schlosses.

Andere liegen halb oder ganz zerbrochen am Boden. ZwU
schen die Trttmmer ist Seewasser eingedmngcn. Kleine

Fische schwimmen unter Saulenfussen und Priesesstttcken bin

und her. Mit Ruhrung trennte ich mich von dieser Statte.

Auch hier hatte Natur wieder die Oberhand gewomien , wo

Andacht und fihrfurcht des Menschen einst gewaltet. Jeder

Fussbreit Landes bietet in diesen uralten Culturiandern der

Menschheit ahnliche Erscheinungen dar. In und bei dem

alten Pozzuolo begegnet man Resten des Alterthums, wohin

man sich wendet Da ist ein Tempel Neptun's, der wohl an

die Halle des Neptun (Porticus Neptuni. Cic Acad. II. 25.)

erinnert, ein HeUigthura der Nymphen, Reste eines Triumph-

bogens des Antoninus Pius, halb im Wasser, endlich in eini-

ger Bntfernung von der Stadt, gegen den Averner See bin,

hochst formlose Reste von Cicero's Villa, dem mehrfach

erwfthnten Puteolanum. Hier lasst (im Pruhling 710.) nach

C&sar's Ermordung Cicero das Gesprach iiber Schicksal und

Vorherbestimmung menschlicher Dinge (de fato c. 1. 2.) zwi-

schen ihm und dem zukunftigen Consul A. Hirtius gehalten
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werden, dem noch vor ihm selbst der Tod auf dem Schlacht-

felde (irn April 711.) bestimmt war. Dass Cicero seine Aca-

demica auf dem Puteolanum geschrieben habe, welches er

auch seine Akademie genannt, sagt wis Plinius (Nat Hist

XXXL 2.), da wo er einer warmen Quelle gedenkt, aquae

Ciceronianae, die kurze Zeit nach dem Tode des grossen

Redners auf dieser Villa, welche damals Antislius Vetus be-

sass, entsprungen sei, und sich bei Augeniibeln heilsam er-

weise, Dann fiihrt Pliiiius eiu Epigramm des Freigelassenea

Laurea Tulliiis auf diese Augenquelle an, welches zeigt, dass

Villa uud Hain durch gedacliteu Autistius Vetus*) nambaft

verbessert worden waren. Pliuius redet etwas uudeutlich

von eiuem Denkm ale, das sich Cicero auf dem Puteola-

num erricbtet habe. Fast mtichte man vermuthen, die Nacb-

richt, dass er demselbcn den Namen der Akademie beige-

legt, stamme aus den Versen des Laurea Tullius:

Quo tua, Romanae vindex clarissime linguae,

Silva loco melius surgere iussa viret,

Atque Academiae celebratam nomine villam

Nunc reparat cultu sub potiore Vetus

:

Hie etiam apparent lymphae non ante repertae,

Languida quae infuso lumina rore levant.

Denn aus Cicero's cigenen Scbriften wird es schwer-

lich gelingen, bierfur ein Zeugniss nachzuweisen. Nament-

lich steht fest, dass die Academica in der Ueberarbeituug.

deren erstes Buch wir besitzcn, auf der Villa bei Cuma, den

Cum ami m, spielen, wo M. Terentius Varro, der dort mit-

redet, ein Gut in der Kahe besass. Das zweite Buch da-

r ...I.

*) Dassi Dr. K. A. Mayer in selnem sonst brancbbaren Bnche dber

Nenpel (Th. II. S. 4150 Eplgraiam, das aus Plinius lAojpt

in die liueinfcchen Anthologien (bei ». Jfeyerl. «7.) tibergegan-

gen iaj, den. Anttatioa zuschreJbt, and diesen Consular dabei n
Cicero's Freigelassenem macht, ist eine selteame Verwechselons.
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gegen (der ersten Bearbeitung gehtirig) fiihrt uns auf die

Villa des Hortensius bei Bauli (Acad. II. 3. 9.), wo Cicero

mit Catalus und Lucullus sich bespricht. So ist es denn

ganz in der Ordnuug, wenn dort (Acad. U. 25. 80. coll. 40.

125.) gesagt wird : ego Catuli Cumanuin ex hoc loco, Pom-

peianum non cerno ; neque quidquam interiectum est ,
quod

obstet: Bed intendi lougius acies non potest. 0 praeclarum

prospectum! Puteolos videmus, at fauiliarem nostrum C.

Avianum , fortasse in porticu Neptuni ambulanteni non vide-

mas. Denn Bauli liegt jenseits des Meerbusens, Puteoli ge-

rade gegeniiber, und nicht weiter, als eine kleine Stunde;

Cuma ist nacb der andern Seite sichtbar und kaum eine

halbe Stunde entferat; Pompeji dagegen liegt weitab unter-

halb des Berges Vesur, wenigstens filnf Stunden entfernt.

Kein Wunder daher, dass man des Catulus Villa nicht sehen

kann. Es scheint folglich, dass Cicero selbst des Puteola-

num nirgends mit besonderer Auszeichnung gedacbt babe, so

oft cr aueb der Stadt Puteoli, ihres Handel* , ihrer Schiff-

fahrt •) erwahnt Leicht moglich, dass durch Antistius Ve-

tus und die folgenden Besitzer jene Villa erst ihren Glanz

und Ruhm erlangte, nachdem Cicero's grosser Name bereits

der Geschichte angehorte. Wenigstens ist es nicht ohne Bc-

deutung, dass man den zu Bajtt verstorbenen Hadrian in

Cicero's Villa zu Puteoli**) begrub, be?or er in dem gros-

sen Mausoleum zu Rom , der noch stehenden Engelsburg,

seine Ruhestatte fand. Aber es ist mindestens gewagt, wenn

uns Middleton (Life of Cicero IV. 299.) ohne Weiteres ver-

sichert: »Aus dieser Villa wurde nachher ein kaiserljcher

Palast; der Kaiser Hadrian nahm sie in Besitz, starb hier (?)

und wurde auch hier begraben". Eber mdchte die Vermu-

— —

—

*) Cic Verr. V. 69. Vat. 5. p. Rablr, Post 14. Fin. II. 86. Att.

gpartian. Jiadr. 24.
, (
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thung erlaubt sein, der bis an sein Endc auf den Schinuner

von Geist und Bildung erpichte Liistling habe selbst auf

classischem Boden zu ruhen begehrt Denn von einem „Pa-

laste* wissen wir einmal Nicbte*).

Weil wir bei dem schonen Wetter Baja sehen wollten,

begaben wir uns bald an's Meer and mietheten eine Barke.

Tier starke Manner roderten uns flber den Meerbusen. Es

war eine kostliche Fahrt, der Blick auf das alte Pozzuolo,

auf die Hohen dartiber, dann auf das weite Meer und die

Inseln im hellen Morgenlichte unvergleicblich. Da aeigten

sich denn auch links vor der Stadt die Resle des Hafen-

damraes des Augustus, dreizehn grosse Pfeiler in gera-

der Linie in den Meerbusen vorspringend. Die dort ubUche

Benennung: il ponte di Caligula, ist insofern nicht ©hne

Grand, als jene wunderliche Scbiffbrucke , welcbe im Jahre

39. n. Cbr. der halbverriickte Cajus Casar mit ungeheuerem

Kostenaufwande von Baja nacb Puteoli schlug, in der That

an die moles Puteolanas sich anlehnte, wie Sueton (Cal. 19.)

sagt. Dreitausend sechshundert Scbritte betrug ihre Lange;

aus einer doppelten Reihe von Laslschiffen, die von alien

Orten zusammengebracht wiirden, war sie gebildet ; daruber

legte man Balken und Erde, und gab der so entstehenden

Strasse das Ansehen der Appischen. Dann zog Cajus hoch

zu Ross, von Reitern und Fussvolk in hellem Haufen be-

gleitet von Bauli nach Puteoli. Er (rug Alexanders des

Grossen angcblichen Panzer, dartiber ein seidenes Purpur-

gewand, blitzend von fidelsteinen aus Indien, Schwert und

Schild in den Handen, auf dem Haupte einen Kranz von Eiehen.

Das war der ersCe Tag. Am folgenden ging der Triumph-

*) Dass Hadrian der Stadt Puteoli wohlwollte, und den eingesturz-

ten Hafendamm neu zu crbauen gedachte, was Antoninus Pius

dann ausfuhrte, zeigt eine dort geftindene Inscbrift Orell. Inscr.

lat. I. 811.
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zug im Siegeswagen zurtick von Puteoli nach Bauli. Auf

der Briicke ward an vielen Tischen herrlich geschmauset bis

in die Nacht Dann eutzundeten rich Feuer auf alien Ber-

gen und Hugela umher. Jubel, Larm der Trunkenen, Jam-

mer der in's Wasser Sttirzenden erscholl wild dnrcheinan-

der. Konigliche Reichthumer waren fUr ein Nichts ver-

schwendet. Man fragt sich verwundert, welche, obgleich

wahnsinnige, Idee dera Ganzen zum Grunde lag. Schon die

Zeitgenosseu haben es nicht gewusst Viele meinten, es sei

Nachahmung des Xerxes und seiner BrUcke tiber den Helles-

pont ; Andere, es solle dadurch den kiinftig zu bekriegenden

Britannen oder Germanen Schrecken eingeflosst wcrden.

Sueton erzahlt es (Cal. 19. vergl. mit Dio Caas. L1X. 17.

and Sen. de brev. vit. 18.), fttgt aber hinzu, er babe als

Knabe von seinem Grossvater gehttrt, jene BrUcke des Ca-

jus Casar sei deshalb erbaut worden, weil noch unter Tibe-

rius der Mathematiker Thrasyllus geweissagt, Cajus werde

so wenig je Raiser werden, als zu Pferde den Busen von

Baja uberschreiten. Den babe dieser nun Liigen strafen

wollen. Es war leider nicht die letste Spur jenes verderb-

lichen Irrsinnes, den diese Imperatoren bis auf den Nero und

Domitian, aituuter in grossartiger Weise, bei aller Abscheu-

lichkeit, an Tag legten.

Wir landeten anterhalb des Monte nuovo, der im

Jahre 1538. durch einen vulkanischen Ausbruch iu zwei Ta-

gen entstand, und so der Gegend ein neues Ansehen gab.

Ein ungebeurer Schrecken bemachtigte sich damals der Be-

wohner. Nur durch grosse Begiinstigungen bewog der spa-

nische Vicekonig Don Pedro de Toledo die Burger von

Pozzuolo, dass sie nicht sammtlich entflohen. Seitdem ist es

in dieser Gegend nicht wieder zu solchen Ausbruchen ge-

kommen. Dass aber in den Tiefen Yulkans Esse fortwtth-

rend gluht, beweisen nicht Moss von Zeit zu Zeit Erdbeben,

sondern vorzuglich auch die heissen Quellen und Schwefel-
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dampfe, welche tlberall emporsteigen, wo eine Oeffnung enU

steht Wcr weiss, was einst noch geschehen kann! — So

1st denn das stotee, uppige Neapel eben so sebr von der

Nordseite bedroht, als im Suden durch den Vesuv.

Wir aber bemerkten, dass wir uns jetzt an dem be-

rfihmten Lucriner See befanden, dessen Austern zu Rom

flir die feinsten galten , nacbdem der feinzflngige Sergius

Orata fur dieselben sieh erklart und Pnanzteiche (vivaria.

PHn. N. H. IX. 63. 79.) angelegt hatte. Denselben See er-

weiterte dann Augustus durch Verbindung mit dem Meere

einer-, und dem Averner-See andrerseits zu dem Jul is eh en

Hafen*), dessen Rube vor den stttrmischen Brandungen des

Tvrrhenermeeres Virgilius in tonenden Versen preiset

Wahrlich, Alles ist hier verandert, ausser dam Brausen des

Meeres. Durch seine spielenden Wellen trugen uns die stammi-

gen Bootsleute an's Ufer, aber der Lucriner See gleicht nun

einem wasserarmen Sumpf , und seine Austern sind Ungst

durch andere iibertroffen. Eine Viertelstunde weiter gelang-

ten wir dann zum Averner-See, einst wegen seiner Aus-

dunstungen iibel berufen, wie der Ausdruck Virgil's: Aver-

nus graveolens (Aen. VI. 201.) zeigt, jetsrt ein stiller dunk-

ler Landsee, umringt von massigen Hohen, bin und wieder

Wald und GebOsche. Durch letztere ffihrt ein Pfad an der

linken Seite zu der sogenannten Hdhle der Sibylla.

Sie war verschlossen , der Hfiter nkht zur Stelle. Unser

Angelo Hess jedoch die Thflr aufbreehen, und nun betraten

wir einen langen, dunklen Gang, der in gerader Richtnng

durch den Berg zu fuhren schien. Mit diesem steht ein

Quergang in Verbindung, der noch linstrer ist, als jener.

*) Suet. Aug. 16.

**) Virg. Georg. II. 161.-164.:

Tulla qua ponto lunge sonat unda refuse

Tyrrhenusque fretis immiftttur nestus Avernis.
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Die Fackeln wurden angezundet Starke Bursche boten

sich an, uns hincin zu tragen. Es war ntfthig ; denn drin-

nen stand viel Wasser. Bald hiess es: gebuckt! bald ging

es rechts, bald links durch weite und enge Griifte, die

schaurig feuchter Qualm durchzog. Die Fackeln drohten zu

erlttscheu, und wir kehrten an's Licht zurUck. Gesehen hat-

ten wir allerdings niebt viel. Dennoch bewobnt diese Hoh-

len ein wundersames Wesen, das machtig auf die Phantasie

wirkt. Dass Virgil bei seinen Schilderungen im sechsten

Buehe der Aeneis diese Oertlichkeiten vor Augen hatte, ist

keine Frage. Im Kinzelnen es nachzuweisen, will ich gern

denjenigen iiberlassen, die keine Poesie freut, bis sie dersel-

ben eineii sogenannten Kern acht prosaisch abgerungen ha-

ben. Sie mttgen suchen, wo zu finden sei, was Aen. VI.

42. stent:

Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum,

Quo lati ducunt aditus centum, ostia centum,

Unde ruunt totidem voces, responsa Sibyllae.

Viele, ja sehr viele Eingange hatte und hat jenes System

von Hfthlen in dem Cum&iscben Berge, den Felsenhtthen zwi-

schem dem Avernus und jener uralten Stadt Schwerlich

sind sie alle ein Werk der Natur. Strabo (V. 4. p. 396.

Tchn.) erzfthlt von einem Canale, den Coccejus*) fttr den

bekannten M. Agrippa von dem See Avernus durch den Berg

bis Cuma ftthrte, und widerlegt damit die alten Sagen von

den lichtscheuen Kimmeriern **), welche, nach Ephoros , in

*) Doch wohl M. Coccejui Nerva Cos. suit des Jahrea 718. sa 86.

v. Chr., als Octavian und Agrippa bel Baja und Puteoli die Flotte

gegen S. Poropejus rtbteten. Dio C. 48. 54. Oder dessen Bin-

der Ii. Coccejus Nerva, der 717. bei der Aussohnung zu Brun-

dlslum mitwirkte. Horat, Sat. I. A. 8& lb. Aoron. et Orell. Ono-

mBMt. Tull. p. 166.

**) Anspieluug auf Horn. Od. XI. 14.-19.
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diesen Htthlen gewohnt haben sollten. Aber etwas Plutoni-

sches hatte diese Gegend, wie schon Strabo bemerkt, von

Alters her. Daher liess man hier den Odysseus in's Todten-

reich hinabsteigen , der Achemsische See , die Quelle der

Styx waren da, die phlegr&ischen Gefilde, wo einst Tilanen

gegen die Gotter k&mpften, lagen ganz in der Nahe. Die

Sage ist eine Tochter der Natur. Diese Seen und Kluftc

verkundeten freilich wunderbare Dinge. In der Urzeit ha-

ben hier die Tiefen sich erscblossen, Feuer zum Himmel ge-

schleudert, Felsen gespalten, Wttlder entwurzelt In den

Abgrunden vernahm mil Staunen der Mensch ein Brausen;

betaubende Dllnste stiegen aus Hohlen empor und noch im-

mer erbebte von Zeit zu Zeit fieberhaft die Erde. Mussle

nicht die rege Phantasie kindlicher Volker in den Tiefen fin.

stre Schaaren erblicken, Todesgiitter und Furien? In den

heitern Griechenland war fiir solche Ungethilme kein Raum.

Fern an den Rand der Erde, zu den sonnenlosen Kimme-

riern verlegt Homer den Eingang der Unterwelt In spa.

tern Zeiten stichte man ihn an dem einsamen Tanaron oder

in den ftnstern Waldschlucbten von Epirus. Aber der ?ul-

kanische Boden Sieiliens und Unter-Italiens war der Schau-

platz jener Titanenkampfe und Entftihrungen, des gest raften

Uebermuthes grauser Rieseii, der gebandigten Kraft urwelt-

licher Kampfer. Diesem uralten Glauben scliloss Virgil in

seiner gebildeten Zeit sich an, indem er die Schrecken des

Avernus durchwob mit allegorischen Beziehungen auf die

feme Zukunft. Es ist in ihm die Grosse, aber auch die

Versunkenheit des Romerthums. Er schaltet Weissagungen ein

von den Btirgerkriegen und Siegen der letzten Zeiteu , von

Regulus, Catilina und Casar, von dem milden Augustus uod

dem zu frOhe geschiedenen Marcellus. Man sage nicht , er

sei damit als Dichter aber seinen Plan, die Thateu des Aeneas,

hinausgegangen , habc sich niedriger Schroeichelei ergeben.

SoIIte die Verherrlichung Roms, der Ruhm der Aeneaden,
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die Virgil's Zweck waren, gelingen, und dem immerhin etwas

prosaischen Ursprunge der ewigen Stadt die acht dichteri-

sclie Seite abgewonnen werden, so konnte es nur geschehen

durch die Verflechtung altitaltscher und latinischer Sagen

und Ueberlieferungen mit den griechischen Mythen von Aeneas

and Troja's Untergang. So treten denn Latin us und Tur-

nus, Lavinia und Evander, Sibylla und der Avernus in ihre

Rechte, und selbst die weiblich empfindende Dido, mit ihrem

Iyrischen Feuer, so fern sie dem Geiste des homerischen Epos

stehen mag, gehOrt dennoeh in jenes Gewebe ganz und gar*

Ehre also dem edlen Virgil! — Dass ich des Dichters an

dieser Stelle mit W&rme gedachte, wo Aeneas den goldnen

Zweig fand, der im Winde knarrte (Aen. VI. 209.) , urn da-

mit einzugehen in die dunkeln Tiefen, war wohl natUrlicb.

Unterdessen kehrte die Gesellschaft , welche weiter, als ich,

eingedmngen war, aus der Hohle zurUck. Mir aber stand

noch mit Cerberus , dem Huter der Unterwelt , ein grimmer

Streit bevor, weil unser Pflhrer die ThOr erbrochen hatte,

welche ganz gegen Virgil's Worte (Aen. VI. 127.)

:

Noctes atque dies patet atri ianua Ditis

bei unsrer Ankunft verschlossen war. Allein auch der Ho-

nigkuchen (Aen. VI. 420.) flir den Bellenden ward gefunden

in der Gestalt einer kleinen Silbermtinze , eines Carlino, der

ihn freilich nicht vollig befriedigte. Noch lange vernahmen

wir hinter uns seine Tone. Indess gelangten wir zuritck zu

dem Lucriner See, der von Strabo nicht mit Unrecht ein

Busen (xolnos) genannt wird. Denn von dieser Seite mun-

den Avernus und Lucrinus in den Busen von Baja, und auf

der Halbinsel, welche dadurch entsteht, lagen Baja und Bauli

diesseits, Cuma jenseits des Bergrtlcketis , welcher in das

Vorgebirge Misenum auslauft Es gehort aber, aller Schon-

heit des Meeres ungeachtet, Einbildungskraft dazu, sich von

dem Glanze und der Herrlichkeit jener Orte zur Rttmerzeit

eine Vorstellung zu machen. Denn Baja und Baccoli (d. i.
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Bauli) sind heutzutage sehr unbedeutend und eigenUich nur

der EriDnerungen wegen noch besucht Elwas Verlaasenes,

Triimmerhaftes ruht auf der gesammten Umgebung, und zwi-

schen diesen Resten der Vorzeit irrt ein sorgloses Voikchen

bettelnder Kinder und Alten auf der Spur des Fremdeo, wo-

bin er sich wenden mag.

Wir bestiegen die Barke wieder und fuhren eine kurze

Strecke am Ufer bis zu jenen Schwitzbadern , welcbe das

Volk , das sich ihrer noch jetzt bedient *) , le stafe di Ne-

rone, Nero's Oefen, ich weiss nicht, warum, uennL Mao

pflegt bier alle Kleider abzulegen, um in eine Grotte zu

treten, die so heiss ist, dass im Augenblicke aus alien Poren

der Schweiss hervorstrtimt. Kaum ist zu zweifeln, dass es

dieselbe Hdhle ist, deren Vitruvius II. a. gedenkt: in mon-

tibus Cumanorum et Baianis sunt loca sudationibus exca-

vata; und Celsus III. 21. 35. erwabnt gleichfalls die suda-

tiones in myrtetis super Baias. Also ein Myrtenhain

war hier in der Romerzeit, von dem der Ort genannt wurde.

So sagt Horatius Epist I. 15. 5., sein Arzt Antonius Musa

habe ihm den Gebrauch der Bader yon Baja (die er wool

friiher besuchte, da er sie mehrfach erwahnt, Carm. II. 18.

20. III. 4. 24. Epist 1. 1. 83.) abgerathen und kalte empfoh-

len ; nun seufze der Ort, dass die Murteta verlassen wiirden.

Ohne Zweifel Scherz; denn die Bader von Baja standen

damals und fernerhin im grossten Ansehen, waren der Zu-

sammenfluss Kranker und Gesunder. Vom April **) an ging

man nach Baja uud die Schwitzb&der waren nicht am spar-

samsten besucht. Wir standen noch im Mfirz; aber ware

es auch schon April gewesen, deunoch hatte ich die Htthle

nicht betreten. Die Andern thaten es. Ich aber blieb ein-

*) Vlelbesuchte Dampfbftder sind noch jetet in der Nahe.

**) Clo. In P. Clod. 4, 1. TibulL III. 5, 8.

:

nunc autem sacra uaiarum tnajuma lymphis,

Com se purpureo vere remittit hamus.
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sam am Eingang , den Blick auf das blaue Meer geheftet,

das majestatisch brandend von Minute zu Minute weissen

Schaum an die Felsen spritzte. Wir bestiegen die Barke

wieder und Jegten bald bei Baja (so heisst jetzt der kleine

Ort, meist von Schiffem und Fischern bewohnt,) an. Ueber-

all zwischen Garten and Weinbergen , in den Niederungen

am Meere gewahrt das Auge Trummer und Mauerreste. An

Namen fehlt es denn auch nicht, die freilich vor der Kritik

in der Hegel nicht bestehen. So sahen wir auf einer An-

hfthe die Villa des Casar, und noch andere Villen mit

beliebigen Namen; aber mehr, als diese formlosen Mauern,

labte mieh der Blick auf den herrlichen Busen. Pozzuolo,

Nisida lagen so klar jenseits des wogenden Blau, auf dem

weisse Segel bin und her schwebten; der Vesuv hullte sich

noch in Wolken. Wir stiegen dann hinab zum Temp el

der Diana, einer runden, offenen Halle am Abhange des

Berges , und zum Tempel der Venus Genetrix, einem

Achteck, im Aeussern ganz wohl erhalten. Mir bot es eine

entfernte Aehnlichkeit nit dem sogenannten Tempel der Mi-

nerva medica zu Rom. Beinahe gegenuber am Berge sind

die Bader der Venus mit zierlichen Stuckfiguren , tan-

zende Gestalten, Thiere, Blumen vorstellend. Sie sind mit

Wasser angefOllt Es ist zu beklagen , dass diese schonen

Arbeiten unerbittlich dem Verfall entgegengehen. Wir tiber-

stiegen dann den Berg und erblickten in der Niederung ge-

gen das Meer und am Abhange die Ueberreste von Cum a.

Netzftfranges Mauerwerk, Saulenftlsse, Reste eines Theaters

lagen in den Weinbergen vor tins. In einiger Entfernung

der See Acherusia bei Cuma
,
jetzt lago di Fusaro, der die

besten Austern *) liefert , und jenseits desselben ein in der

*) Die jfthriiche Benutzung dieser Antternbanke soli su 60,000 Du-

cati (etwa 80,000 Thlr.) Terpftchtet tela. Mayer, Neapfll II. 428.

Den See Acherusia nenot Strata V. 4 . ganz richtig : rye tfffiUr0<*

OifS dyaxvait tie teyaytudijf.
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Sonne leuchtender Meeresarm mit den Ioseln Procida ttnd

Ischia und seinem hohen Epomeo. Wir kehrten zuriick nach

der andern Seite des Berges und besuchten den Temp el

desMercur. £s ist ein prachtiger Kuppelbau, ahnlich

dem Pantheon zu Rom, und , wie dieses, oben offen. In

demselben ist ein schttnes Echo , und auch der akustische

Scherz, dass ein an der einen Seite noch so leise gespro-

chenes Wort an der Wand jenseits vernommen wird, findet

sich hier. Neben dieser Rotunda sind grosse Gewoibe, mit

Wasser geftillt, wahrscheinlich Bader. Doch Gewoibe, Bo-

gen, Mauerwerk linden sich hier bei jedem Schritte. Der

ganze Berg bis zum Meerc hinab ist damit bedeckt. Wohin

man schaut, irgend eine alte Erinnerung. Denn Baja war

Jahrhunderte lang der Lieblingsort der reichen Homer, der

Sitz alles Lebensgenusses und jeder Ueppigkeit *); da sah

man, zu Seneca's Zeiten, fast nur Betrunkene am Gestade

irren, und Schmausereien und Musik nahmen kein Ende.

Horatius preiset seine Heiterkeit (liquidae Baiae. Carm. III.

4. 24.) und gedenkt der grossen Banten, die hier hart am
Meeresstrande, ja selbst in'sMeer hinein**) aufgefUhrt wur-

den. Propertius warnt seine Schone, so bald als moglich

das verdorbene Baj& zu verlassen, das dem Rufe der Frauen

so gefahrlich sei **), und Stat i us, der als geborener Nea-

*) Sedes luxuriae et viHorum deversorium. Sen. Epist 01.

**) Carm. II. la 20.:

.... sepulcri

Marisque Baiia obstrepenUs urgues

Submovere lltora,

Cont ID. 1. 88. und Epist. 1. 1. 64.

Propert. I. 11. 87.:

Tu tnodo qu&m primmu corruptas desere Baias!

Digitized by Google



und Puteoli 41

politaner doch mit Liebe an jenen Gegenden hangt, nennt

Baja das wnthatige*). Martialis rtihmt die Sonne,

das Gltick von Baja**), die Milde des Lucrinus, und noch

aus spater Zeit (so scheint es), tflnt zn uns aus einer Grab*

schrift **•), gefunden in Valle di Decimo bei Ostia , die

dankbare Erinnerung des Asiaten Sokrates von Tralles an

die warmen Quellen, das liebliche Gestade von Baja:

Hie ego qui sine voce loquor de marmore caeso

Natus in egregiis Trallibus ex Asia,

Omnia Baiarum lustravi raoenia saepe

Propter aquas calidas delieiasque maris;

Set te qui legis haec tantum precor, ut mihi dicas:

Sit tibi terra levis, Socrates Astomachi.

Nach Baja auf die Villa des Piso begab sich Nero oft und

germ ; hier wollten seine Feinde ihn ermorden (Tacit Ann.

XV. 52.). dahin lud er seine Mutter ein, urn das Pest der

Quinquatrus, das zu Minerva's Ehren im Marz begangen wurde

(Ovid. Fast. III. 810. sq.) mit ihm zu feiern , als er den

scheusslichsten Mord schon beschlossen hatte (Tacit. Ann.

XIV. 4. Suet Ner. SI.). Agrippina verweilte damals auf

ihrer Villa zu Bauli, zwischen Misenum und Baja. Ob es

dieselbe war, oder nur benachbart derjenigen, die einst Ma-

rius besass (Plutarch. Mar. 34.) und oft bewobnte, die dann

in den Besitz des uppigen Lucullus kam, und in der Folge

den Casaren gehorte, ist nicht leicht zu entscheiden. Auf

dem Lucullanum starb im Jahre 37. n. Chr. den 16. Marz

im 78. Lebensjahre der verhasste Tiberius f), nicht ohne

*) Desides Baiae. Stat SUv. IV. 7. 18. Coll. IV. 3. 85. : aestuan-

ten Baiae.

++) Mart. VI. 48.: Felices Baiae, dann: Baiani soles mollifque Lu-

ertnn*.

Orell. Inscr. lat. I. 188. t

f) Tacit. Ann. VI. 40. Suet, Tib. 78. Dio Cats. LVHI. 89.
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Verdacht gewaltsamer Todfung. Nach Baja begab sich im

Jahre 138. d. Cbr. der an Wassersucht leidende Hadrianus,

nachdem er die Regierung zu Rom dem Antoninus Pius tiber-

tragen hatte. Grausamkeit befleckte seine leteten Jahre 6
).

Wie unruhig seine Seele in der Scheidestunde war, zeigen

die bekannten Verse des sterbenden Raisers, die uns Spar-

tianus (Spart. Hadr. 24.) erhalten hat. Seiu Tod erfolgte

am 10. Juli 13a Er war 72 Jahre alt geworden. So war

Baja die Zuflucht der Grossen und Weltmtiden, nicht bloss

der Geniesser. Zwischen Cuma und Baja lag die Villa des

Scrvilius Vatia, dessen Klugheit Seneca**) preiset, dass

er, obgleieh so nahe bei Baja, dessen Gerftusch an ver-

meiden gewusst. Klagt doch schou Cicero seinen Freunden

Varro (Cic. fam. IX. 2. 5.) und Adieus (Cic. Att. XV. 13.)

liber die Unrulie seines Gutes bei Baja (es wird wohl das-

selbe sein, welches sonst Cumanum heisst; Andere verstehen

das Puteolanum); und ftigt hinzu, das genannte Gat sei

wohl schoner ***) , doch das Pompeianum ruhiger und un-

gestorter.

Wie hat sich dies Alles verandert! Reine Spur ist

wbrig von jenem Gerausch und Gewirre der Leidenschaften.

Vom Bcrge herabgesticgen, erquickten wir uns an Wein uud

Brod in der offeneu Laube einer dtirftigen Wirthschaft (Oste-

ria). Ich ging an's Meer, das immer und immer wieder das

Auge an sich zieht. Weisse Segel flogen in der Feme vor-

*ber, Fischer bestiegen ibre Boote, Lieder anstimmend. Poj-

zuolo, Nisida scbimmerten heruber; der Vesuv stand jetat

ohne Wolken da; aus seinem weiss beschneiten Gipfel stieg

eine Dampfs&ule empor. Es ist dieselbe , die Abends einen

*) 8. Aur. Vict Caes. 14. Spart. Hadr. M. Dio Cast. LXIX. 17.

*) Sen. Ep. 55,

***) Er schrieb dort zu dieser Zelt, un Frfihling 710. die Biicher de

officii* for eeinen Sohn.
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Feuerschimmer zeigt, weil der Berg im Innern arbeitet.

Wandte icb mich danu wieder dem Lande *u, so sab ich

hinter mir die unbedeutenden Hftuser und Hutten des heuti-

gen Baja, das, recht im Gegensatze zu dem alten, jetzt fur

einen namentlich im Sommer ungesunden Ort gilt, und rechts

von der Htihe drohten die Zinnen des Castells von Baja,

das im 16. Jahrhunderte Don Pedro de Toledo zum Schutze

der Kuste erbaute, jetzt von einigen lnvaliden bewacht.

Unten aber gegen Mauertrummer brandete fort und fort

mit gelindem Tosen das sonnenhelle Meer. Da rief ich aus,

was der Reiche bet Horatius (Epist L 1. 83.) begeistert

spricht:

Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis!

Nicht lange, so trug uns die Barke weiter nach Ba-

co li, dem alten Bauli, einem schmutzigen Neste, voll bet-

telnder Kinder, in der herrliehsten Lage. Auch hier giebt

es eine Menge Trtlmmer mit glanzenden Namen. Man zeigte

uns das Grab der Agrippina; dass es jener „kleine

Grabhtigel" nicht sei, den die Diener der Ermordeten auf

dem Wege nach Misenum nahe der hochgelegenen Villa des

Dictators JuliusCftsar*) errichteten, ist freilich keine

Frage. Auch stritten sich iiber das nwahre Grab der Agrip-

pina" seJbst urisere SchifFer mit den Einwohnern. Man fflhrte

uns auf die Hohe, wo muthmasslich Casar's Villa und das

schon erwahnte Lucullanum lag, so wie auch die Villa des

Hortensius, deren Cicero (Acad. II. 3.) gedenkt, ohne dass

sichere Spuren von der einen oder andem nachzuweisen

w&ren. Dagegen betrachteten wir die Piscina mirabi-

I i a , einen auf 84 Pfeilern ruhenden grossen Wasserbehal-

ter, mit Grttn malerisch bewachsen. Ob er zur lucullischen

Villa gehttrte, ob der bei Misenum stehcnden Kriegsflotte,

Tac. Ann. XTV. B,
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entscheide ich nicht. Herriich ist die Aussicht von oben nach

Misenum , welches jenseits einer kleinen Bucht, des jetzt so

genannten Mare morto (weil es versumpft ist), in's Meer

vorspringt An der Nordseite desselben liegen in Obst- und

Weingftrten versteckt hier and da Ruinen; das sind die

elys&ischen Felder. So begegnet una hier uberall

Sage und Poesie, die selbst Trummer und Zerstflrung mit

ibrem Zauber umkleidet Nicht weit entfernt sind die cento

camcrelle, zwei Reihen von Grotten oder Kammern uber-

einauder in den Berg gehauen oder gebaut. Das Volk nennt

gie ^Nero's Kerker", ie careen di Nerone. Es ktinnten wobi

uralte Gr&ber sein. Am Strande wurden wir alsdann auf

die „grttne Grotte* aufmerksam , die auf das Meer bin.

auslauft und bis jetzt nicht untersucht ist. Dann wieder

S&ulen im Meere, Tern pel des Mars genawiL Doch wer

vermag alle Trummer aufzuzfthlen, die sich liier zeigen I —
Alles ist hier Vergangeuheit, ausser der ewig jungen Natur,

dem blauen Meere, der grtinen Hulle der Erde. Bettelnde

Kinder liefen uns nach bis tief in's Meer, da wir yon Bauli

abfuhren, um nach Pozzuolo tiberzusetzen, ungef&hr in der

Richtung, die Caligula's Brticke gehabt. Es war eine ktet-

liche Fahrt ; die Schiffer sangen heitre Lieder. Im hellsten

Sonnengolde glanzte Pozzuolo , wo wir in einer guten hal-

ben Stunde anlangten, um noch einige Merkwurdigkeiten zu

besichtigen.

In Pozzuolo erstiegen wir gleich die Hflhe oberhalb

der Stadt, wo die Reste des Amphitheaters sind, in der

Mitte der Gegend, welche das alte Dik&archia, oder Puteoli

einnahm. Sie siud noch lange nicht vttllig aufgedeckt. Ein

Erdbeben mag das gewaltige Geb&ude, das 45,000 Menschen

gefasst haben soli, verschttttet haben. Die chrisUiche Le-

gende bringt das Gefongniss und den Tod des LandesheiJi-

gen von Neapel , S. Januarius , damit in Verbindung. Er

hat eine Rapelle in den Gewolben des Amphitheaters. Diese
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Gttnge und Hallen sind nicht so weitlaufig , als die zu Ca-

pua, aber was man hier sieht von Mauerwerk, Marmorsaulen

v. s. w. ist vortrefftich, und zeigt allein schon, dass Puteoli ein

reicher Ort war. Streit zwischeu den Beguterten und Armen

gab es bier mehrmais, der blutig endete, uud nut Soldaten

unterdruckt werden musste, zuerst 78. vor Christo, dann im

Jahr 59. n. Chr. Doch schon nach wenigen Jahren (62.)

ertheilte Nero der Stadt das Recht und den Namen einer

rftmischen Colonie *) , man mochte glauben , zur Entsch&di-

gung fQr andre Verluste. Wir gingen weiter zu dem soge-

nannten Labyrinth, ohne Zweifel einem grossen Wasscr-

beh&lter, der tief in den Berg hineinreicht , uud vielleicht

dem Amphitheater diente. In diesen GewOlbeu tont ein Ruf

wohl achtmal wieder. Eine Viertelstunde holier hinauf in

einer Vertiefung des Gebirges (der leukogeischen Hiigel) sa-

hen wir die Solfatara, einen vulkanischen Rrater, gross

und uuregelmassig , etwa 1000 Fuss lang, 800 breit, jetzt

ausser Th&tigkeit, nur dass von Zeit zu Zeit warmer Rauch aus

den ftitzen emporsteigt Die Alten nannten es Forum des

Vulkan*). Hier wird sehr viel Schwefel und Alaun ge-

wonnen, und deshalb ist der Raum mit Maueru und Thflren

verschlossen , die sich nur gegen reiche Belohnung dffnen.

Wir gingen hinab nach Pozzuolo. Urn noch den Lago

d'Agnano, der etwa eine Stuude weiter in einsamer Umge-

bung liegt, und ebenfalls ein alter Rrater ist, mit der Hunds-

grotte zu sehen, war es heute nicht mehr Zeit. Die Sonne

*) Tacit Ann. XUI. 48. XIV. 87. Sulla legte noch zehn Tage vor

seinem Ende, dns er im Jahr 676. —7a Chr. im 60. Jahre

durch die entoetzliche Phtliiriasis r.u Puteoli errelchte, derglei-

chen Unruhen bei, Plutarch. Bull. . 87. VaL Max. IX. 8. a Plln,

N. H. VII. 44. XXVI. 86.

**j Strab. V. 4. p. 898., der die SolnUara gerade so schlldert, wle

»ie noch ist.
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sank sum Meere hinab, als wir in Pozzuolo wieder anlang-

ten. Wir fanden den gefalligen Fuhrer ab, bestiegen unsern

Wagen, und kebrten im dammernden Abend, still erfrent in

reichster Erinnerung, nach Neapel zurUck.

Mtinster. r. Deyek*.
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II. Moiiamente.

1. Eomifcijr ^Itertljumrr in Aoltt.

In dem XIV. Hefte auf der 97. and folgenden Seiten dieser

Jahrbflcher besitzen wir eine Beschreibung derjenigen romi-

schen Alterthiimer, welche zu Anfange des Jahres 1848. zu

Koln bei St Maria im Rapitol ausgegraben worden sind.

Professor Lersch, dem wir diese Beschreibung verdanken, bc-

sch&ftiget sich in derselben vorzugsweise mit cinem grossen,

mit Blfttterschmuck verzierten Sterne aus Grobkalk, und ge-

langt zu der Ansicht, dieser Stein sei ein Kapitai, welches

von einer kolossalen Saule getragen worden. Wir wollen

seine eigenen Worte hieher setzen, urn den Lesern, die das

bezeichnete Heft nicht zur Hand haben, die Vergleichung zu

erleichtern.

„Mehr aber als dieser Grabstein kdnnte uns ein kolos-

sales viereckiges Capital aus Grobkalk, dem von den Ro-

mero so viel gebrauchten Steine, gearbeitet, in jener Meinung

bestarken* Es ist nicht weniger als 3 F. 4 Z. hoch, 1 F.

liy2 Z. unten breit, 3 F. 9 Z. oben breit, « F. 4 Z. dick.

Es schwellt also keilfonnig an. Dieses muss unten auf dem

Schaft eines Pfeilers gestanden haben ; denn es hat in der

untern Flache eine Vertiefung. Die Hone des Schaftes muss

kolossal gewesen seyn, an 20, 30 F., wenn es der Masse des

Knaufes entsprach. Da keine weitcre Spuren von Schaften

oder Knaufen bisher gefunden wurden, die obere Flache des-

selben afrer keine Spur von Anklammerung zeigt, so kdnnte

man eiuen solchen Pfeiler als vereinzelt stehend annehmen

und nur alien falls an eine darauf stehende Statue denken,

Digitized by Google



48 Romkche Alterthumer in Koln.

weiin nicbt eben der Mangel einer Spur von Klammer oben

gerade eher auf einen Bau mit BlOcken hinwiese, als auf

einen vereinzelten Pfeiler. Meist auf S&ulen, nicht auf Pfei-

ler setzt das Alterthum seine GOtter- und Kaiserbilder. Put

einen vereinzelten Pfeiler kann auch die selfsame Ausschmuk-

kung dieses Capitals nach alien vier Seiten bin nicht sprecben.

Ueberall n&mlich ist es mit flachen Schuppen uder Blattern

des Piuienapfels bedeckt (Vgl. Taf. VI.) Schuppeubedeckungen

kommen in miUelalterlicben Gebauden an Wulsten und Simsen

vor; aber das Material scheint mir doch bier entscbieden auf

romische Arbeit hinzudeuten, obgleicb ich nichts Aehnliches

selbst aus spatromischer Zeit aufzuweisen wiisste. Die Reil-

form ist sonst fiir die spUtere Kaiserzeit durch Ravenna

MnlAnglich bestatigt. Daher ist wohl nichts Erhebbches

einzuweuden, wenn man dasselbe auf einen grossern Bau hier

auf oder an dem alten romiscben Capitolium der Colonia

Agrippina beziehen will." So weit Lersck.

Diese Deotung ist nicht die richlige. Urn die richtig

e

zu finden, ist vor Allem erforderiicb, dass man den in Prage

stehenden Stein umsturze, das Unterste zu oberst kehre. so

dass der Stein auf seine breite Basis zu liegen kommt. Ge-

schieht dies, und wir haben mindestens so viel Recht, dem

Steine diese als ihm die umgekehrte JLage zu geben, so ist

es nicht mehr moglich , mit Lersch ein Kapit&l in demsel-

ben zu erkenuen. Statt des Kapitftls linden wir dann einen

Stein, der zu einem rtimischen Grabdenkmal gehttrt hat.

Wir miissen nun angeben, was uns zu dieser Annahme
berechtiget, und indem wir dieses than, wollen wir zugleich

binzufugen , wie wir zu unserer Erklarung gekommen sind.

Die erste Spur, welche wir zu verfolgen haben, urn

zu der aufgestellten Deutung zu gelangen , bietet uns die

Verzierung des in Prage stehenden Steines dar. Diese Ver-

zierung wird, wie Lersch selbst angiebt, durch die flachen

Schuppen oder Blatter des Pinienapfels gebUdet Der
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Pinienapfel gew&hrt uns nun den ergten Punkt, ron dem

wir mit Sicherheit ausgehen konnen; denn auch in solchen

Nebensachen , in Verzierungen und der Wahl der Mittel zu

solchen Verzierungen , herrscht bei den Alten keine Will-

kUr, sondern eine hergebrachte feate Symbolik. Die Pinie

und der Pinienzapfen weiset uns aber uberall auf Sce-

nea der Trailer, und namentlich auf Tod und Grab bin.

Wenn man auf Sarkophagen die Horen zum Zeichen des

Entstehens und Vergehens und des ewigen Wechsels in der

Natur abbildet, so erscheint der Genius des Fruhlings mit

Blumen, der Genius des Sommers mit grunendem Rlee,

der Genius des Herbstes mit Frilchten, und der Genius des

Winters, in welchem die Natur leblos und todt ist, mit

dem Pinienzapfen als dem seinem Wesen entsprechenden

Attribute *). Wenn auf den etruskischen Grabdenkmalen der

Tod haufig als ein Abschied gesinnbildet wird, so geht die-

ser Abschied oft vor einer Grabs&ule mit einer Pinien-

frucht vor sich **).

Verfolgen wir diese Spur weiter, so fiihrt sie zu dem

Kultus der Phrygischen Gttttin oder der id&ischen Mutter

and so zu den ttltesten altasiatischen Baumkulten zurttck **).

Die Pinie spielte bei dem grossen und gerauschvollen Feste,

welches der idaischen Mutter sp&ter auch in Rom gefeietf

wurde, eine ausgezeichnete Rolle; sie war der Mittelpunkt,

urn welche sich diese Feierlichkeiten wendeten; sie war der

Gtittermutter als Zeichen der Trauer urn den Attys heilig.

Quid sibi vult ilia pinus, sagt Arnobius, quam semper

statis diebus inDeorum matris intromittitis sanctuario? Nonne

illius similitudo est arboris, sub qua sibi furens manus et in-

*) Buonarruoti Osservazioni sopra alcuni frammenti etc. p. 6.

Q. MMler Handbuch der Archaologle der Ktinst. S. Aull. S. 758.

***} Die' Phdnizier von Movers Bd. I. S. 575. Alex. v. HumboW,

Kosmos, JL Bd. S. 99.

4
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felix adolescentulus intulit et genetrix Divum in solatium sui

rulneris consecravit?*) quam memorant divam in so-

latium sui consecravisse moeroris *).

Mit den Mysterien der Id&ischen Mutter stand der ver-

wandte Kultus des Mithras, welcher kurze Zeit vor der Ent-

stehung der christlichen Religion in Rom eingeftihrt wor-

sen war, in naher Beziehung •**). Dieser Kultus wurde bald

verbreitet, und das Heidenlhum umkleidete die Mysterien des-

selben mit einem solchen Glanze, dass man es wagte, den-

selben den christlichen Mysterien und der christlichen Reli-

gion selbst gegenUberzustellen. Daher wurden diese Myste-

rien von den altesten Kirchenvatern bis zu denen des vierten

oder des Anfangs des ftinften Jahrhunderts auf das lebhafte-

ste bekampft. Urn das Jahr 400 aber wurde der Kultus des

Mithras wie der alte Kult uberhaupt durch die Verbote des

Theodosius und seiner Sohne getroffeu und erlosch allmah-

Kcb. ' Von der Ausdehnung dieses Kultus bis zu den Gran-

zen der Donau und des Rheines hin, zeugen die hochst merk-

wiirdigen mythrischeu Denkmaler, welche man in altera und

besonders in neuern Zeiten auch in Deutschland entdeckt hatf).

Auch in den Mysterien des Mithras begegnen wir dem

Pinienbaum und dem Pinienzapfen , dem orpo/SiAoc, als be-

*) Arnoblus advers. Gentes V. 16.

**) Ibidem lib. V. 8$. VgL Phaedr. 1. 8. fab. 17. Macrobius Satur-

naL lib. 6. am Ende. Ovid. Metaraorph. la Vs. 108. Den Auf-

satz der Frau Mertens-Schaaffhausen S. 46. im XIV. Hefte die-

aer Jahrbucher.

***) Gorii, Museum Etruscum, torn. II. p. 851. Zoega fiber die den

Dieost des Mithras betreffenden Rdmischen KnostdeakmAJer ; in

dessen Abhandluogen, herausgegeben von F. Q. Wticker. Got-

tingen 1817. S. 94.

f) Mithriaca ou les Mithriaques. Memoire Academique sur le culte

solaire de Mithra par Joseph de Hammer, public par T. Spencer

Smith. Caen et Paris 1888.
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deutungsvollem Symbol *). Auf einein etruskischeu Basrelief

bei Gori, auf welchem cine Initiation in die Geheininisse des

Mithras dargestellt wird, erblicken wir in der Mitte neben

dem Adepten eine jonische Saule, auf welcher der oiQopiXog

oder der Pinienzapfen abgebildet stent **). Auf dem beruhmten

Borghesischen Mithrasmonumente sind in dem obereu Feldc

drei Pinienbaume abgebildet •*•). Es ist unbegreiflich , wie

Layard dazu gekommen ist, in diesen Baumen mit den

schirmfbrmig ausgebreitetea Aesten Fichtenbaume zu erblik-

ken. „Im Jahre 1840. wurde, nicht weifc von dem Schlosse

Frankenberg bei Aachen, das Bruchstfick einer autiken Grab-

saule gefunden, welche mit einem Pinienzapfen gekrdnt

war*4

f) ; ein ahnlicher Stein befindet sich zu Bettingen

im Rreise Saarlouis, welcher mit dem Stadtpyr (Stadtwap-

pen) der Stadt Augsburg die auffallendste Aehnlichkeit

Die Pinie, welche, wie blatterlose Baume uberhaupt,

ohnehin schon als Symbol der Trauer gait, musste durch

ihre Heiligung in dem Rultus der idaischen Mutter und des

Mithras eine erhtthte Bedeutung erlangen. Wir finden den

Samenzapfen des Pinienbaumes nicht bios auf etruskischen

Aschenkisten, sondern auch auf romischen Grabdenkmalen.

Allein nicht bios der Pinienzapfen, die Zirbelnuss, selbst,

auch die Blatter odcr Schuppen , aus welchen sie ge-

bildet wird, mussten die Idee zu Verzierungen der Graber

angeben.

Es wird nun darauf ankommen , fflr beide Behauptun-

S. Zoega a. a, O. S. 179.

**) Museum etruscum torn. n. Tab. 174. . v

S. die Tafeln zu den Mithriaca von Hammer, Taf. I.

•J-)
Tfiersche Zeitung 16. Marz 1810.

ft) S. ,,Der Kreis Saarlouis und aeine nficoste Umgebung" von

schmitt s. a
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gen die Beweise zu liefern. Wir bringen suerst die Belege

liber die Pinienzapfen oder die Zirbelnuss.

Wir finden diesen auf einem Cippus, welcber dem Q.

Manilius, einem Prafekten der LEG. XXI. RAPAC. gesetzt

worden *). Ein anderes Beispiel liefert uns ein Grabsteia

bei Fabretti und Gruter *). Der erstgenannte Grabsteia

1st bei Bologna, der zweite bei St Agnes m Rom gefenden

worden. Das folgende Beispiel wollen wir aus unserer

Nahe hernebmen. Wir finden namlich den Pinienzapfen auch

auf einem romischen Grabdenkmal zu Augsburg, von wel-

chem Marcus Velser nns eine Zeichnung hinterlassen hat

In demselben werthvollen aber ziemlich seltenen Buche

von Velser ist ein anderes Grabdenkmal abgebildet, auf wel-

chem ein Mann und eine Frau in erbobener Arbeit dargestellt

sind, wekhe beide die Hand auf die Schultern eines vor ih-

nen stehenden Rnaben legen, der ein Erzeugniss der Pflauzen-

welt in der Hand halt, welches der sehr kundige Velser selbst

nicht naher bestimmen konnte, das der Maler aber fur eine

Distel hielt f). Es ist nichts Anderes als ein PinienzapfeiL

*) Malvasia, marmora Felsinea p. 269.

**) FabretH inacript p. 60. Gruter p. DXC1X.

Marti Velseri Berum Augustanar. Vindelic. libri VIII. p. 17. Der

Strobilus (die Zirbelnuss), den Velser S. 71. und von Raiser ha-

ben abzeichnen lassen, und in welchem sie das Stadtwappen der

Stadt Augsburg erkenneu, ist obne Zweifel nichts als ein Theil

eines Grabmala Oder hat auf einer Grabsaule gestanden, wie

diejenigen sind, von dcnen wir unten reden werden. Wir wer-

den bei einer andern Gelegenheit auf dieses Denkmal and auf

das Augsburger Stadtpyr zuruckkommen. VgL Raiser a. a. O.

8. 84.

t) In nostro unum puer nescio quid praefert, vetustate ita detrirnm,

ut facemne an spicarum manipulum, an denique carduum inter-

preter dubius maneam. Pictor pro carduo accepit. Marc. Vei-

ser. L c.
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Das leuchtendste Beispiel aber, welches mir hier zu Gebote steht,

und welches alle anderen weit iiberstrahlt , bietet mir das

Grabmal Hadrian's, die moles Hadriana, die jetzige Citadelle von

Rom oder die Engelsburg dar. Auf diesem Grabmale stand

ursprunglich der kolossale Pinienzapfen aus Bronze, welcher,

wie die memorabilia Romae sagen, von weitem wie ein gol-

dener Berg leuchtete, und welcher in Rom noch aufbewahrt

wird *).

Der Knopf auf den Kirchthiirmen, Boule d'Amortts-

sement, wird auch jetzt noch von dem Volke in einzelnen

Gegenden, wie hier am Rhein, Pinapfel, Pingappel,

Pitiienapfel genaunt. Die altesten christlichen Rirchen wur-

den liber den Grabern der M&rtyrer erbaut.

Nicht bios auf den Grabmalern finden wir den Pinien-

zapfen, auch auf andern Gegenstanden, welcbe mit der Idee

der Trauer zusammeuhangen, wird derselbe abgebildet. Ei-

nen Beweis hiefur liefern uns die Schmucksachen von Ga-

ga t, deren Beschreibung im XIV. Hefte dieser Jahrbttcher, wir

der Frau Mertens - Schaaffhausen verdanken. Wir finden

aber auf jeneu Schmucksachen neben dem Pinienzapfen den

Klee, und in dieser Beziehung verweisen wir auf die oben

S. 49. gegebene Andeutung zurttck.

Wir gehen zu dem zweiteu Punkte fiber, den wir zu

beweisen haben. Verzierungen , welche von den Schuppen

des Pinienzapfens hergenommen worden , und welche derje-

nigen, mit welchen der KOlner Stem geschmflckt ist, ganz ahn-

lich «nd, finden wir auf zwei Sarkophagen bei Ciampini**).

Strobilus quoque ingena aeneua eodem loco positus ad pedem

Hadrianae molia deprehensus (effosaua) est. S. Flaminiua Vacca

In jHontfaucon Diarium Italic, p. IW5. u. 888. — Ciamplni de sa-

cria aedificUs p. 76. und Tab. IX, wo eine Abbildung desselben

gegebeo ist, und die Bescareibung Boma van Plainer u. A.

Ciamplni, vetera monimenta Tom. II. p. 6. Tab. HI.
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Der erste derselben ist heidnischen Ursprungs, der andere

aber hat zur Aufnahme der Leiche eines Christen gedient *).

Dieeelbe fischschuppenartige Verzierung finden wir auf einem

Glase bei Buonarruoti , in dessen Mitte der Apostel Paulas

abgcbildet ist**). Es ist bekannt, dass solche Glaser aus

den Grabern der Christen herstammen. Dieselbe schuppen-

artige Verzierung finden wir auf zwei romischen Grabmalern

zu Augsburg***). Zu diesen Beispielen und Belegen kom-

men zwei andre von ganz neuem Datum. Ganz dieselbe

Verzierung, welche der Kolner Stein tragt, finden wir auf

einer romischen Saule, welche in diesem Sommer hier in

Bonn, im Garten des Herrn Dr. Krantz an der Koblenzer-

Strasse ausgegraben worden ist, und auf einer andern, die-

ser ganz ahnlichen, welche in meinem Besitze ist Beide

SAulen gehorten ihrer urspriinglichen Bestimmung nach zu

romischen Grabern, wie wir in einem eigenen Artikel nach-

weisen werden.

Wer sich die Mflhe giebt, die Denkmale, welche wir

jetzt aufgezeigt haben, selbst zu betrachten, der wird zu-

gestehen , dass wir den angebotenen Beweis geliefert haben.

Indessen ktfnnte es doch Jemand einfallen, zu behaupten, aus

dem Gesagten folgc noch nicht, dass wir den in Frage ste-

henden Stein nothwendig fiir einen solchen zu halten hatfen,

welcher zu einem Grabmale gedient habe. Man kOnnte eine

solche Einwendung mit um so grdsserm Erfolge erheben, da

es vielleicht nur wenige Leser dieser Bemerkungen geben

wird, welche sich erinnern, ein romisches Grabmal von sokher

Gestalt gesehen zu haben. Wir sind aber gliicklicher Weise

*) Daselbst Tom. 1. p. ITS. Tab. XL11I.

**) Osservazionl sopra alctmt frammenll dl Vasi antiehi dl retro.

Tab. Xm.
Die romischen Alterthtimer zu Augsburg ron Dr. vm Baiter*

Augsburg 18»0. Tafel IV. it. TafW IX.
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\m Stande, auch diese Einwendung siegreich zu widerlegen;

denn wir kttnnen ein anderes romisches Grabmal, oder

den oberen Theil desselben aufweisen, welches dem unsri-

gen d. h. demjcnigen , zu welchem der Kttlner Stein ge-

hflrt hat, in Fonn, Gestalt, Grdsse und Verzierung ganz

Jthnlich 1st Wir lassen zu diesem Zwecke das Grabmal

oder den obern Theil eines Grabmals abbilden, welches in

Augsburg ausgegraben worden, und welches zur Zeit des

Marcus Veiier, um das Jahr 1593. in dem Peutingerschen

Hause zu Augsburg aufbewahrt wurde, jetzt aber nicht ganz

mehr vorhanden ist (S. Taf. I.) •) Wer diese Abbildung nit

der Abbildung des Kdiner Steins, welche auf der Tafel VI. des

XIV. Heftes dieser Jahrbiicher gegcben ist, vergleicht, wird

jeden fernern Zweifel an der Richtigkcit unserer Erklarung

far unbegrttndet halten.

Wollte man dennoch darauf hinweisen, was schon von

Lersch beseitigt wordeu, dass e's keine Grabmaier innerhalb

der Stadte unter den ROmern gegeben habe, so kOnnte man

die Kegel bestehen lassen, aber die Ausnahmen aufzahlen;

man kttnnte fragen , wo die sudlichen Granzen der Stadt

Koln ursprunglich gewesen ; man kttnnte daran ermnera,

dass es unvorsichtig sei , unter alien Umst&nden vorauszu-

setzen, dort wo z. B. jetzt ein rttmischer Grabstein ausge-

graben wird, babe er sieh auch ursprunglich befunden**);

*) Vgl. von Raiser a. a. O. 8. 47.

**) Zum Belege fur den ganz allgemein von una hier nufgestellten

Satz nidge hier erwahnt werdeo, dass man aitf Grand einea rd-

mlschen Grabstelns das alte Bidnio in dem Orte Senon bat wie-

derflnden wollen, dass sich aber spater herausstellte, der bezeich-

nete Stein sei von einem Burgs tall bei Salzburg nactt Senon

iiberbracht worden. Dasselbe Loot aatfen mehre andere roml-

sche Steine gehabt, welcbc man in Senon anfbewaarte, S. von

Uaffier rumncle Denkmnler, Ofterbayer. Archie *d.

VI. Mft. 2.
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Romische Alterlhurtwr tn XoJk.

man kOnnte fragen doch wir haben alle diese Fra-

gen schlechthin nicht nothwendig, denn es stent thatsachlich

und nacfa dem Zcugnisse des Prof. Lersck fest, diss Be.

ben dem autiken Grabstein eine romische Grabschrift auf

einem Steine von Grobkalk gefunden worden isL Nimmt

man an, diese Grabschrift habe zu unserm Grabmale gehdit,

so konnen wir bestimmen, zu wessen Andenken das Ganze

errichtet worden. In diesem Falle waren es Adnamatius
Gallic anus , welcher dieses Denkmal seiner theiern

Schwester, und Adnamatius S per at us, welcher das-

selbc seiner theuersten und unvergleichlichen Gattin errichtet

haben. Es war nichts seltenes , dass zwei oder drei Todte,

oder dass die Asche von zwei oder drei Todten in Einem*

Sarkophage oder in Einer Aschenkiste beigesetzt wurden.

Man nannte solche Sarkophage und Aschenkisten sepul-

era oder vasa disoma, trisoma.

Beide Dcnkmale , das zu Koln wie das zu Augsburg,

haben oben eine Vertiefung oder ein Loch. Wir glauben

nicht zu irren, wenn wir sagen, diese Vertiefungen seien

bestimmt gewesen
,

Pinienzapfen als Boule d'Amortisse-

ment ) in der oben entwickelten Deutung aufeunehmen.

Wer mehre von jenen Denkmalen , deren wir oben Erwlh-

nung gethan , in Augenschein nimmt , der wird unsere Ver-

muthung durchaus begriindet finden. Wir verweisen liberties

noch auf das Museum Guarnacci von Gori, wo S. 07. fol-

gende Stelle vorkommt Ea monumcnta quae affeninrur in

Tabula XXIV. num. II. III. et IV. sunt ornamenta sepukro-

rum, pineis nucibus simillima, quae ad maiorem sepulcraliiun

columellarum dignitatem ac decus ut vidimus, Etrusci addere

solebant**). Fabretti gibt S. 490. und 491. mehre interes-

*> S. Ooartrem^re de Quinoy, Diettonnaire d'Arehitecture torn. I.

p. 825. 9. v.

1°*) S. auch Gorii Museum Veronense p. CXLIX. — Inghiramt Mo-

nument* Etroschi Tom. VI. SerieVI. Tav. H. Tav.F.*. Tar.Z. 9.
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Romische Alterthumer in Koln. 57

sante Notizen uber die Pinie, und theilt die Abbildung eines

irdenen Gefasses rait, auf welchem neben Todtenkopfen auch

der Pinienapfel vorkommt. Wir sehen aus jener Stelle fer-

uer , dass auch die Christen den Pinienapfel auf ihren Gra-

bern abbildeten.

Hier erhebt sich die Frage : wie kam man dazu, den Pi-

nienzapfen rait Tod und Grab in Verbindung su bringen? Die

Beantwortung dieser Frage liefert den Stoff zu einem beson-

dern Artikel. Wir begnugen uns hier die folgende Stelle aus

dem Hexaem. des h. Ambrosius 3. 16. 68. anzuftthren. Quis

pineam videns non stupeat tautara divino praecepto artem in-

olitmm impressamque naturae, quemadmodum ab ipso centro

distantibus licet mensuris pari assurgat glutino, quo proprios

fovet fructus? Itaque per circuitura eadem species et ordo

servatur et quidam in singulis plagis nucieorum partus exu-

berat, atque in orbem redit fructus et gratia. Itaque in pi-

nea ista imaginem sui nature videtur exprimere, quae a

primo Wo divino caelesttque mandaio privilegia accepta

custodit, et partus suos quadam annorxan vice et ordine

refert, donee consummate tempore impleatur. —
Ifei den genannten Ausgrabungen zu Koln kam auch

ein gemauerter Bogen zum Vorschein. Prof. Lersch aussert

sich dartfber also : „das Seltsamste aber ist ein kleiner un-

regelmftssig gearbeiteter und vermauerter Bogen (Taf. VI. oo.

Heft XIV.), 4 F. % Z. lang, 2 F. «/, Z. breit, 4 V. 3 Z. hoch,

im Lichien des Durchmessers 1 F. 11 Z. breit, dessen Bestim-

mung schwer zu errathen sein dfirfte. Denn urn inn for einen

Ofcn aussugeben, dazu feblen ihm docfa alle Bedingungen".

Wir glauben die Bestimmung dieses Bogens errathen zu

haben, miis&en uns aber vorbehalten, die naheren AufschlUsse

dariiber spater mitzutheilen. •)

Bonn. Braan.

my ssd dfesem Anfeatze geh6rt die Tar. I., was vorn anzuzelgen

vergessen wurde. Ann, d. Red.

i
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Das oberbaierische Archiv filr

entbalt im ersten Heft* des cilfteii Bandes, einea

chen Bericht uber archaologische Funde und Denkmale in

den baierischen Landgcrichtsbezirken Titinanning ,
LanA*

und Burghausen *).

Was unsere Aufmerksamkeit vornehmlich auf

Bericht hinzieht, sind die grossen Todtenlager, weiche

in der genannten Gegend befinden. Die Graber hegen

schachbrettartig neben einander, jedoch so, dasss^che.

den einzelnen ein freicr Raum von etwa 3 Puss Breite ist

Die Gebeine sind alle wohlerhalten, eine Reihe von Jahrhim-

derten hat sie nicht zu zerstorea vermocht Sie geben za-

gleich von einem grossen Mensclienschlage der VorzeU Zeug-

niss, denn alle diese Skelete haben eine Lange von 6 bis 1

Fuss ; solche, weiche our 5 Schuhe messen ,
gehoren zo dec

Ausnahmen. Skelete von RrUppeln oder Verwacasenen, w

gross auch die Anzahl der geoffneten Graber ist, kamen lirceaJ

vor. Alles zeugt von einem gesunden , starken ,
raaehtigi*

Geschlechte der Vorzcit Der Berichterstatter ruhzit „*k

herrlichen Zahne* derselben, von denen auch nient einer

Zeichen der Faulniss aufweise. Nach dem Zeugnisse

Landgerichtsarztes Dr. Martin zeichnen sich jene Skelete.

sowobl mannliche als weiblkbe, im Vergleich zu unsen

Zeitgeuosseu auch durch die ungewtfhnliche Grflsse der Rojfr

*) 8. Oberbaierisches Archlv fur vaterliindische Geschlchte ;
herac-

gegeben von dem hUtorlschen Vereine voa und fur Baiera.
*'

cUen 1810. Druck und Verlag von Fran*.
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Kohlen m Todtengrdbern. 59

aus. Diese Todten liegen alle mit dem Gesichte nach Osten

gewendet, in gestreckter Lage; den roannlichen Skeleten

liegt zur linken Seite ein Schwert, oft zugleich ein Messer;

Jen weiblichen nur ein Messer.

So verschieden die Ansichten fiber die Zeit sein m5-

gen, warm diese Gr&ber entstanden, liber das Volk , zu dem

diese Todten einst gehdrten , darin ist man einverstanden,

dass dieselben nralter Zeit angehdren. Wie kommt es nun,

dass diese Gebeine ein Jahrtausend, vielleicht andertbalb Jahr-

tausende dem rernichtenden Einflusse der Zeit getrotzt ha-

ben ? War in der kOrperlichen Gesundheit , in dem starken

machtigen Gliederbau dieser Todten auch die Kraft und der

Widerstand gegen die Aufltfsung vorhandent Oder ist die

Erhaltung derselben ftussern Umstanden zuzuschreiben?

Um diese Frage zu beantworten, mtissen wir auf einen

Umstand' aufmerksam machen , der uns die Ueberschrift die-

ses Artikels diktirt hat Es linden sich nttmlich nach dem

Zeugnisse des Berichterstatters, Herrn G. Wiesend, in alien

diesen Grabern Kohlen , und „nicht etwa als Rudera von

Brandopfern , sondern wie die Graber zu Gessenhausen am
deutlichsten zeigten, war mancher KOrper ganz und gar mit

einer Schichte kleiner Koblen und Kohlenstaubes umgeben—
als Merkmale eines besondern Todtenkultus*. Aber nieht

allein in den genannten Grabern flnden sich Kohlen, es giebt

nach dem Zeugnisse eines Augenzeugen auch solche am Ober-

rhein und in der Schweiz*).

Dass diese Kohlen , mit welchen die Leichen in diesen

Grabern umgeben worden , wesentlich dazu beigetragen ha-

ben mtfgen, die Skelete so lange zu erhalten, ist einc Ver-

muthung, die sehr nahe gelegen ist. Es ist nun meine Absicht,

einige Stellcu aus alten Schriftstellern beizubringen, welche

zeigeu , dass die AUen, man mochte sagen, die Unver-

*) Schretber, Taschcnbuch fiir Geschiohte und Alterthnin.
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30 Kohlen in Todtetwrabern.

ganglichkeit der Kohlen gekannt haben, und welche demnach

geeignet sind, fiber diese eigenthumliche Bestottungsweise der

Leichen Licht zu verbreiten.

Die crste Stelle, welche sich mir hier darbictet, stent

in dem Werke des It. Augustinus De civitate Dei XXL 4.

Der gelehrte Kircheuvater stellt daselbst Betrachtungen fiber

die Eigenschaften und Wirkungen des Feuers an, und fragt

dauii : Quid in carboiiibus? Nonne mirauda est et tauU in-

finnitas ut ictu levissimo frangantur, pressu facillimo conte-

rantur, et tanta finnitas ut nullo hnmore corrumpantur, nulla

aetate vincantur, usque adeo, ut eos substernere soleant, qui

li mites figunt, ad convincendum litigatorem, quisquis post

quantalibet tcmpora extiterit, fixumque lapidem limitem non

esse contenderit? Quia eos in terra humida iufossas, nbi

ligna putrescerent, tamdiu durare incorruptibiliter posse, nisi

rerun ille corrupter ignis effecit? Was wir aus dieser

Stelle EUgleich entnehmen, dass die Alten sich der Kohlen

bei Granzbestimmungen ihrer Aecker bedienten, wird yon

andern Schriftstellern , von Boethius *) nnd Sicnlus Flaccus

bestatigt »+). Man legte aber nicht bios Kohlen unter die

Pfahle, sondern auch unter die Fundainente der Hauser und

Tempel, um den Fundamental Daner nu verleihen und die

Mauern vor Feuchtigkeit zu schiitzen. Einen glanzenden

Beleg hierfttr liefert uns der altere Plinius, welcher uns be-

richtet, dass die Fundamente des Tempels der Diana von

*) Boethius Geom. 1. 8.

**) Quibusdam placet et videtur ut sub omnibus term in Is signum in-

veuiri oporteat, quod ipsum voluntarium non necessarium est.

Si enim essent certae leges, ant consuetudiues, aut observatio-

ns ,
semper simile signum sub omnibus Inveniretur: nunc quo-

niam voluntarium est, aliquibus termini* nihil subditum est , ali-

quibus vero aut clneres, aot carbones, aut testas, aut vitrea fra-

cta, aut ossa subcensa, aut calcem, aut gypsum invenimus, quae
res tamen, ut supra diximus, yoluntaria est.
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Ephesus auf einer solchen Kohlenlage ruheten. Magnificent

tiae vera admiratio exstat, sagt er, templum Ephesiae Dianae

ducentis viginti annis factum a tota Asia. In solo id palu*

stri fecere , ne terrae motus sentiret , aut hiatus timeret

Rursus ne in lubrico atque instabili fundamenta tantee ntolto

locarentur, calcatis ea substravere carbonibus *). Nach Dio-

genes Laertius geschah dieses auf den Rath des Theodoras

Sami us, welcher darauf hinweise, dass die Kohle dttrch keine

Feuchtigkeit zerstOrt werde**).

Erkannte man in der Kohle das Mittel, die Feuchtigkeit

abzuhalten und dadurch den Fundamenten eines Gebaudes

Dauerhaftigkeit zu geben, iodem man dieselben unter den

Fundamenten ausbreitete, so lag der Versuch nahe, audi die

Leicheu damit zu umgeben, urn sie vor zerstorenden Ein-

flussen der Feuchtigkeit und der Nasse zu bewahren, und sie

so lange wie moglich vor der Verwesung zu schtttzen. Es ist

eine bekannte Eigenschaft des Kohlenstaubes, dass er faulera

Wasser, dem Fleische, welches in der Auflosung begriffen ist,

a. s. w. den tibeln Geruch benimmt. Es ware daher audi

denkbar, dass man durch die Bestrewing der Leichen mit

Kohlen neben jenem ersten, auch diesen Zweck habe errei-

chen wollen.

Der Gebrauch, den die Alten von den Kohlen gemacht

haben, indem sie dieselben, wie wir gesehen haben , bei den

Gr&nzpfahlen eingruben, und sie unter die Fundamente der

Hauser und auderer Gebaude streuten, hat nicht selten zu

einem doppelten Irrthum die Veranlassuog gegeben. Einmal

*) H. N. XXXVI. 81.

**) Bec6d(oQOt Zdptoe vlbs 'PoUov tovioe iarly 6 ovfipovlcvoae

ay&Qaxag vnoTi&qvat toft tofifltotc tow iv 'Eyioip rtoi' xaV

vyQQv yao oyioe tow t6nov, tovs aytyaxerf Itpij 16 tvlddes

anoXaportaf av'io to otioiov ana$U ZSau. Diog. Laert.

in vita Aristippi. seek 19. ed. atereot Lips. 833.
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62 Kohlen in Todiengrdbern.

n&mlich bat er einzelne Antiquare zu dem Olauben verlei-

tet, aberali da, wo solche Kohlen sich fioden, seieu die Ge-

baude durch Feuersbrtinste zerstort worden , nod zweitens

hat er dem Aberglauben einfaltiger oder betrogener Men-

schen Vorschub geleistet, welche, wo solche Kohlen auf den

Feldern und Aeckern sich zeigen,

Nachgrabungen aiistelltcn.

Bonn.

Ilraun.
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3. ttnrttrte 3nfrljriftfn cue €n>r.

I* tttftterdenkmale.

1. Die Gdttin Dirona (Sirona).

412. DeAE DIRONA.

.

LLVCNIVS<gNSOR..
NV..SIGLLVMD..

(Deae Dironae Lucius Lucaoius Censorinus sigillum dono

dedit)

Inschrift cines Fussgestells iron grauem Sandstein, von

welchem noch Reste der Fiisse und der langen Gewandung

des abgescblagenen Gotterbildes ersichtlich siud. Auch von

einem neben demselben dargestellten Altar (oder einer ahn-

lichen Structur) sind Spuren vorhanden.

Die Inschrift ist wichtig wegen der Namenschreibung

BIRONA, welche bisher nur auf einem einzigen Denkmale

der GOttin — dem zu St Avauld in Lothringen gefundeuen

Votivsteine (s. die Abbildung desselben bei OberUn, Mus.

Schoepfl. tab. I. 2.) vorgekoinmen war und zu irrigen Deu-

tungen Anlass gegeben hatte. Oberlin (libr. L pag. 15.)

glaubte in der eigenthttmlichen Formation des Initialzeichens

(D) eine Ligatur der Buchstaben DE zu erkennen ; Lehne

(in der Abh. fiber die Gflttin Sirona, Ges. Schr. HI. S. 63.)

hielt eine Buchstabenverwechselung des Steinhauers („Dei-

rona statt Seirona*) far unzweifelbaft. Die Irrigkeit dieser

Annabmen gebt aus der gleichartigen Scriptur unsrer, mit

augenscheinlicher Sorgfalt ausgefUbrten Inschrift hervor, in

welcher ilberdies ein regelmassig eingezeichnetes E in dem

Namen ©NSORINVS sich findet

Das in der Mitte mit einem Horizonlalstriche durch-
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64 Unedirte Inschriften

schnitte D (B) kommt ofters in gallischen Steinschriften «) -
doch, so viel uns bekannt, nur bei Eigennameu — vor; die-

ser Querstrich ist entweder als ein blosser kalligraphischer

Schnorkel, oder wahrscheinlicher (nach Mane's Ansicht) als

Andeutung einer besondern (aspirirten) Aussprache des be-

zeichneten Zungenlautes zu betraehten.

Die abweichende Namensform Biroua (als eine, rer-

muthlich dialektische Nebenform fttr das ublichere Sirona)

ist durch die Uebereinstimmung unsers und des lothringi-

schen Denkraals ausser Zweifel gesetzt und dadurch ein

nenes Moment fUr die Etymologie der Gottin dargeboten.

Die auffallende Aehnlichkeit dieser Namensform mit dem von

Ausonius als heilkraftig gepriesenen Quell Divona zu Bur-

degala, welcher als Schutzgott der Stadt verehrt wurde 2
),

und mit den gallischen Ortsnamen Bivona (Cadurcorum),

Divio, Divodurum, ditrfte nicht zu ubersehen sein.

1) S. Money
Gesch. des Nord. Heidenth. IT. p. 851. Note 14. ; Lersch,

Jahrb. des Ver. v. Alterth. lm Rheinl. II. S. 88.$ und meine Ab-

handlung „Beitr. ssur Kunde alter Gotterverehrung im belgiscben

Gallien , Taf. Fig. 8. — In der romlschen InscbrLft bei Oruter

538. 9. sind die Querstricbo in den Buchstaben D and Q als Ab-

kurzuDgszeicbea angewandt (0 Air Domo, Q fur Qui).

2) Auson. De Clar. Urb. Burdigala v. 80— 35.:

„Quid memorem Pario contectum marmore fontem

Salve fons ignote ortu, sacer, alme, perennis,

Vltreo, glauce, proAmde, ionore, iilimi*, opacej

Salve, urbis genius, medico polabilis haustu,

Divona, Celtarum lingua fons addite divu!"

Camden (in der Brit p. 12.) leitet den Namen Divona von Dyw,
Gott und vonan, Quell, ab; womit dieWorte des Dicbters ftber-

einzustimmen scheinen.
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aus Trier.

2. Apollo und Sirona.

413. 1NHDD APOLLIN
13 SIRO

(In honorem domus divinae Apollini (Granuo?) et Siro-

nae )

Fragment einer Votivtafel aus grauem Sandstein, mit

vortretender Randung. In dem innern Fclde waren in zwei

. eichelartig ausgetieften Abtheilungen die flachen Reliefbilder

des Apollo und der Sirona ausgemeisselt Die letztere Fi-

gur ist ganzlich verschwunden, von der ersferen nur noch ein

beschadigter Rest des Obertheils erhalten. Der Gott scheint

mit der Rechten sich auf eine Leier zu stutzeii, wahrend er

in der Linken einen Lorbeerzweig tr&gt; so wie wir den

Apollo Salutaris auf den Muuzen des Trebonianus Gallus

dargestellt sehen. Auf der oberen Randflache der Tafel ist

das mitgetheilte Brucbstiick der Inschrift zu lesen, welche

vermuthlich unten fortgesetzt war.

Die vorbeschriebenen zwei Lapidarreste befanden sich

seit langerer Zeit in dem Antiquarium der Gesellschaft fiir

nutzliche Forschungen zu Trier, waren aber bisber unbe-

achtet geblieben. Nachweisungen iiber den Fundort dersel-

ben sind nicht vorhanden.

Durch diese Steinschriften wird die Zahl der auf den

Cultus der Sirona bezuglichen — zum Theil der Gottin al-

lein, zum Theil gleichzeitig dem Apollo (Grannus), als

«dpo$ derselben, gewidmeten Schriftdenkmaler auf eilf erhOht,

Ton denen eines in Daeien *) , eines zu Rom ') , drei im rfl-

mischen Germanien 3
), und die iibrigen sechs im cisrhenani-

1) Yotivstein des Apollo Grannus und der Sirona, su Bretten In

Slebenburgen ; Grut. 87. 11.

8) Altar des Apollo Grannus und der Sirona; Grut. 97. 10.

8) a) Sttftungsurkunde eioer KapeUe der Sirona, su Groasbotwar in

5
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66 Unedirte Inschriflen

schcn Gallien ') gefunden wurden. — Als ein swfllftes Denk-

mal dttrfte diesem Cultus vielleicht noch die zu Kalberts-

hausen im Grossherzogthum Baden aufgefundene Steinschrift

einer Dea Viro(na) 2
) beizuzahlen sein, indem das differirende

Anfangzeichen des Gtttternamens in dieser itberhaupt incor-

recten Inschrift wohl als ein Lapidarfehler ersclieinen mag,

(V statt B? oder auch statt einer andern Variation des

Schriftzeichens D?).

3. Mars Victor.

414. ... MARTI VICT

. . G GALBAE PI

. IBERTVSAV

Wurtemberg gefunden
;

Stalin, Wirtemb. Gescn. I. S. 43. ; Orelli

5S017. b) Opferaltar des Apollo und der Sirona, zu Nierstein

gef. ; Lehne, Ges. Scar. III. 60. c) Votivscbrift der Sirona auf

einer bronzenen Tafel, zu Lambertsheim im Grossh. Baden gef.;

Mitth. von Creuzer in der Beilage zur A. A. Zeitung vom 87.

Nov. 1846.

1) a) Votivstein mit dem Kopfbilde der Gottin, zu St Avoid in

Lothringen gef.; Obeiiin, Mus. Schoepfl., p«tg. 15.—16.; tab. 1.8.

b) Altar der Sirona zu Bordeaux; MUlin, Voy. Arcb. IV. 650.

e) Altar der Sirona zu Coraeult; de Caumont, Bullet. Archeol.

Vol. VI. Nr. 5. pag. 252. (Die Insolnrift lautet: NVM. AVG.

DE(ae)
|)
SIRONA(e) || MAGIVSA. SIBI

||
V. S. L. M.) d) Frag-

ment einer Inschrift der Sirona zu Mainz; Klein, in den Jaarbb.

d. V. y. A. im Rheinl. II. 101. e) und f) die oben mftgetheilten

Inschriflen zu Trier.

2) Steiner, Cod. Inscr. Horn. Rh. I. S. 68.; Stalin, Wirtemb. Gesch.

I. 47. Die Inschrift lautet: IN H D D
fl
DAE- VIRO-D-DQ

AVITA MAXM
|I
Nl-V S L M- (DAE statt: DEAE; VIRO rer-

muthlich statt: VIRONAE. Die Namen der celtischen Gottheiten

werden in den Inscbriften hanfig abgekurzt So: DEAE. AVENT,
(statt AVENTIAE); Orelli 808. 869.; DEO. NEM. (statt NE-

MAVSO); Or. 2032.; DEAE. SEG. (statt SEGVSIAE vol SE-

GRTIAE) ; Or. 2044.; etc. etc.
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Fragment einer Votivschrift anf buntem Sandstein. Der
Stein war fruher in einer Gartenmauer am sogen. Herren-

4. Grabschrift der Cricconia Donilla.

416.

C0N1VGI DEFVN
ero * cricconia
DONILLA* COllVX EI

(us)SIBIETPOSTERI
(s. s)VIS VIVA FACI

(endu)M • CVRAVIT.
Bruchstttck einer Platte von buntem Sandstein, unweit

des Gehofts „zum Hund" („Ad Undas") gefunden. Der An-

fang der Inschrift mit dem Namen des verstorbenen Gatten

der Cricconia Donilla ist zerstort. Der Name Donilla kommt

in einer zu Arlon gefundenen Inschrift (Al. Wilth. Luxemb.

Rom. pag. 346.), und bei Grut 1006. 4. vor.

5. Grabschrift des L. Apronius Secco.

416. D. M.

L APRO
NIVS • SEC
CO • VIVO

SIBI

fecit.

Basalt Fundort: Daun in der Eifel. Der Stein war

in einem Bruckenpfeiler eingemauert Die Inschrift wurde

von dem Herrn G.-O.-L. Schneemann entziffert, welchem wir

die Mittheilnng derselben verdanken.

Die gens Apronia ist aus Schriftstellern und Denkma-

lern bekannt Der Beiname Secco scheint eeltischen Ursprungs

Digitized by Google



Unedirte Inschriften

zu scin; er kommt in einer Inschrift zu Augsburg (v. Hef-

ner, das rttm. Baycrn, S. 20. Nro. 117.) , auch in einer un-

terer treverischen Inschriften (Lersch, Central*. III. Nro. 0.)

und bci Grut 869. 9. vor.

6. Grabscbrift des P. Firmius (Covinus) und

seiner Gattin.

417. DISMANIB . .

PFIRMIV..
COVI. SVIV©
SI.....ITTIAE

AN....VXORI

DE AE..

(Dis Manibus. Publius Firmius Covinus (?) vivo sibi et Sit-

tiae (?), annorum . . . uxori defunctae fecit.)

Dieser, in vier Stucke zerbrochene Grabstein von Jura-

Oolith wurde in der Nahe des sogen. Judenkirchhofes —
eines antiken Steingehages im Elzerather Walde, unweit der

sogen. Heidenpfutze (s. iiber die letztere Oertlichkeit Stei-

ninger, Gescb. der Trevirer u. d. H. d. R. S. 163.) — am-

gegraben.

7.

D . M
ATACO ttus(f)

SAMMO nina(?)

IOSION

10- DEF undo

BT- SIB i. vivu

S FACI end. c.

Fragment einer Grabscbrift von Sandsiein, im J. 1825.

nnter den Trummern der alten Kapelle des h. Clemens, un-

weit Irsch, gefunden, uud jetzt in einem Privatgarten zu

Bitburg eingemauert
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aus Trier.

Unter der grossen Anzalil von literirten Ziegeln, wel-

che bei dem fortscbreitenden Ausbau der rtfmischen Basilica

zu Trier, and den von der Gesellschaft ftir nfltzlicbe For-

scbungen veranstalteten Nachgrabungen in den sogen. rtfmi-

scben Badern zu Tage gekoramen sind, theilen wir nachste-

bend eine Auswahl der am deutiichsten ausgepragten Schrift-

stempel mit, und indem wir die ausfuhrlichere Besprecbung

derselben einem spateren Aufsatze vorbehalten, glauben wir

bier uns auf die Bemerkung bescbranken zu mttssen, dass

diese Inschriften sich in zwei Gattungen scheiden lassen, von

denen die eine die mebr oder minder vol]standig ausgeschrie-

bencn Namen von Privat-Fabrikanten darbietet, die andere

die compendiariscben Bezeichnungeu tiffentlicher Officinen

und militftriscber Truppenkttrper der spateren Kaiserzeit zu

enthalten scheint. Mehrfache Anzeicben begrunden die Ver-

muthung, dass zu den colossalen Bauwerken, welche zu Trier

auf den Wink Constantin's mit ttberraschender Schnelligkeit

emporstiegen , auch militarische Beihiilfe in Ansprueh ge-

nommeo ward. In diese letztere Kategorie dtirften nament-

lich die in grosser Menge zu Tage geftrderten Inschriften

„CAPIONa und ^ADIVT*, mit ihren zahlreichen Variationen,

zu rechnen sein.

A. Aus der romischen Basilica (dem sogen. Con-
stantinischen Palast.)

AVITVS— MBRCVRI — VIIRIICVN (h. e. : Verecundi— ein-

geritzt).

MALIC — MALICO.

L03I— C MRCO.
CAPI (sehr haung)— CAPION— CAPIBNAC—CAPIENACI

— CAPIONNC — CAPIoNNACI.

A (Daneben eine kleine militarische Figur) — ARM— ARM
(sebr bating) — ARM (an beiden Seiten der Inschrift sind
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Unedirte Inschriften au$ Trier.

zwei kleine, anscheinend militarische Figuren eingestempelt).

ADIVTEX-ADIVTEPREG—ADIVTEGl AZ Z IC|—ADIVT

EXATTIC (bis)— ADIV- CRI88I.

P:CAR| . ADI— P:IVSTINVS •M— P : IVSTINVS-ADITE.

PjTB IVLIN-AD- PilET.V.tADIVT.

B. Aus den sogen. rtimischen B&dern.

REGINVS - MAGNENTI - RVBECVNDVS.
TMALICO.

VIRISIM.

CAP— CAPI (sehr haiing) _ CAPIONA - CAPIPTS.

ARM (sehr haufig - ARMOT.

ADIV- ADIVTEGEM— ADIVZ L A88IC.

Die vorstehend mitgctheilten Ziegelschriften werden in

der Sammlung der Gesellschaft ftir ntitzliche Forschungen auf-

bewahrt; einige derselben sind schon von Herra C. W.

Schmidt in dem Werke „Baudenkmale der rttroischen Pe-

riode und des MittelaKers zu Trier* (Vte Lieferung 2tes

Heft S. 45. und 66.) vertfffentlicht worden.

Trier.

W. Cli. v. Florencomrt.
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4. Cine antike Srinkfrfjalf mit rtttrm arifrijtfrljftt €rmnntfrurt|«-

fnrorije tm JHufrnm fit f^m.

(S. Taf. n.)

Wenn Go the von den Grabm&lern der Alten treffend

schrieb, „der Wind, der von den Gr&bern der Alten her-

weht, kommt mit Wohlgeriichen fiber einen Rosenhiigel, die

Grabmaier sind herzlich und riihrend, und stellen immer das

Leben her*, so kann das gewiss auch von vieleu anderen

Resten ihres Privatlebens gelten, die uns als wirkliche (nicht

bloss symbolische) Zeugen eines freudevollen , fast nur auf

das schttne Diesseit gelenkten Daseins entgegentreten. Zu

diesen Resten gehOren vorzugsweise die Trinkschalen, deren

in den letzten Decennien aus dera klassischen Boden, beson-

ders Grossgriechenlands, gewonnene Menge fast nur durch

deren Kunstwerth und Bedeutsamkeit flberboten wird 0* Aus-

ser Griechenland und Italien bot neuerdings auch der

Niederrhein zwei kostliche Trinkbecher dar, die es ihrer

SchOnheit und Seltenheit wegen verdient haben, alsbald in

diesen Jahrbtichern herausgegeben zu werden *). Solche

Erwagnng bestimmte mich, eine noch unedirte Trinkschale

1) Von den vielen neuerdings erschicnenen Vasenwerken erinnern

wir nur an die Gerhard'schen , Insbesondere an seine Coupes

Greoques et Etrosques da Musee Royal de Berlin. 1840. Pol.

9) Heft VI. Taf. XJ* und XIL, and dazu die Bemerkungen ron Vr*

Uths S. 877. und auch von bench 0. 820.
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72 Eine antike Trinkschale

unseres Museums naher ans Licht zu Ziehen, zumal weil sie

mir selber erst vor Rurzem in ihrem Wertlie bekannt ge-

worden, und ich sie den beiden eben genannten niederrheini-

schen Scbwestern freundlich zugesellen woHte; auch zum

kleinen Denkmale meines fortdauernden lnteresses an den

Bcstrebungen dieses Vereines. Mag sie an Schonheit man-

cher auderen, namentlich den letztbenannten, nacbstehen, an

Seltenheit und an Bedeutsamkeit der Inschrift scheint sie mir

alle bis jetzt bekannt gewordenen zu iibertreffen. Zwar ist

sie etwas verstummelt, und die Inschrift dadurch nicht mehr

vollstandig, doch ist der Schaden nicht so bedeutend, dass

man die urspriingliche Form nicht noch erkennen und die

Inschrift nicht mit Sicherheit herstellen kttnnte.

Es ist ein kleiner Cantharus von feinem hellgelbem

Glase, dessen etwas gedruckte Form mehr den romischen als

griechischen Stil bekundet. Die Fabrikation ist aber so fein,

dass sie von besonderer Ausbildung der Kunst des Glasbla-

sens zeugt % und die helle Farbe war gewiss geeignet, je-

den dunkelfarbigen Wein durchscheinen zu lasseu; war aber

vielleicht diese Farbe besonders filr die weissen Weine, na-

mentlich den hellgelben Falerner, ausgesucht? etwa wie heut

zu Tage die hellgelben Rhein- und Moselweine vorzugsweise

aus rtfthlichen oder grtinlichen Kelchen getrunken werden. Die

einfache Verzierung des unteren Theiles der Schale gleicht

den Blattern einer gettffneten Blume, aus denen der Kelch,

als die offene Knospe, hervorgesprosst ist
2
). Wie diese Ver-

1) Vergl. daruber Bekker GalJus II. SI. (late Auag.) und auch Vr-

Uchs in diesen Jahrbb. VI. 877.

9) Ist die Klelnhett dea Bechera aunallend, ao darf dabei to Ertnne-

rung gebraobt werden, dass, griechlscher Sitten gemftss , bei

den Symposien mit kleinen Bechera angefnngen nod erst damach

zu den groaaeren ubergegangen wurde ; man aehe die von Btkker
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mit einem griechischen Ermunterungsspruche. 73

zierung, so ist auch die Inschrift in Relief, und man kann

die Feinheit des Glares darnach abmessen, dass die Buch-

staben inwendig hehl (en creux) sind. Diese Buchstaben

siud so ebenmassig urn den Banch der Schale vertheilt, data

man nicht mit Entschiedenheit sagen kann, mit welchem

Worte die Inschrift beginnt. Sie Jautet: EQSMAPEI [EY]-

0PAINOY (ly yncLQti tv<pQaivov)
}
oder umgekehrt [EY\-

0PA1NOY E0QI1APEI, Freue dich, wozu du hier

(gegeuwartig) bist, d. i. freue dich, denn dazu
bist du hier! denn die Pr&pos. ini mit dem Pronom.

relat. im Dativ gibt den Grund oder die Veranlassung an,

weswegen etwas ist oder geschieht Es sagt also der

Ermunterungssprueh nicht , dass man sich freuen soil , weil

man hier gegenw&rtig ist, sondern eben darum, weil man

zum Frohsein gegenwartig ist, solle man sich freuen. Ein

Aufruf somit, der freundlich befiehlt, dass man jetzt je-

den Ernst and jegliclie Traurigkeit bei Seite setzen, und

sich nur der FrOhlichkeit hingeben soil, indem dies durch

die Gegenwart bedingt sei. Wenn nun auch diese Gegen-

wart nicht naher angedeutct ist, so kann sie doch nur Be-

zug haben auf ein Tischgelage, wozu man mit Befreunde-

ten zusammen gekommen; wobei nach gricchischer Weise

nicht das eigentliche Essen (deipnon), sondern das darauf

folgende Symposion die Hauptsachc war, wo das Singen beim

Becher nicht weniger als das Redefiihren Sitte war 2
), und

wo, boi Gebildetern wenigstens, die anziehenden Gesprache

erheitert wurden durch Musik, Tanz, Spiele und Scberee

aller Art 3
). Bekanntlich wird aucb das cityoatWfo* be-

Charikles II. 465. angefiihrten Stellen bei Athen. X. p. 431. E. und

Diog. Laert 1. 108.

t) 8. die dazu gesaromelfeu Stellen in Pape'a Handwdrterbuch.

Z) 9. Platoa, 8ymp. edit. Steph. p. 214. A., vergl. p. 176.

3) S. die von Bekker angefuhrten SteUeo im Chariklea 8.452. tolgg
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74 Ehte antike Trinkschale

Bonders von der Frtthlichkeit an der Mahlzeit gebraucht f

),

Aus der Inschrift geht also hervor, dass sie als Zuruf (ohue

Zweifel als Zuruf des Gastgebers zu betrachten) den Be-

nutzer der Schale an das Frohsein erinnem sollte, als an

eine Grundbedingung seiner Anwesenheit, als an das Haupt-

tischgesetz; ein Zuruf, der bei dem Blicke, den er uns in

das freudige Privatleben der Alien werfen lasst, nodi las

Anziehende der Feinheit hat, weon man bedenkt, dass der

Gastgeber nicht selber, sondern durch den Reich, als seine

Personification, zur Freude ermuntert, und dieser Reich kaum

ohne Wein , die echte Quelle der Tischfreuden
,

gedacbt

werden kann.

Wer dies in Erwagung zieht und dann den Zuruf in

dieser Construction liest: hp u) ndg&i fttyoavVov , k&nnte

leicht vennuthen , dass er einem in anakreontischem Geiste

gedichteten Skolion (Tisch- oder Gesellschaftsliede ) ent-

lehut sei, zumal weil dem anakreontischen Gedanken sich

die Besonderheit zugesellt , dass der so gelesene Zuruf in

eincm Versmasse fortfliesst, welches dem Anakreon besonders

beliebt war (zwei Jamben und einen Bacchius), z. B.

:

'Oray nivto top olvov

'EvSovaw at ftSQ^m. Cann. XXV. 1.—2.
c
Oro> o Bdxxog frfy

'EvSovoiv at fitQifipat. XXVI. 1.—2.

Tlojfjgiov Si xotkov,

"Ooo* Mpf, pdtvvov. *. t. X. XVIL 4.—ft.

und andere, worin der lebensfrohe Sanger, wie im Halbrauseht,

als Reprasentant eines bei Wein und Becher sich selig fuh-

lenden Volkes, auftritt. Da es aber nicht erwiesen ist, dass

der Spruch in besagter Construction gelesen werden muss,

und nicht vielmehr prosaisch: tvq>Qafrov if* y nape*, lasst

M) Horn. Odyss. II. 311.
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mit einem griechischen Ermunterungsspruche. 75

sich der sonst anziehende Gedanke, dass er einem verloren

gegangenen Skolion entlehnt gei, nicht urgiren.

Die Behauptung, dass er an Seltenheit and Bedeutsam-

keit die bis jetat bekannten griechischen Ermunterungssprft-

che auf Trinkschalen iibertreffe , wird man , was die Selten-

heit betrifft, wohl aus dem Grunde einraumen, weil noch

kein gleichlautender Spruch weder auf Trinkgefassen , noch

auch im Allgemeinen auf antiken Gerathen und Gefassen, be.

kannt geworden ist, wahrend andere Ermunterungsspruche auf

solchen Gefassen zuweilen mehre Male vorkommen. In Hin-

sicht der Bedeutsamkeit, besonders fttr die Kenntniss dcs in*

nigeo, frohen Lebenageistes der Alten, moge man bei Durch-

musterung der griechischen Trinkschalenspruche selber ent-

scheiden. Ich will nur die bekanntesten, mir wenigstens eben

vorliegenden , kurz in Erinnerung bringen, ware es auch

nur, urn mich des Verdachtes eines Machtspruches zu entle-

digen. Sollte sich bei einer genaueren Durchsicht erhalte-

net Trinkschalenspruche (zu der die Zeit mir jetzt nicht

niehr vergonnt ist) rrgeben, dass ich Bedeutsames unbemerkt

gelassen habe, so wird man dies hoffentlich entschuldigen.

Die nur aus einem einzigen Worte bestehenden Zurufe, so

wie auch die als christlich erwiesenen , werden , nebst den

lateinischen
,
ausgeschlossen.

Auf dem einen der zwei schtinen, im Jahre 1844. zu

Cttln gefundenen Glasbecher (vasa diatreta) stand: [Jll\E

ZHCA1C KAAQC *).

Auf einer im Jahre 1789. an Rom gefundenen krystal-

jenen Trinkschale: HIE ZHCA1C EN ATABQIC%

1) Jahrbb. I.e. Auf dem anderen jener Becher stand: BIBE MVL-
TIS ANNia

fgy „tasza di orUtallo 4a bore, 90a letter* in riliero", Fea, Miscell.

j. p. CX&XX., wo verwioaen wird auf P. Lup*, epitafto di Sta.

eevera p. 108. Tab. 80.
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7ft Ewe Qfttikc Triukschulc

Auf einem frUher in Rom befindlichen Glasgefasse, ver-

nratblich einer Trinkschale : IllE ZESES *).

Auf einem andern, ebenfalls in Rom , dessen Inschrift

jedoch mit dem laleinischen PB oder FELICITER beginnt:

ZESES G1RTICA %
Auf einem ronden gemalten Glase in Rom, worauf man

die drei Grazien sieht (der Boden eines Bechers) : IllE ZE-

SETE 3
). •'. i.i-v 'ih mi. *wk

Auf eioer bemalten irdenen Triokscbale in der Samm-

lung von Durand: XA1FE KAI niO ME*).

Auf einer ahnlichen in derselben Sammlang: XAIPE
MEN, womit auf derselben Schale, als Antwort, correspon-

ds: XAIPE KAl JllEI NAIXI >). , i« ^v^,
Auf einem ahnlichen bemalten Trinkgefasse derselben

Sammlung (welches aber nach den Gernnrd'schen Vasenbe-

nennungen vielmehr als ein Tropfgefass, Askos, aozuerken-

nen ware): nPOniNE MH KAI&THIS 6
).

1) Fea 1. c. p. XXXV. mit Verweisung auf Bosiut , Roma Subterr.

p. 488., wo aber, In der vor mlr liegenden Ausgabe Rom. 16 3S.

in-foL, der Spruch nicht yorkommt.

S) Fea 1. c. p. CCCXVI. mit Verweisung auf die achon angeftihrte

Stelle des Botius, wo aber dieser Spruch eben so wenig gele-

sen wird.

8) Dabei stehen noch die Namen der Grazien : Gelasia, Lecori (Ly-

corl), Comasia, und der lateinische Spruch MVLTI8 ANN1S VI-

VATIS; Fabrrtt., Inscriptt. p. 539., und daraus bei Mittin, My-

fhol. Gallerie, edit Toelken, Taf. XXXIII. Nr. 901. 8.87., wozn

die Bemerknng Toelken1
s.

4) Be Wkte, Description de la Collect, de Durand Nr. 100S.

*) Be Witte 1. c. Nr. SI.

0) Be Witte I. c. Nr. 1006. Der Befehl fii, %a*w (i statt ntai^et

Oder xail&ex i), soil hier wohl sagen, dass mau das Gefass nicht

niasetten soil, bane es in einem Zuge geleert eu
haben; s. darOber die von Bekker angeffihrten Stellen im Cha-

riktes I. S. 468.
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Auf einer ahnlichen bemalten Trinkschale derselben

Sammlung: XAIPE KAl TlIEl <).

Auf einer ahnlichen Schale aus Vulci, in der Samm-

lung von Beugnot: XAIPE KAl JilEl EY 2
).

Es darf bei dieser Gelegenheit die Besonderkeit nicht

unbemerkt gelassen werden, dass auch von anderen AntU

caglien als eben von Trinkgeschirr , ahnliche zum Trinken

ermunternde Spriiche angegeben werden. So auf einem Bas-

relief von Terracotta, mit der Vorstellung zweier Greife,

die ein Pferd anfallen , in der Sammlung von Beugnot:

HLM02KIA IlINE 3
). fig fragt sich jedoch, ob das Relief

nicht etwa das Fragment einer Trinkschale seil

Der Spruch XAIPE KAl IlINE , der auch auf vol-

centischen Vasen vorkommen soil *) , ist auch auf einem bei

B u s e o an der Donau gefundenen" Goldringe gelesen

worden 5
). Es frtige sich aber, ob nicht dieser Goldriug

der krum m geb o gene Goldreifen mit der Inschrift

XAIPE KAl IlINE (von 5" Diameter) sei , der kuralich

von Arneth in seiuen Goldmomimenten in Wien, Beilage

III. 3. bekannt gemacht ist, und wozu der Herausgeber mit

TJmsicht bemerkt hat, dass er „fur einen Armring fast zu

umfangreich" sei; eben aus diesem letzteren Umstande dtirfte

man vermuthen , dass jener Goldreifen nicht ein Armring,

1) De Witts 1. c. Nr. 1007.

H) Ve Witte, Description de la Collection de Beugnot Nr. 75.

3) D* Witte I. c. Nr. 228. , wozu De Witts bemerkt: „Zimo*cia;

la forme de ce nom probablement de femnie, est trea - extraor-

dinaire^. Es ist derselbe aber gewiss dem Griechenthume flremd,

und das Wort fehlerhaft geschrieben, wie so oft auf Vasen der

Fall lst
;
und wozu uns schon die obeu angefuhrten xu genugen-

den Belegen dienen kdnnten.

4) Neigebauer in der Arcaaol. Zettung von Qcriwd. 1848. S. 1*&

8) Neigebauer L c.
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sondern ein Beschlag zum Schmuck eines Bechers seL Naeh

Arneth ist der Goldreifen zwar auch an der Douau, aber

in dem Dorfe Pietraossa gefunden.

Zufolge Fen'* Versicherung soli der Zitrnf PIE (»/«)

ZESES sehr haufig nicht bios auf Trinkschalen , sondern

auch auf glasernen, goldenen und silbernen Zirkeln, auf

Miinzen, Ringen, geschnittenen Steinen, selbst auf Urnea

vorkommen ; seine Worte lauten : „PIE ZEZBS acclamatio

est crebra in vitreis cireulis, in aureis, in argenteis, in num-

mis, annulis, onycibus; quin et in urnis et cyathis lectita-

tur" 1
). Dabei kann ich aber nicht umhin zu bemerken,

dass Fea insofern sich geirrt hat, dass jener Zuruf auf

Munzen und auf geschnittenen Steinen vorkommen sollte,

und dass die circuli, wovon er spricht, wohl die so haufig

vorkommenden Boden Ton Trinkbechern sein werden *).

Alle diese Inschriften nun enthalten einen einfachen

Grass oder GItickwunsch und sonderlich kraftige Ermunte-

rungen zum T rink en; aber keine einen so siooigea und

dringenden Zuruf zum Frohseia, wie die Inschrift unserer

Die Zeit, der sie angehdrt, kann nicht mit Gewissheit

angegeben werden. Der Charakter der Schrift lasst einen

ziemlich weiten Raum zur Wahl zu. Das A, E und Q
kommt sowohl 01. 158. (608. nach Erb. Roms) als noch im

4ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung vor Da aber das

P
y
mit einem kfirzeren rechten Schenkel, nicht spater flack-

gewiesen zu sein scheint als ungefahr T34. nach Erbaoim^

Roms*), dttrfte man vermathen, dass unser Cantbarns in

das Zeitalter der ersten Imperatoren falle, worin bekaunt-

1) MisceH. I. p. ccexv.

2) Todken su M0Un>8 Mjthol. Gall S. 87.

8) Fmrm, Elem. Epigr. Or. p. 981. M4.

4) Franz 1. c.
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mit einem griechischen Ermunterungsspruche* 79

lich auch die Glasbecher sehr gew&hnlich wareu Indcs*>

sen darf auf diesen einzigen Buchstaben nicht zu sehr ge-

baut werden, weil man nicht weiss , wie vieles von seiner

Ausbildung auf Rechnung des Fabrikanten kommt, der sich

ja auch wiJlkiirlich herausnahm, eines der beiden in der In-

schrift vorkomraenden P schrage, wie einen Cursivbuchsta-

ben, zu stellen. Beide Buchstaben aber, das J2 und JP, sind

ihrer elegant aus- und einwarts gebogenen Horner wegen

far die Palaographie nicht ganz unerheblich.

Schliesslich habe ich zu bedauern, dass es mir trotz

vieler schon angewandten Mfihe, noch nicht gelungen is(,

(iber den Fundort der Schale bestimmte Auskunft zu erhal-

ten. Es tritt hier der in unserem Museum seltene Fall ein,

dass dariiber keine Notiz vorhanden, wenigstens bis jetzt

noch nicht aufgefunden ist Sicherlich aber ist sie noch

wahrend des Lebens des Prof. Reuvens in das Museum ge-

kommen, und muss, zufolge der schon angestellten Nachsu-

chungen, entweder aus Italien oder von der Nordkuste Afri-

ka's herstammen. Im Jahre 1848., als ich mich mit der

Catalogisirung unserer griechischen und romischen Glassa-

chen beschaftigte , fand ich die Schale schon nicht mehr

vollstandig, sondern nur zerstreute Bruchstiicke davon, und

diese BruchstUcke zusammensuchend und zusammenfUgend,

entdeckte ich die Inschrift, die bis dahin unbekannt geblieben

war, und die also auch in meinen Musei Lugd. Bat InscripL

Graecae et Latinae, L. B. 1842. 4°. noch nicht vorkommt

Dass sie Reuvens unbekannt gewesen, darf man daraus schlies-

sen, dass dieser gewohnt war, die Inschriften, die er auf

den Gegenstanden fand, regelmassig in dem haudschriftlichen

Inventar des Museums zu notiren, die Inschrift unserer Schale

aber ist in jenem Inventar mit keiner Sylbe beruhrt Ich

schatze den glucklichen Zufall, der sie mir in die Hande

1) Bckker, Gallua II. 21.
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80 Erne- ant. Trinkschale griech. Ertnunferungsspruche.

spielte, um so mehr, weil ich dadurch im Stande bin, selbst

noch einen werthvollen Nachtrag zu den oben angefilhrten

Inscriptiones darzubringen. Sollten die ferneren Nachfor-

schnngen liber den Fundort su sicherer Auskunft fuhren , so

werde ich nicht saumen, sie gelegentlich zur offentlichen

Kunde zu bringen.

Leyden.
Ii. S. V. Janiiea.
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5. ttfmifclje aiUrtbwwr bri *rl>Utttn tin Avtift 3uliflj.

HIecu die Abbildungeu Taf. m.

1m sttdwestlichen Theilc des Kreises JUlich, wo dieser

von dem Landkreise Aachen und dem Kreise Geilenkirchen

begrenzt ist, hdrt man vielfach die Bewohner sich von elner

Stadt eraahlen, die vor uralten Zeiten jene fruchtbare, nur

von wellenfbrmigen Erhohungen unterbrochene Ebene Meilen

weit bis etwa zu dem Stadtchen Lianich hin bedeckt ba-

ben soil.

Aeussere Anhaltspunkte, an welche sich diese Sage an*

lehnen konnte, sind jedoch bis dahin keine vorhanden.

Zwar wird in dieser Beziehung auf die Pfarrkirchc in

Lohn, als einen ursprunglich heidnischen Tempel, hingewie-

sen. Allein dieselbe hat ausser dem am Eingange als Frag-

ment eingemauerten Votivsteine (s. Heft I. S. 124.) Nichts,

um sich als solchen zu bekunden.

Selbstredend kann hierbei noch weniger der vor eini-

gen Jahren bei Aldenhoven entdeckte rttmische Sarkophag

(s. Heft V. u. VI. S. 338. ff.) von irgend einem Belange sein.

Eben so stehen audi die in dem Dorfo Ederen vorhan-

denen vier Rttmerkopfe, wovon einer dutch mich dem Bon-

ncr Museum Ubergeben wurde, nachdem die drei tibrigen als

Zierrathen am Thore des dortigen Pfarrhofes verwendet wor-

den waren , zu vereinselt da, um dieser Sage einen histo-

rischen Halt zu geben.

Wichtiger und beachtenswerther als dieses Alles mochte

der Umstand sein, dass auf dem bezeichneten Gebiete allent-

h alben rttmische Ziegelfragmente zun

bin nnd wieder mitten auf den Aeckern und von den jetzi-

gen Wohnstatten eutfernt Brunnen und Kalkgruben aufge-

6
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funden werden; indem es mogticb ist, dass ein vorsichtigeres

und aufinerksameres Verfolgen solcher Spuren zu Entdeckun-

gcn fiihreu wird, die geeignet sind, tiber den Gegenstand der

fraglichen Sage eia beiieres Licht zu verbreiien.

Was aber in die»e|r Beziekung bis zum Friihlinge die-

ses Jahres geschehen, ist fur derartige antiqnarische For.

schungen eher nachtheilig als fbrderlich sra erachten , and

muss den Alterthumsfreund mit Bedauern erftillen.

Man hat namlich, wie ich von verschiedenen Seiten

vernahro , wo man bis dahin namentlich beim Ackerbau auf

alte Baureste gestossen, dieselben durchweg ohne alle sonsti-

gen als bios okonomische Rilcksichteii zu beseitigeu gesucht,

und so denn nianche Stelle ihres antiquarischen Interesses

beraubt, und nachtragliche Forscbangen hochst unsicher oder

gar unmoglich gemacht.

Das Verfahren des Gutsbesitzers Herrn Heinr. Offer-

geld zu Vol kershofen macht hicrvon eine ruhmliche Aus-

nahme. Derselbe hat sich ein namhaftes Verdienst um die

Alterthumskunde dadurch erworben, dass er die Baureste,

die er im Marz dieses Jabres efttdeckte, einer besondern

Berticksichtigung wtirdrgfe, und dnrch sorgfaltig angestellte

Nachgrabungen dem SachkoftAigen ein richtiges Urteil dart-

ber moglich zu machen sich angelegen sein liess.

Fast gleicbareitig ist dicsem Beispiele der Gutsbesitzer

Herr Scklerpen zu Siersdorf mit dem anerkeniienswerth-

esten Interesse gefolgt , und es ware zu wiinschen , dass,

wo sich die Veranlassung und Gelegenheit dazu so vielseitig

zeigt, nocli recht vielc Andere zu gleichem Verfahren sicb

mochten bestimmen lassen.

Ueber das, was durch die Bemuhungen der beidon ge-

nannten Herren bereits zu Tage geftrdert wurde, wird es

der MOhe lohnen, hier ausfiihrlicheu Berkht zu erstatten.

Sudlich langs des auf der Westseite von dem Dorfe

Schleiden in ostiicher Richtung nach dem Dorfe Durbosslar
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bei Sohleiden im Kreise Jxdkh.

filhrenden Weges zieht sich einc kJeine Anhfthe bin, wclche

von Wurfeln („Doppelntt

) , die vorlangst daselbst sollen ge-

funden worden sein, jetzt gewtthnlich das „Doppellandft ge-

nannt wird.

Hier war es , wo etwa 10 Minuten von Schleiden eut-

fernt, Herr Offergeld in diesem Friibjahre sich zur Verbes-

serung eines Ackers veranlasst fand, auf welchem von Jahr

zu Jahr eine stelleuweise Verkummerung der Saaten wahr-

genommen worden war.

Kaum einen Fuss tief unter dem beackerten Boden stiess

er dabei aof Mauerfundamente und Reste eines romischen

Hypokaustum.

In der Richtung von Ost nach West erstreckt sich cin

Ittauerfandament ca, 45 Fuss lang und 2% Fuss breit, und

in dasselbe ist ein Kanal von 1 Fuss in's Gevierte, aus

Ziegeln verfertigt fast der ganzen Langenstrecke nach ein-

gefilgt

Das Fundament besteht in einer Tiefe von etwa 2 Fuss

aus einem Gusse von mittlerem Kieselgerolle , worunter hin

und wieder auch einzelne grttssere Steine, meistens Sand-

steine, sich nnden. Dass auch Kalk beigemischt gewesen,

lasst sich mit Sicherheit nicht entscheiden, wahrscheinlich

aber war es nicht der Fall.

Auf dieser ausserst festen Unterlage ist nur noch der

erste Ansatz einer aus Bruchsteinen , wie sie bei Eschweiler

gegraben werden, Ziegelfragmenten und schneeweissem Mor-

tel g-ebildeten Mauer vorhanden.

In gleicher Hfthe mit dem Maueransatze selbst Uegt

auch der angedentete Kanal, dessen Boden und Decke flache

Ziegel bilden, die bei einer Starke von etwa 2 Zoll einen Fuss

in der Breite und 1% Fuss in der Lange messen. Die Sei-

tenwande hingegcn sind Mauern aus Ziegelfragmenten und

mit einem Mortel aus zcrstossenen Ziegeln uberzogen.

Kurz vor seinem durch die au&teigende Mauer beding-

Digitized by Google



84 Romische AUerlhumer

ten Ostlichen Ende steht der oben besprochene Kanal mit

eiuem zwciteu vollig ahnlichen oder einer Fortsetzung in

ntirdlicher Richtung in Verbindung, welche bald in einem

stumpfen Winkel nach N. W. sich fortsetzeud in einen ver-

tieften Raum von 4 Fuss ira Quadrat flihrt, zu den vier

Stufen hinableiten, die, wie die Einschlussmauern des Rau-

mes an den iibrigen drei Seiten aus Ziegeln hergestellt sind.

Von dem Ostlichen Punkte des erslen Kanals, jedoch

nicht rait demselben in Verbindung stehend Jauft nach Nor-

den in einer Strecke von 60 Fuss ebenfalls ein gleicher Kanal,

der nach etwa dem vierten Theile seiner Erstreckung eine

ihm ahnlich construirte, aber engere Verbinduug rait dem ebea

besprochenen hat Wahrscheinlich hat dieser Kanal sich ur-

spriinglich noch weiterhin erstreckt , da dem Vernehmen

nach vor einigen Jahren auf dem angrenzenden Acker an

der entsprechenden S(elle gleiche Spuren beseitigt wurden.

Grttsstentheils wurden diese Kanale ganz und offenbar

in ihrer urspriinglichen Gestalt vorgefunden, zeigten beim

Aufgraben sich aber mit feiner Erde angefullt, was obne

Zweifel bei der Lange der Zeit durch die Ritzen der an

einander gefUgten Deckziegel geschehen ist.

In dem quadratischen Raume fanden sich deutliche

Spuren von Holzkohlen, und ausserdem war derselhe so wie

die Kanale im Inncrn russig, was die eigentliche Restimmung

des Ganzen, als einer Vorrichtung zum Heizen, ausser alleu

Zweifel setzt Der erwaJinte quadratische Raum war die

Feuerstelle, wobei jedenfalls das merkwurdig erscheint, dass

nur eine Kanal -Miindung sich darin zeigte, wahrend doch

die Einschlussmauern an alien Seiten in gleicher Htfhe er-

halten waren. Es hatten daher, wenn noch andere Kanale

an anderer Seite in denselben gemiindet wftren, diese hoher

als der erhaltene liegen mussen ; ein Umstand, durch den sich

zugleich auch deren frilhere Zerstorung leicht erklflren liesse.

Sowohl in unmittelbarer N&he als auch in bald gerin-
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gerer bald grtfsserer Entfernung von den beschriebenen Ra-

nalen fanden sich auch vide von jenen starken bis zwei

Fuss langen Hohlziegeln , wie sie nach den Berichten der

Jahrbticher iiber derartige Ausgrabungcn auch sonst vorge-

konunen sind. In manchen derselben liess sich noch eine

ziemlich starke Russkruste walirnehmen.

In besonderer Menge liegen die Fragmente jener klei-

nen eckigen Kacheln vor, die zu den HeizungsrOhren im In-

nern der Ziramerwande angewandt wurden. Die theilweise

in denselben befindliche Oeffnung ist rund und stark 1 Zoll

im Durchmesser. Ein Stack dieser Kacheln hat auf der Ans-

senseite eingefurchte Linien, in welchen noch der MOrtel in

einer Dicke von '/
2 Zoll sitzt, was eben den Zweck jener

Einrurchung als eines Mittels zu grosser Befestigung des

Ziegels deutlich genug darlegt.

Ein anderes Fragment derselben Art zieht dadurch die

Aufmerksamkeit besonders auf sich, dass auf dessen Aussen-

seite oberhalb der eingefurchten Linien ganz dicht am Bande

sich folgende Zeichen nnden:

_ VCCCXL

Die hier Moss durch Punkte angedeuteten Zilge sind

auf dem Ziegel selbst leider zu undeutlich, als dass sie mit

Zuverl&ssigkeit bestimmt angegeben werden kOnnten. Dass

aber das erste Zeichen ausser o noch die punktirten oder

ahnliche ZOge ursprilnglich gehabt habe, durfte schon aus

der Grosse der fiinf folgenden mit Grand sich schliessen lassen.

£s ist schwer zu sagen, was man mit dieser Zahl habe

bezeichnen wollen. iferr Janssen in Leyden hat eine be-

eondere Schrift herausgegeben, in welcher er nachzuweisen

sucht, dass eine Ahnliche Inschrift , welche sich auf einem in

Holland gefundenen Ziegel befindet, dazu gedient habe, die

Zahl der gefertigten Ziegel zu bezeichnen. Durchgehends

bezeichneten die Bi>mer ihre Jahre nach den Consuln ; doeh
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hat man eine Miinze, auf welcher die Jahreszabl nach dem Ur-

sprunge der Stadt angegebcn ist, namlich : ANNoDCCCLXXim
NATali URBis, also im Jabre 874. nach der Erbauung Roms.

Was das unsichere D betrifft, so wurde es nicht schwer scin,

ahnliche Formationen desselben, namlich wie cT, aufzuweisen,

und dann wurde nach dieser Annahme die Jahreszahl auf

unserem Ziegel genau mit der ersten Ansiedelung der Romer

am Rhein zusammenfallen.

An einem Punkte der beschriebenen Substructionen

fanden sich bei einer grossen Menge der gewohnlichen

grossen Ziegelplatten auch viele runde Ziegel, die, wie

durch anderweitige Ausgrabungen hinreichend feststeht, da-

zu dienten , in den Hypokausten die Saulchen so errich-

ten, auf welchen der Boden des zu heizenden Raumcs

ruhte. Dieser Boden selbst war hier mit Marmor belegt,

wie diess die gleichzeitig aufgefundenen Fragmente von Mar-

morplatten der verschiedensten Art deutMch n erkennen

geben.

Der vorhandene Marmor ist von sechserlei Art Derselbe

ist theils ganz weiss , theils ganz schwarz
; einige Stucke

sind roth, andere dunkelgrau und wieder andere hellgran

and sammtlich weiss geadert; die letzte Art endlich ist

schwarz und weiss punktirt, mit reichcm Gehalt von weissem

Glimmer, welcher derselben einen besonderen Glanz verleiht

Da unter dem Schutte in der Gegend , in welcher die

runden Ziegel gefunden wurden , auch farbige Wandstucke

zum Vorschein gekommen sind , so ist es wohl mehr als

blosse Vermuthmig, dass an dieser Stelle ein besonders ge-

schmiicktcs Zimmer mit einem eigenen Hypokaustum gewe-

sen sei, welches letztere aber zugleich auch noch dazu gedient

haben wird, vermittelst der vorher beschriebenen Kan&le an-

dere und entferntere Raume mit zu erwarmen.

Die vorhin gedachten Wandreste sind hinsichtlicb der

Farbe sowohl als des Mtirtels verschieden und mochten da-

Digitized by Google



bet Scldeiden im Kreiie Mitch.

her wobl auf eben so verschiedene ftaumt' den ten , welchen

sie ursprtinglich angehort haben.

Unter den Farben ist das schlicht Rotbe vorherrschend,

und scheint sonacb das Hauptzimmer diese Farbe gehabt zu

haben. Dagegen sind schlichtgrttn gefarbte Stiicke selten,

haufigcr aber wieder weisse mit zollbreiten , theils blauen,

tbeils grunen 2 bis 3 Zell weit von einander Hegenden Strei-

fen, wovon die blauen wieder an einer Seite durcb einen

diinnen hellrothen Strict) begTanzt sind. Noch andere Stucke

zeigten beim Ausgraben cine httchst leichte und gefallige

Schattirung von Violett und Weiss, die aber am Soimen-

lichte bald abblich im Gegensatz zu den ubrigen Farben,

welche dem Sonnenlichtr wie dem Regen, dem sie Tage lang

amffMft/ f hliphen trutzten

Der Mortel der Wande muss uber 2 ZoU dick gewe-

sen sein, wie die erhaltenen Stueke zeigen. Bei einigen bc-

steht derselbe aus Kalk und grobem, weissem, selbst mit

kleinen Kicseln vermischtem Saude, bei andern aus Kalk

und zerstossenen Ziegeln. Ueber den Ziegelmortel ist noch

ein dunncs weisses Plicster gczogen und erst auf dieses die

Farbe aufgetragen.

Licht scheint man in die hier zersttfrten Raume ver-

mittelst Glasscheiben, ahnlich den unsrigen, gebracht zn ha-

ben , worauf mir zwei ebenfaUs vorgefuudene Stiicke Glas,

die wohl Nichts als Scherben solcher Scheiben sein kOnnen,

hinzudeuten scheinen. Zudem lassen diese Scherben auch

noch aus ihrer Beschaffenheit nach meinem Ermessen die Art

und Weise crschliessen, wie man damals die Fensterscheiben

verfertigte. Man goss sie naaUieh in Fonneii so gross, als

man sie eben haben wollte. Hierdurch gestaltete sich denn

noihwendig die eine Seite derselben ganz eben, wurde aber

durch den Boden der Form rauh und matt, wohingegen die

obere Seite und der Band nanientlicb, wenn auch bei ihrer

Bildung mehr vom Zufalle abhangig, doch glatt und glau-
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zend blieben, wie beides an den vorliegenden Stucken deut-

lich wahrzunehmen ist Dieselben sind etwa 2 Linien stark

und yon lichtgrunlicher Farbe und daber von sehr geringer

Durchsichtigkeit.

An eigentlichem Hausgerathe hat rich Niehts als Scher-

ben irdener Gefasse, die von sehr verschiedener Gestalt und

Grttsse geweseo sew niilsson
,
vorgefunden. Nut die Stuckc

eines Napfes ist es gelungen, in soweit zusanunen zu finden
f

dass er sich wieder so ziemlich vollstandig herstellen liess.

Derselbe ist ungefahr von der Grttsse nnseres gewtihnlichen

Milchnapfes, gelblich weiss, unglasirt und aus grober Erde

gefonnt, die im Bruche sogar kleine Kiesel zeigt

Es wurden vor und nach beim Ausgraben auch ferner

drei Mtinzen entdeckt, zwei kupferne und eine silberne,

sammtlich von der Grosse eines Groschenstuckes. Das Ge-

prftge derselben ist folgendes:

Die erste , von gelbem Kupfer , eine Plautilla Augusta.

Die zweite Munze, von rothem Kupfer, eine urbs Ro-

ma mit der Lupa, welche die beiden Knaben s&ugt

Am schOnsten and deuttichsten von alien ist das Ge-

prftge der SUbermttnze, Faustina die altere vorstellend , mit

der Umschrift diva Faustina, und auf der Kebrseite Augusta.

Besonders reich und interessant ist der Fund von eiser-

nen Gegenstanden, die fast alle sehr gut erbalten sind.

Ausser einer bedeutenden Anzahl von Nageln verschie-

dener GrOssc befinden sich daruntert

1. ein Gehftnge (Schamier), ganzin derWeise verfertigt^ wie

wir solche haben. Dasselbe misst in der Lange 5 Zoll und in

der Breite V/2 Zoll, ist aber dabei unverhaltnissmassig stark;

2. gehttrt hieher eine Art von eiserner Schlinge , derei

Zweck zu ermitteln wohl schwer sein dttrfte

;

8. eine grosse l'/2 Fuss lange Zange, wie sie noch jetzt

unsere Schmiede gebrauchen , urn das gluhende Eisen zu

handhaben, von einer Form, in der sie mehrfach in grieehi-
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Runstwerken in Hephaistos Hand vorkommt, so z. B.

in dcm Vasengemalde bei MiiUer Denkm&ler BL XVIII. 196.,

and in dem bekannten Belieffragment des Vatican. Museums

P. CI. IV. 11. (Auch Gal. omerica I. 40)., in welchem grade

die Zange echt antik ist S. fig. 1.;

4. eine schwere Feile von feinem Stahl , wie ein kleiner

Bruch an der Spitze erkennen lasst Dieselbe ist halb-

rund, 1 Fuss lang und am Griffe 1% Zoil breit;

5. ein eisernes Werkzeug, an dem einen Ende darauf

gerichtet, in denselben einen Schaft zu befestigen, an

andern Ende platt und etwa 2 Zoll breit, aber

so dass es jetzt in der Lange, die urspiiinglich wohl 1%
Fuss mag betragen haben , nur noch 1 Fuss hat Wahr-

scheinlieh ist es das Stuck einer Lanze;

6_ drei Pflugschare von ungefahr gleicher Grosse, ahnlich

den noch jetzt in den Rheinlanden am haufigsten gebrauch-

lichen, nur ist das Messer 1anger und breiter als bei diesen,

and dabei die Backen so klein, dass man kaum begreift,

Wie ein solches Schar vermittelst derselben sich am Pfluge

hat befestigen lassen , urn beim Pflugen selbst Stand zu hal-

ten. Das in Fig. 2. abgebiidete ist eines, das, einmal ab-

genutzt, wieder aufs Neue belegt worden ist, wie dies in

ahnlichen Fallen auch jetzt noch zu geschehen pflegt *)

;

7. drei Binge, wovon der eine 4%, der andere 3%
der dritte 1% Zoll im Lkhten hat Diess wie ihr

ges Verhaltniss zu einander lasst dieselben leicht als Naben-

ringe erkennen. Die beiden kleineren dienten der Nabe als

Btichsen, der grossere ist ein verziertes Nabenband. Der

Grdsse nach und nrit Rucksicht darauf, dass diese Hinge bei

Pflugscharen gefunden wurden, scheint die Annahme ge-

*J VgL Antlquitates Rnsdcae. Particula prima de Aratri Romaai

forma et composiUoue, von F. Th. Schulx, lenae apud Augustum

Nchmid. 1820.
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rechtfertigt , das Had, dem sie angehort haben, sei do

Pflugrad gewesen.

Wer hier noch einmal auf alles bisher Gesagte zuriick-

blicken und dabei zugleich den Umstand mit in Betraebt

will , dass auf den um die aufgegrabene Stelle her-

Aeckern sich ebenfalls weitlaufigc Spureu von

Mauerfundameoten zeigen, der wird ohne Zweifel nit uns

anzunehmen sich geneigt ftihlen, Herr O/fergeld habe uns

hier die Reste einer nicht unbedeutenden rttmischen Meierei

bloss gelegt, deren einstige Besitzer sich

Era ahnlicbes Urteil hat sich bei mir brasichtlkh der

Aasgrabungen des Herrn Schleipen gebildet, obgleich die-

selben keiuen so reichen Fund von Gegenstanden gewahr-

ten. Die Stelle, wo diese vorgenommen wurden, liegt nord-

ostlich ungefahr eine halbe Stunde weiter als das „Doppel-

land* des Herrn O/fergeld, und in geriuger Entfernung von

dem freialdenhovener Busch n&chst dem Wege , der von

Siersdorf nach Frcialdenhoven ftihrt. Verkummerte Saaten

haben auf diese Stelle hingewiesen.

Hier fend Herr Schleipen kaum so tief unter der

Oberflache, dass bis dahin der Pflug daselbst hatte geben

ktfnnen , eine aus Kieseln und verhaltnissm&ssig wenigen

dicken Steinen gebildete tiefste Grundlagc einer romischen

ganz ahniich der, uber welche wir schon oben zu

In einem langlich viereckigen abgeschlossenen Raume

zeigten sich ringsum dicht langs der Fundamente aU
wahrscheinliche Spuren eines HypokaustunVs , welches sich

ursprttnglich daselbst befunden haben wird, russige Ziegel

und stark von Russ geschwftrzte Erde.

Nicht so deutlich licssen solche Spuren sich auf einer

andern Seite an dem gradlinigen Fundamente untei>cheiden,

und in einem dritten Raume fehlen sie ganzlich.
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Die Pundamcnte konnten einstweilen nor theilweise

blosgelegt werden, verlaufen sich aber wahrscheinlich, nach

den auf der Oberfl&cbe gegebenen Anzeichen zu schliessen,

noch weiter nach Sflden hin.

Nur wenige ganze Ziegel von den gewtthnlichen For-

men, sonst aber gar Nichte, was Beachtung verdicnte, wurde

vorgefunden, ein Zeichen, dass hier gleich anfangs die Zer-

atdrung wobl arger gewesen sein mag, als an der zuerst

besprochenen Stelle.

Uebrigens ist mir bis jetzt keine andere Gegend be-

kannt, wo in so weitem Umfange und mit muthmasslich so

glinstigem Erfolgc zu Nachgrabungen Veranlassung geboten

wurde, wie es bei dieser der Fall war, wovon hier zuletzt

die Rede war. Um so bedauernswerther ist es, dass die Ei-

genthiimer der betreffenden Aecker raeist nur nothgedrungen

sich bewegen lassen, Nachgrabungen anzustellen. Iodessen

habe kh die Hoffnung, mich nach einiger Zeit in Stand ge-

setzt zo sehen, diesem Berichte einen weiteren folgeu zu lassen.

Dfirbosslar.

Blum.
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I ton Jt[*)u% )rs raantros an *fr tDrfrr im 3af)re 16. narij

Cljr. 6rb. Don €. »on Ittiftfreljrim. Jtttt rtnrr Hartr. Crip^ig,

rDfftmann'fclje i3iir!)ban*liin$, 1850.

Die unter vorstehendem Titel besonders erschienene

Abhandlung, entnommen dem ersten Bande der Abhandlun-

gen der pbttologisch-hbtorischen Klasse der kon. sachsiscben

Gesellschaft der Wissenschaften
,

gehflrt nicht zu den so

zablreichen Versneben dilettantischer Geschichtsfreunde , ir-

gend einen durch Kriege und Schlachten der Roroer beruhmt

gewordenen Ort ibrer Heimath anzueignen, sondern scbliesst

sick den vorzuglichsten Werken der Art, von Clostermeier

(„wo Hermann den Varus scblug") , Ledebur („Land and

Volk der Bructerer"), Wilhelm („Gennaniena), C. v. Muff-

ling („Ueber die ROmerstrassen am rechten Ufer des Nieder-

rheins") rubmlich an. Der Verf. dieser Monographic ver-

bindet mit genauester Bekanntscbaft der Oertlichkeiten die

erforderlicbe Vertrautheit mit den Quellen und ausserdero

grilndliche milit&rische und strategische Kenntnisse , und so

ist es ihm gelungen , ttber einen der denkwtirdigsfen und

gl&nzendsten , aber bei dem Dunkel der Quellen und der

Meinungsverschiedenheit der Porscher zugleich scbwierigstrn

Punkte der deutschen Vorzeit ein unerwartet belles Licht zu

verbreiten. Eine Mittheilung und Besprerhung der Haupt-

rcsultate der beachtenswerthen Forsehuiigen, welche zu der

betreffenden Stelle des Tacitus (Ann. II. c. 5. bis 26.) einen
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Der Feldzug des Germanicus an der Weser etc, 93

werthvollen Sachcommentar liefern, wird den Alterthums- und

Geschichtsfreunden an dieser Stelle nicht unwillkommen sein.

Das Schriftchen zerfallt in 16 kleinere und grtfssere

Abschnitte, wovon die 5 ersten uberschrieben sind: 1. „die

Rttmerkriege gegen Deutschland im Allgemeinen" ; 2. „Ti-

bers Politik gegen Deutschland" ; 3. „die Politik des Germa-

nicus*; 4. „der Aufetand der Legionen am Niederrhein" ; 6.

„die Feldzuge des Jahres 14. und 1&.« ; und eine genaa den

Quellen folgende, gedr&ngte und treffende Einleitang bilden

zu der Hauptaufgabe, dem letzten Feldzuge des Germanicus.

Herr von Wieteraheim theilt hier die 28 Jahre der Rttmer-

kriege zwischen Rhein und Weser nach strategischen Ge-

sichtspunkten in drei Hauptabschnitte : l.„dieZeit der syste-

matischen, militarisch-politischen Unterwerfung , von Drusus

bis zu Varus Niederlage, 12. v. Cbr. bis 9. n. Cbr. G. ; 2. die

ZeiC der Abwehr und Sicherung des linken Rheinufers, von

9. bis 14. nach Chr. G.; 3. die Feldzuge des Germanicus,

vom Herbsle 14. bis zu Ende des J. 16. nach Chr. G., zwar

milit&risch der ersten Periode sich anschliessend
,

politisch

aber ohne festen Plan". Dem entsprechend nimmt er an,

dass, so wie bei den zwei frtiheren Feldztigen, wovon der

zweite durch den Ueberfall der vier rttmischen Legionen un-

ter Cacina , wahrgcheinlich zwischen DUlmen und Borken,

den Romern so verderblich zu werden drohte, Germanicus

auch bei dem folgenden letzten Feldzuge keine bleibende

Eroberung Deutschlands bezweckt, sondern nur seinen Ruhm

durch Grossthaten zu vermehren gesucht habe. Bedenkt

man, mit welcher Missgunst der finstere, aber staatskluge

Tiber die Siege des edeln, vom Heere angebeteten Feldherrn

betrachtete (aversa patrui voluntas. Tac. D. 5.), ja dass er

schon vor dem letzten Feldzuge des Germanicus dessen Zu-

rttckberufung beabsichtigte , indem er nach genommener Ra-

che die aufetandischen deutschen Vttlker ihren inneren Zer-

wlirfnissen tiberlassen wollte, (1. c posse et Cheruscos cete-
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94 Der Feldtug des Germanieus an der Weser etc.

rasque rebellium Rentes, quando Romanae ultioni eonsultum

esset, internis discordiis relinqni): so wird diese Ansicht

sehr annehmbar erscheinen, obgleich dem Germanieus doch

jedenfaUs ein bestimmter Plan, die Voiker Dentschlands bis

zur Elbe der romischen Herrschaft thcils durch Gewinnitng,

theils durch Vernichtung zu unterwerfen
,
vorgeschwebt ha-

ben mag. Die Zuriistungen zu diesem letzten Feldzuge wa-

ren sehr grossartig, 1000 Schifle, viele mit breiten Verdek-

ken for Wurfgeschfltze (tormenta), Pferde und Tross, wurden

rorgerichtet. Den Grand, dass Germanieus den Wasserweg

durch die fossa Drusiana, welche den Rhein mit der Yssel

verbiiidet, in die Seen, d. h. den frtiher aus mehren Theilen

bestehenden Zuyder - See , in die Nordsee und die Ems anf-

wftrts, dem kflrzeren, von Vetera aus durch die westfaiische

Ebene fuhrenden vorzog, fmdet Hr. v. Wietersheim in der

durch die Bediirfnisse gebotenen Wahl des Sammelplatzes
auf der „batavischen Insel", deren grasreiche Ebenen fiir

die von den Galhern und Bvndesgenossen zu stellende Reite-

rei weit geeigneter waren, als die Umgegcnd von Vetera.

War ja doch schon in dem vorhergehenden Feldzuge fiir die

Halftc der Legionen derselbe Sammelplatz benutzt worden.

Der §. 6. handelt von dem Frfihlings-Feldzuge ira J. 16.

Die Belagerung des Castells Aliso*) an der Lippe, wel-

*) Ueber das Cast ell Aliso verweise ich auf Prof. Deyckt kritische

Bemerkungen zu: „A, v. Bardeleben, Zwelfel und Ansicbten uber

die tirtliche Lage des von Drusus im J. 11. v. Chr. erbauten Ca-

stells an der Lippe" im Museum des rhein.-we*tph. Schulm.-Ver-

elns II. Bd. 8. H. S. 835. ff., besonders aber auf die fleissige lav

anguralschrift des Dr. Giefen, de Alisone CasteUo deque cUdJs

Varianae loco. Crefeld. 1847., welober zu demselben Ergebniss

gelangt ist, dass Aliso bei dem Dorfe Els en (im Mittelalter

Helison genannt), unweit der Alme und des Zusammenflusses

der Alme und Lippe gelegen babe. Nach der Varusschlacht im

Tentoburger Wald (oahe bei Detmold im Llppe'scben) schetet

das Castell von den Romero verlassen worden zu sein, (VeHei.
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ches nach v. Muffling's Vorgang bei dem jetzigen Dorfc

El sen, 1% Stunde von Paderborn, zu suchen ist, wird als

militflrische Diversion Armin's angesehen, urn den Germani-

cus von der Hauptoperation abzuziehen, was insoweit gelun-

gen, dass das Fruhjahr bis gegen Johanni hieriiber verstrich.

Der §. 7. spricht von den „R#merstrassen am Niederrhein",

worin t?. Maffling's Forschungen als massgebend zu Grunde

gelegt werden. Die erste, schou von Droits benutzte Mili-

t&rstrasse vom Rhein nach AUso ging auf dem linken Dfer

der Lippe flber den Htfhenzug ; die andere, spater nach dera

Btfndnisse mit deu Cbauken vom Niederrhein nach der Nie-

derweser angelegte Strasse fuhrte von Vetera flber Borken

und Dolmen, zwisehen welchen Orten die „pontes longi", flber

die Suinpfe nach Telgte an der Ems, von wo sowohl die

Hunte und Niederweser, als die obere Ems und Lippe zu er-

reichen gewesen.

Es folgt in §. 8. „der Marsch znr Weser". Hier fin*

det Hr. v. Wietersheim bei Tac. Ann. II. c &, work die

Einschiffung, der Transport znr See und der Landmarsch des

Heeres bis zur Weser erzahlt wird, so viel Mangelhaftes und

Widersprechendes, dass er mit Marmert an eine Verderbung

der Urschrift zu denken geneigt ist Wer jedoch die kurze,

gedr&ngte Erzahlungsweise des Tacitus, welche den Leser aus

dem Erfolge Manches errathen lasst, an anderen Stellen ver-

gleicht , wird dieser Vermuthung nicht beipflichten kOnnen.

Daher hat mit Recht der neueste Erklarer des Tacitus, Hr.

Prof. R*tter, mit Verweisung anf einen ahnlichen Sprung in

der Erzahlung Ann. II. 60., jeglichen Verdacht abgewiesen.

Allerdings scheint es mit dem nrsprunglichen Plane des Ger-

manicus, mit der ganzen Reiterei und der Bagage die Ems

If. 120. 4.) bis Germanicns anf selnen fruheren Feldziigen das-

selbe wleder herstellte und eine Besatenng dahin verlegte (Tac.

II. c. 7.).
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96 Der Feldtug des Germanicus an der Weser etc.

aufwarts zu fahren and mitten in Deutschland zu landen

(II. 5.), unvereinbar, dass die Landung, wenn auch nicht

unmittelbar an der Mtindung der Eros, aber doch iunerhalb

des Bereiches der Meerflut (II. 8. aestuaria— accrescente und a)

erfolgte. Die Ursachen des misslungenen Planes (ibergeht

der Geschichtschreiber bei seiner effectvollen Ktirze, indent

er dem Endziele des grossen Unternehmens zueilend, mit einer

Andeutung sich begnflgt, Vielleicht dass, wie Hr. r. W.

vermuthet, der Zustand der Pferde, die Scbwierigkeit der

Flussscbifffabrt mit so ungeheuerer Flotte , der zu grosse

Tiefgang eines Tbeils der Schiffe, cine rruhere Landung in

der Gegend von Emden oder Leer so plotzlich bedingtea,

dass dieselbe, weil das rechte Ufer dazu ungeeignet war,

auf dem linken erfolgen musste. In der Stelle c las sis

Amisiae relicta, laevo amne. erkennt der Hr. Vert

Ami si a als Ortsname, nicht alsFluss, wogegen der Sprach-

gebrauch streiten wttrde. Der Versuch Prof. Rater's, Ami-

siae als Dativ zu erkl&ren: ,,die Flotte wurde der Amisia

zurtickgelassen", crscheint unstatthaft Ohoe Zweifel hatte

Germanicus bei der Station der Flotte, vielleicht in der Ge-

gend von Emden, ein Castell angelegt, dessen Runde indes-

sen verschollen ist Da nun Tacitus fiber die Marschlinie

von der Landung bis zur Weser, so wie tiber den Ankunfts-

puukt an letzterer Nichts berichtet, so hat sich der Hr. Verf.

die Aufgabe gestellt, diese Lttcke aus dem Bekanoten, nftm-

lich dem Punkte des Abmarsches nach der Landung und dem

Kriegsverlaufe an der Weser, mtiglichst zu erganzen.

Zwischen Rehme und Pr. Minden bildet die Porta WesU
phalica die Granzscheide zwischen dem Berg, und Flach-

lande der Weser. In der Voraussetzung nun, dass Armin
in gOnstigem Terrain, Wald, Berg und Sumpf zu treffen sea,

musste Germanicus seinen Marsch zur Weser oberhalb der

Porta, und zwar nach dem unteren Theile der Mittelweser,

zwischen der Porta und Hameln
,
einschlagen , und so als
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Ankunftspunkt die Gegend von Behme gesetzt wer-

den. Nach der auf die genaueste Terrainkunde gestutzlen

Untersuchung dieses Punktes ist es uichtau beaweifeln, dass,

wie grtisstentheils noch heute, alle Strassen vom Niederrhein

durch den Ossuing (Teutoburger Wald), wie von der Nie-

derems uber Osnabrttck aur Weser, oberhalb der Porta

schon vor Rbeina im Werrethal sich vereinigen mussteu.

Zu diesem Ankunftspunkte bei der Weser filhren vor der

Emsmiindung awei Linien, die eine langs der Ems und Haase

aufwarts, dann die Werre hinab, die andere von der Nieder-

ems zur Niederhunte bis in die Gegend von Minden, die erstere

also iiber das heutige Osnabriick, die zweite iiber Oldenburg.

Die letatere nimmt Hr. v. Muffling an, Hr. v. Wietersheim ent-

• scheidet sich ans strategischen Grflnden fiir die Linie iiber Osna-

briick, da es Germanicus' urspriinglicber Plan, die Ems weiter

hinaufauschiffen, durchaus geboten habe, in dem befreundeten

Lande der Chauken, worin er sogar Besatzungen batte (Tac.

1. 38.)» eine Milit&rstrasse anzulegen. Darauf deute auch wohl

Tacitus (II. 8.) mit den Worten bin : „Erratum in eo, quod

non subvexit*. Auch die Stelle am Schluss des 8. Cap. „Me-

tanti castra Caesari Angrivariorum defectio a tergo

nuntiatur" begiinstige diese Annahme, wenn man das Haupt-

land der Angrivarier ostlich der Bergkette der Weser,

ja theilweise jenseits dieses Stromes selbst setae. Der Marsch

Uber Oldenburg hatte somit durch deren Land ftthren mtts-

sen. Bei der Dunkelheit des Schriftstellers mochte dieser

Punkt schwerlich au entscheiden sein: die MOglichkeit, dass

Germanicus auf seinem Marsclie aur Weser die Wohnsitze

dieses Volkes beriihrt und dasselbe augenblicklich aur Unter-

werfiing gebracht habe, kann nicht gelaugnet werden. Fttr

beide Fttlle jedoch steht die Annahme fest, dass die Nachricht

vom Abfall der Angrivarier den Germanicus nabe an der

Weser getroffen habe *).

*) Hr. Prof. Ritter in seiner Ausgabe des Tacitus will sowohJ an

7
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Wit wenden nns nun zu §. 9. »Von der Ankunft an

der Weser bis anr Idistavisus-Schlachf. Nach der ersten

Erwahnuug der Weser folgt im 9. Cap. bei Tacitus sofort

das fiir die Parteistellung der Deutschen zu den Romero

hticbst bezeicbnende Zwiegesprach zwischen Armin und seioem

fender Flavus, welcher den Romern treu geblieben war und

in ibre» Dienste ein Auge verloren hatte. Diess Gespracb,

welches die feindlichen Binder von den gegenttberliegenden

Ufern aus fiihrten, mag, wie Hr. r. Wietersheim vermuthet, bei

Vlotho Statt gefunden haben, wo die Weser am scbmal-

sten ist. Am Tage nach diesem Gespracb standen die Deut-

schen jenseits der Weser in Schlachtordnnng (Cap. 11.).

Hr. von Wietersheim nimmt daftlr die Htthen von Eisbergen

(zwei Stunden oberbalb Vlotho) bis Rinteln an, wo das Ter-

rain fiir ein Cavalleriegefecht giinstig ist. Der Bericht des

Tacitus ttber dieses Gefecht, worin der baUvische Kriegs-

fuhrer Cariovalda seinen unvorsichtigen Muth mit seioem

und vieler Edelii Leben busste, stimmt im Einzelnen mit die-

tar Oertlichkeit tiberein. In dem folgenden 12. Cap. iiber-

geht Tacitus den Weserttbergang des Casar mit StillschweU

gen, aber er spricht von der Anzeige eines Ueberlaufero,

„dass Armiu einen Kampfplatz ausgewahlt, dass aucb annexe

dieser Stelle, als im 22. Cup. desselben Baches Angri?arii in

A m s i varii, d. h. „Emsuinwohner« verandert wissen, indem er

die Wohnsitze der Angrivarier nur zwischen Weser and Ems,

wo sie C. 19., 84. und 41. eracheinen, nicht aber auch an der

Ems anerkennt Una scheint diese gegen die Handschriften ver-

stossende Aenderung, die sich nur auf die Namensableitung und

auf eine verschiedener Deutung ffihige Stelle des Tacitus (XTTI.

65.") stutzt, allzu gewagt, und ausserdem wohl entbehriich. Selbst

die sp&tere Angabe des Tacitus (II. 41.) , dass Gcrmanicus fiber

die Angrivarier trlumphirt habe, welche sich erst nach der trweiten

Schlacht (Tac. II. 88.) unterwarfen, spricht fur eine weite Ver-

breitung dieses VolKes.
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St&mme in eioem dem Hercules heiligen Walde sich versam-

melt batten, und bei Nacbt einen Sturm auf das Lager wa-

gen wurden". (C. 12. delectum ab Arminio locum; con-

venisse et alias nationes in silvam Herculi sacram, ausuros-

que nocturnam castrorum oppugnationem.) Aus diesen Wor-

ten schliesst Hr. v. W. mit grosser Wahrscheinlichkeit, 1.) dass

die folgende Schlacbt nicht auf demselben Platze, wo das

Reitergefecht vorfiel, geliefert worden, und 2.) dass zwischen

jenem Reitergefechte und der Hauplschlacht mehre Tage

vergingen, welche Armin zur Vereinigung seiner Streitkr&fte,

zur Abhaltung eines Kriegsrathes und zu einer neuen Auf-

stellung, der Casar dagegen zum Stromttbergange beuutzte.

Den „dem Hercules geweihten Hain* findet Hr. v. W. bei

dem jelzigen Harrel, einem vom Gebirge sich lostrennen-

den Vorberg, welcher zu eincr Opferst&tte sich wohl eignete.

Als Uebergangspunkt wird der vorspringende Winkel

der Weser bei Rinteln angenommen.

In §. 10. „die IdisUvisusschlacbt" sucht dann Hr. r. W.

die Prage, wo diese grosste Schlacbt der Ronier in Deutsch-

land geliefert worden, zu beantworten. Dass die Schlacht

zwischen Minden und Hameln geschlagen worden sei,

darin stimmen alle Forscher uberein; Wilhelm, v. Muffling

und Ledebur nehmen das Schlachtfeld zwischen der Porta und

Rinteln an, ohne jedoch alle Schwierigkeiten und Bedenken zu

beseitigen. Erst als Hr. v. W. die ihm von dem wtirdigen

Veteranen Grotefend in Hannover bezeichnete Stelle beim

Orte S tan unweit Hess. Old eu dor f mit dem Tacitus in der

Hand besuchte, trat ibm das Bild der von Tacitus (U. 16.) le-

bendig* geschilderten Schlacbt mit einer solchen Klarheit vor

die Seele, dass er mit voller Ueberzeugung den Wahlplatz

hierhin setzen zu dtirfen glaubt. Dieser lag demnach bei

Hess. Oldendorf, in der Mitte zwischen Rinteln und Hameln,

wo sich ein sudlich von der Weser, ntirdlich von der Berg,

kette begranzter Raum von ungefaJir 1 M. findet, der in-
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nere Raum dieses Umfangs zerfallt theils in die Thalebene

der Weser, die wir ans als Wiese zu denkeu haben, theils

in ein in der Breite von Va bis 172 St. sanft sich abdacben-

des Plateau und endlich in eine von der ubrigen Kette sich

absondernde Bergwaud. Das Plateau muss als bebautes FeJd

angenommen werden, „wahrend die Gebirge ohne Zweifel,

wie heute noch, mit Buchen und Eicheuhochwald bedeckt

waren, der von Natur so lieht gestellt ist, dass selbst Ca-

vallerie, wenn auch nicht in Colonne , in ihm vordringen

kanu". Das Vorhandensein dieser Holzgattungen erhellt

deutlicb aus den Worten des Tacitus : „silva, editis in altum

ram is et pura humo inter arborum truucos". Indessen wiirde

es hier zu weit fiihren, wollten wir der licbtvollen Ausfub-

rung dieses Punktes, wie der taciteische Schlachtbericht auf

das Genaueste der angenommenen Oertlichkeit entspricht, im

Einzeluen folgen. Auch den folgenden §. 11. „Wurdiguug

der Zweifel gegen das angenommene Schlachtfelda mfissen

wir Andern , welche mit Terrainkunde strategische Kennt-

nisse vereinigen, zur weiteren Prufung flberlassen.

Was den Nanien des Schlachtfeldes betrifft, so ist die

Deutung des Namens Idistavisus durch einen Calembour

„das ist die Wiese" schon l&ngst als unstatthaft erkannt ; Hr.

v. W. halt J. Grimm's Vermuthung („Ueber zwei entdeckte

Ged. aus der Zeit des deutschen Heidenthumsa. Berl. 1812.

S. ft. und ^Deutsche Mythologies 2. Ausg. S. 378.), dass sfatt

I d i s t a v i s o bei Tac. Idisiaviso zu lesen sei, d. h. „Wiese

der Jungfrauen« (Idisi, hier wohl gleich den „Walkuren")

mit Recht fflr sehr wahrscheinlich •).

*) Hr. v. W. sieht in der hierhin gehdrigen SteUe II. 16. : „ln cam-

pum, cut Idistaviso nomen" onenbar Idistaviso als Dativ an ; es

firagt sich aber, ob nicht mit mehr Recht, wie auch Ititter getban,

Idistaviso als NominaUv mit dem Genitiv Idistavison is?

nach derAnalogie von Aliso, on is, zu betrachtcn seL Began-
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In §. 13. warden „die Pollen der Schlaehf, woruber

Tacitus im 18. and 19. Cap. berichtet, einer naheren Eror-

terung unterzogen. Tacitus sagt, das Heer babe auf dem

Wahlplatze einen Mahlhtigel aufgeworfen, und auf diesem

aus Waffen der Feinde ein Siegesdenkmal mit einer die Na-

men der besiegten Vttlker enthaltenden lnschrift enrichtet.

Dieses Denkzeichen der Schmach habe die Deutschen mit sol-

cher Wuth erfttllt, dass sie, welche so eben ihre Wohositze

verlasscn und iiber die Elbe zuriickweichen wollten, nach

Kampf dttrstend, wieder an den Waffen gegriffen h&tten.

Aus diesem kurzen Bericbte folgert Hr. r. W.
y
dass sich

Armin nicht allzu weit vom Schlachtfelde entfernt und wahr-

scheinlich eine westlicbe Riickzugslinie nach der Bergkette

der Weser eingeachlagen habe. Doch halt er die Errichtuug

der Siegestropae and Festfeier nicht fir den etnzigen Be.

weggrund, dass die Deutschen, durch das letzte Aufgebot

(iuventus senes — rapiunt arma) ergauzt , nach dem Verlust

eines Drittels ihres Heeres zu neuem Kampfe sich anschick-

ten, vielmehr legt er dem Plane Armin's einen politischen

Zweck bei, namlich theils am die verbundeten Longobarden,

die allein an Rettung uber die Elbe gedacht haben konuen,

vor der Raehe der Romer zu schtitzen, theils urn sich ihrer

noch frischen Streitmacht zu versichern. Dass Armin zur

Erganzung und zur neuen Formirung des grossten theils ver-

sprengten Heeres mehrere Tage gebraucht habe , macht Hr.

t;. W. sehr einleuchtend.

Es folgt nun §. 1$. „die zweite Schlacht", welche Ta-

citus im 19., 20. und 21. Cap. beschreibt, und worttber sich

Hr. v. W. am ausfuhrlichsten verbreitet. Doch hat ihn diese

Untersnchung zn keinem allseitig befriedigenden Ergebnisse

stigt wird dlese Anaicht noch dadurch, dans in der Formel „cul

uoroen esl" auslftndische Namen gewdhnllch nicht assimilirt wer-

den , soodero im Nomlnativ steben bleiben. Tergl. Gronov cn

Mvius B, I. Cap. 1.
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gefiihrt Fast alle bisherige Forscher haben, dure* die Er-

wahnung einer „palus« verieitet, das zweite Scblachtfeld aa

sogenannten Steinhuder See gesucht,und allerdings eat-

spricht die dortige Oertlichkeit in manclicr Hinsicht der Be-

schreibung der Wahlstatte bei Tacitus, die profunda palus,

auch wohl die arta ct kumida planities, so wie die nicht alba

grosse Entfernung von der Weser, welche Hr. v. rF. durch-

aus unter dem flumen verstanden wissen will, lassen sich

wohl damit vereinigen. Aber ein Merkmal fehlt hier ganz,

die Berge, welche den Rtimern, nftchst der Weser, den Ruck-

zug versperrten (c. 20. Romanos flumen aut montes claude-

bant). Hr. r. W. findet desshalb nur eine Alternative, dass

entweder die Schlacht da nicht geschlagen worden, oder

der Bench t des Tacitus ungenau, vielmehr wirklich unwahr seL

Auf ein dem Berichte des Tacitus durchaus passeodes

Terrain, welches aber westiich der Weser vor Minden, zwi-

•chen Bergkirchen nnd Hummelbeck, nahe der jeUt noch

gumpfigen Bastau liegt, ist Hr. r. W. von einem Geschichts-

freuude in Herford aufmerksam gemacht worden , und er

wiirde schon aus Pietttt gegen den wahrheitsliebenden Taci-

tus sicb unbedingt dafur entscheiden, wenn die taktische

Moglichkeit fiir dieses Terrain , welches er nicht selbst er-

forscht hat , sich ergeben sollte. Eine so kiihne Wahl der

Stellung, westiich der Weser, von Seiten eines in entschei-

dender Schlacht besiegten Feldherrn , wie ansprecbend ate

auch sein mag, daucht uns doch kaum annehmbar , zumal

da sie in keiner Hinsicht durcb Tacitus Bericfat untersttitzt

wird. Vielmebr scheint aus einzelnen Ziigen und Andeutun-

geu des Tacitus (c. 19. agmen Romanum repente incursant)

hervorzugehen, dass die Deutechen nach der Schlacht bei

Idistaviso sich von der Weser weiter entfernten, urn sich

den nachrtickeuden Feinden zu entziehen, und dass sie erst

nach der Vereinigung mit neuen Streitkr&ften an einem

giinstigen Platze den Romero sich entgegenstellten (Postremo
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deligunt locum flumine et silvis clausum). Darnach mtisste

das zweite Schlachtfeld anderswo gesueht werden, aber das

wo? ist, bei der Dunkelheit und Unbestimmtheit derQuellen,

wohl unmoglich zu ermitteln. Hr. Prof. Hitter nimmt die

Gegend an der AUer oder Leine an. Jedenfalls bat die

Annahme hohe Wahrscheiulichkeit fiir sich, dass Germanicus

nach der ersten Schlacht die zwischen der Weser und der Elbe

wohnenden Vtflker, nicht bios die Angrivarier, gegen welche

er den Stertinius sandte, auf kurze Zeit heimgesucfet und theil-

weise zur Unterwerfung gentHhigt habe; sonst wiirde in der

That der Bericbt des Tacitus fiber den Triumph des Ger-

manicus (c. 41. : Germanicus Caesar — triumphavit de Che-

ruscis Chattisque et Angrivariis , quaeque aliae nationes us-

que ad Albim colunt) auf Prahlerei hinausiaufen , eine Be-

schulriigung, welche als dem Charakter des edeln Germani-

cus durchaus fremd, entschieden zuriickgewiesen werden

muss. Hr. v. W. nimmt in §. 14. „die Folgen der Schlacht

und der Rilckzug" nur an, dass das romische Heer, wo auch

das Schlachtfeld gelegen haben moge, nach soleher gleieh-

zeitig auf bei den, durch eine Btiicke verbundenen Weser-

ufern gestanden habe, urn die Angrivarier, deren Wohnsitze

ebenfalls auf beiden Seiten des Flusses lagen, erustlich zu

bedrohen.

Mit Uebergehung der letzten §§. „der Herbstfeldzug"

und „Schlussa iiberschrieben, schliessen wir die Anzeige die-

ses werthvollen Schriftchens, welches wir Philologen, so wie

Geschichtsfreunden ttberhaupt, bestens empfehlen. Wir be-

merken noch, dass die beigefflgte Charte, worauf die Schlacht-

orte mit Z iffera bezeichnet sind, der 87. und den angran-

zendeu Sectionen der topographischen Specialcharte von

Deutschland entlehnt ist.

Bonn. J, Fmdenbeif.
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Erfreulich ist die Wahrnehmung, dass in den letzten

Jahrzehend der gegenseitige Verkehr und Schriftenaustausch

zwischen den zahlreichen Geschichts- und Alterthumsvereinen

des gesammten Deutschlands stets mehr Ausdebnung und Le-

ben gewonnen bat, wodnrch das Mittel geboten worden ist,

die bier und dort zerstreuten Notizen zu sammeln und die

sich leicht zersplitternden Bestrebungen Einzelner zumZwecke

der Wissenschaft in ein Gauzes zu vereinigen. Wir begrus-

sen daher diese Erstlingsschrift des historischen Vereins fur

Innerosterreich mit Preuden, und glauben den Lesern unse-

rer Jahrbucber durch eine kurze Anzeige derselben um so

mehr einen angenehmen Dienst zu erweisen, als durch sic

sowohl die alte Geographic , als die rttmische Epigraphik

wesentlich bereichert wird.

Das erste Heft wird eroffnet durch eine historisch-kri-

tische Untersuchung: Wo stand das Flavium Solvensc
des C. Plinius? Von Richard Knabl, Pfarrer, Ausschuss-

mitglied der steiermark. Prov.-Direction des histor. Vereines

u. s. w. (S. 1. bis 108.) Das Ergebniss dicser griindlichcn

Untersuchung lasst sich in der That der unlangst gegluck-

ten Auffindung der Colonia Sumlocenne (Rottenburg) in

WOrtemberg zur Seite stellen.

In dem sog. Leibnitzerf elde in Steiermark, ganz

nabe der Mur, fanden sich namlich schon seit langer Zeit

romische Antikeu, sowohl Munzen aus der Kaiserzeit, als In-

schriftsteine , Steinbilder und Fundamente von Gebauden,
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welche auf eine grttssere rtimische Ansiedelung mit Sicher-

beit hindeuteten. Man glaubte nan bisher in diesen nieht un-

bedeutenden Sparen einer Ansiedelung Reste des von Claudius

Ptolemaeus bezeichneten Muroela in Oberpannonien zu er-

kennen, und noch eine im J. 1831. verfasste lat. Inschrift

giebt ftir die im Hofraume des Schlosses Seckau einge-

mauerten zahlreichen rtfmischen Denkmaler Muroela als Fund*

ort an; dagegen versetzte man das von Plinius Sec III. c.

24. bei Noricum angefuhrte Flavium Solvense in das

JZoll- oder Solfeld in Kamthen (wohttchst wahrscheinlich

das alte Virunum gestanden hat), unbektimmert um den

wichtigen Umstand, dass in dem Hofraume des seit 181ft. bis

1831. abgetragenen Seckau er Thurmes fflnf Jjteine einge-

mauert waren mit den Inschriften ORD. SOL., II. VIR. SOL.,

AED. SOL., und dass in dem Leibnitzer Felde nicht eine

einzige Erwahnuug des angeblichen Muroela gefunden wor-

den. Erst im J. 1846. gelang es den Bemuhungcn des Hrn.

Steine folgende lOzeilige Inschrift zu entdecken, welche wir

mit den nothigen Erganzungen mittheilen

:

419. TATTIO. C(aii). FlL(io).

TVTORI
PRAEF(ecto). ALAE. I(mae). RATA

VOR(um) MlLLAR(iae)

PRAEF(ecto). ALAE. I(mae). TVNG(rorum)

FRONTON(i)ANO(rum)

TRIB(uno).MIL(itum).LEG(ionis) Il(dae) AD(iutricis) P(iae)

F(idelis)

PRAEF(ecto). COH(ortis). I(mae) BETASO(rum)

DEC(urio). FL(aviae). SOLVAE
SEDAT(us). QV1ETVS

Aus dieser in vielfacher Hinsicht beachtenswerthen Inschrift

hat nun Hr, Knabl die kauui zu bezweifelnde Schlussfolge*
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rung gezogen, dass der in der Nahe des Seckauer Schlosses

gelegeue Orft wirklich den Namen Flavia Solva gefuhrt,

dass daher die abgekiirzte Sigle der ftinf benachbarten Steine

ebenfalls rait SOLVA zu erkl&ren sei, und endlich , dass

nach der Erwahnung des Sedatus Quietus als Decurio, fer-

ner eines Ordo Decurionum, eines Duumvir und A e-

dilen, der Ort als eine nicht unbedeutende Stadt mil Colo-

nierechten anzusehen sei. Diesc so wichtige Entdeckung

wird vollkommeit bestatigt durch den in Urkunden des frii-

hen MittelaUers vorkommenden Namen Sulpa, Zuip, weK
cher skh noch heute in dera Flussnaraen Sulm, fruber

Sulpa, wiederfindeL Den Einwand, dass Plinius die Stadt

Flavium Solvense im Leibnitzerfelde eine norische

neunt, wahrend doch nach der gewohnlichen Annahme das

Leibnitzerfeld im Murthale noch zu Ober-Pannonien zu recb-

nen ware, sucht Hr. Knabl durch die Bemerkung zu besei-

tigen, dass es noch nicht ausgemacht ist, ob nicht das ganse

Kainach-, Sulm- und Murthal damals zur Provinz No-

ricum gezahlt worden sei. Ein im Schlosshofe zu Seckau

bdindlicher Stein , worauf Fabius Claudius Vorsteher des

mittagigeu Noricums dem Kaiser Constantin seine Er-

gebenheit bczeugt, scheine sogar anzudeuten, dass derselbe

auch im Murthale seine Gerichtsbarkeit ausgeitbt habe. In

der von Ptolemaeus (c. XIII. Tab. V.) zuerst angegebcuen

Eintheilung Pannoniens in Ober- und Unter-Pan nonien

werde ganz unbestimmt das ketische Gebirge als Granze

zwischen Noricum und Pannonien genannt, ohne Angabe sei-

ner Ausdehnung und Richtung. Httchst wahrscheinlich habe

daher Sol va an der Granze Noricums gegen Pannonien

gelegen.

Zur Entscheidung dieser Frage ware die Ermittelung

der zu verschiedenen Zeiten sehr verandcrten Eintheilung

Pannoniens unerlasslich nothwendig. Wir verweisen zu dem

Zwecke auf Backing, Notit Dignitat. Occid. P. post p. 147. sw>
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woraus sich doch ergeben mttchte, dass die gangbare An-

sicht, Solva habe in Pannonia Superior gelegen, die richti-

gere sei. Diess benimmt jedoch dem in Rede stehenden, so

wohl begriindeten Ergebnisse nichts an seiner Wahrschein-

lichkcit, da Plinius in seiner gedrangten geographischen Ue-

bersicht ethnographisch verfahrt und dem Noricum, dessen

Gebirgsauslaufer sich noch nach Oberpannonien erstrecken,

eine weitere Ausdehnung giebt.

Nacbdem Hr. Knabl in der ersten Abtheilung die mog-

lichen Einwcndungen gegen den Standort Solva's anf dem

Leibnitzerfelde zu widerlegen gesucht, und namentlich nach-

gewiesen hat, dass das Ton Ptolemaeus in Unterpannonien

angefthrte Salva(2aAot>a) zwischen Curta und Karpis

hart an der Donau, dagegen sein 2 a Xa in Oberpannonien

.anf der Strasse von Savaria nach Poetovium bei dem

beutigen Szala-E gy erseck gelegen liabe, theilt er in der

zweiten Abtheilung die wichtigen antiquarischen Funde
des Leibnitzerbodens mit: I. Munzen; II. Aeltere

Inschriftsteine; HI. Neuere Inschriftsteine und

Steinbilder; IV. Antike Haus g era thschaften. Die

Miinzen, meist dem Joanneum zu Gratz gehttrig
,

beginnen

mit Familienmunzen, und reichen dann von Augustus in uu-

unterbrochener Folge bis zum Raiser Theodosius HL ; zuletzt

finden sich nach einer Unterbrechung noch Goldmunzen von

Johannes Tyr. (428.—25.), Leo 1. (457.-474.), Leo VL Sa-

piens (870.—911.).

Von den unter II. angefubrten Inschriften durfen

wir die erste, welche auf Befehl Kaiser Maximilian's I. am

21. Mai 1506. sammt Asche , Gebeincn
,

Thranenglas und

Munzen in dem Hofraume der k. k. Burg zu Gratz einge-

mauerf wurde, schon urn desswillen nicht unerwahnt lassen,

weil sie eine nahere Beziehnng zur Geschicbte der Rhein-

Jande hat, und bei Gruter. Pag. 482, 5. weniger genau mit-

getheilt ist. Sie ist 3' 7" hoch, 3' 10" breit, und lautet also

:
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420. T. VARIO. CLEMENT!
AB. EPISTVLIS. AVGVSTOR

PROC. PROVINCIAR.

BELGICE. ET VTRIVSQ. GERM.
RAETIAE. MAVRET. CAESARENS.

LVS1TANIAE. CILICIAE

PRAEF. EQVIT. AL. BRITANNICAE. MILIAR.

PRAEF. AVXILIORVM. IN. MARET. TINGITAN
EX. HISPANIA. M1SSORVM. PRAEF. EQVIT. AL. D.

PANNONIORVM. TRIB. LEG. XXX. V. V. PRAEF. (sic)

PRAEF. COH. II. GALLORVM. MACEDONICAE
CIVITAS. TREVERORVM.

PRAESIDI OPTIMO

Die Siglen V. V. hinter LEG. XXX. bedeuten Ulpiac Vi-

c trie is; vergl. Lersch, Centralmus. rheinl. Inscbr. II. S.

14.; das gleich darauf wiederholte Praef. ist ein Versehen

des Steinmetzen.

Der in dieser Inschrift genannte T.VariusCIemens,
welcber auch auf anderen steierm&rkischen , fast gleichlau-

tenden Inschriften, zu Cilli und Pettau (Grater, pag. 482,

f. 8») vorkommt , war demnach „kaiserliclicr Geheimschrei-

ber*, Verwalter der belgischen Prorinz, des oberen
and unteren Germaniens, Rhatiens (eines Theils

der Schweiz und Tyrol's), des Casarensischeu Maure-
taniens (Algiers), Lusitaniens (Portugal^) und Cili-

ciens (j. Karaman), und nebst seinen milit&rischen Wfirdez

auch Gouverneur der St ad t Trier. Bei dieser, so zu sa-

gen in rier Exemplaren erhaltenen, merkwttrdigen Inschrift

kommen zwei Fragen in Betracbtung : zunachst, zu wekhem
Zwecke dieselbe dem gefeierten T. Varius Clemens von der

Stadt Trier an einem so entfernt liegenden Orte gesetzt

worden sei, sodann in welche Zeit dieser Clemens zu setzen

sein mochte. Was die erste Frage betrifft, so nimmt Hr.

Knabl an, Var. Clemens *habe wahrscheinlich bei seiner
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Durchreise durch Solva bier sein Lcben beschlosseii , und

die Stadtgemeinde von Trier habe ihm an dem Orte seiner

Vollendung eben so ein Denkma) gesetzt, als es den beiden

unter seiner Htilfeschaar in Algier dienenden FlOgeldecurionen

Valerius Urbanus und Licinius Secundinus ange-

messen vorkam, sein Andenken in dessen Vaterstadt Celej a,

wovon sie vielleicht selbst gebflrtig waren, zu verewigea".

Diese Ansicht, als batten wir ein Grabdenkmal vor ins,

konnen wir nicht theilen, mogen auch an dem Fundorte des

Steins Ascbe und Knochenreste im Verein mit ThranengJas

und Munzen ausgegraben worden sein. Die Inschrift ent-

behrt des Haupterfordernisses eines Grabdenkmals , der ge-

brftuchlichen Aufschrift Diis Manibus, und jeglicher An*

deutung iron Trauer uber den Hingeschiedenen. Desshalb

tragen wir kein Bedenken, dem Hrn. Prof. Steininger bei-

zustimmen, welcher in seiner Gescbichte der Trevirer S. 203.

diesen, so wie einen anderen, demselben Clemens in Metz

gesetzten Deukstein (bei Gruter. Corp. Inscript. p. 482. Nr.

6.), als Zeiehen der Ergebenheit ansieht, „welche diesen

Stftdten sagen sollten, wie glttcklieh sicb die Trevirer in

der gemeinsamen Sclaverei bef&nden".

Dass vi e r Denksteine, welche der Verherrlichung derselben

Person gewidmet sind, zu Grata, Pettau, Cilli und noch an einem

andern Orte in Pannonien (in Valeriae agro, bei Gruter. p.

482. 4. 8. 7. et 5.) vorkommen, das mdchte meiner Meinung nach

seinen Erklarungsgrund darin finden, dass die Ala IL Pan-

noniorum, (vergl. Backing, Not. Dignit. Occid. P. post,

p. 707.), deren Prafekt Varius Clemens war, wenn nicht ihr

Standquartier in Ober-Pannonien gehabt, doch aus dieser

Gegend rekrutirt worden 1st Dazu komrot noch der Um-

stand, dass nach der annehmbaren Vermuthung v. Muchar's

(Geschichte der Steiermark, Gratz. 1844. Bd. I. p. 868.),

welcher in der Inschrift von Cilli die Siglen CL. CEL. durch

Claudia Celeia deutet, Titus Varius ein geborner Celeianer war.

Digitized by Google



110 Schrifleti dcs historischen Vertints

la Beaiehung auf die zweite Frage uber die ZeU, in

welcaer Varius Clemens gelebt bat , ninunt Hr. Knabl ohne

weiteren Beweis die Regierungszeit des Diocletian nod

Maxim ianus Herkuleus (287.—306. n. Chr.) an, wo-

gegen Hr. Steininger durch mehre Grunde zu erharten sacht,

dass Varius Clemens die Stelle ab epistulis Augusto-

ran unter M. Antoninus Verus und L. Antoninus Veins, der

ersten Kaiser , welche gemeinschaftlich von 161. bis

169. n. Chr. regierten , bekleidet habe. Nach Aelius Spar-

tianus, in Hadriano c. 12. fallen allerdings Uuruhen in Mau-

retanien in Hadrian's Regierungsaeit; da jedoch dieser Rai-

ser schon 138. starb, so miissten wir voraussetzen, dass Varius

Clemens schon in sehr friiher Jugend mit Hulfstruppen aus

Spanien nach Africa geschickt worden sei. Diess erscheint

aber, mogen wir die Aufeinanderfolge der verschiedenen ini

Eiogium aufgezfthlten Warden und Militarchargen auch yon

unten beginnen, als hochst unwahrscheinlich. Nehmfn wir

dagegen mit Hrn. Knabl die Zeiten des Diocletian und Ma-

xiauan an, so wird diese Ansicht durch drei Zeugnisse, wel-

che Hr. Steininger selbst anfuhrt: Eutrop. IX. c. 22. sq.

Eumenius in Panegyrico ad Constantium c. 5. , und Incerti

Panegyr. Maximiano et Constantino dictus c. 8., wonach ge-

gen das J. 297. v. Chr. ein Krieg in Mauretanien geftihrt

wurde, vollkommen besUtigt Der Einwand, welchen Hr.

Steininger vorbringt , dass Diocletian und Maximian sich

meistens getrennt in verschiedenen Provinzen des Reiches

aufliielten, also nicht wohl einen gemeinschaftlichen Geheim-

schreiber haben konnten, scheint mir unerheblich. Warum
soilten denu nicht beide Regenteu einem vielfach erprobten

Diener zugleich ihr Vertranen geschenkt und ihn in ihre

Brief-Geheimnisse eingeweiht haben, da er ja in beiden Thei-

len des Reiches, im Orient wie im Occident, abwechselnd

hohe Warden bekleidet hat?

Unter N. IU. folgen samintliche , in dem Hofraume des
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Schlosses Seckau eingemauerten „neaere Inschriften

und Steinb ilder", deren Zahl sich auf 154 Nununern be-

lauft Aus diesen zahlreichen Inschriften wollen wir nur

einige wichtigere herausheben.

Unter Nr. 89.= 7. (d. h. 89. nach der neuen , Nr. 7.

naeh der altera Aufstellung) wird die schon von Grater

(Pag. 415. 7.), Orelli (P. 47. Nr. 3158.) und zuletzt

von v. Muchar (Gesch. der Steiermark I. S. 426.) be-

kannt gemachte Inscbrift: M. GAVI. etc. bier zuerst voll-

standig mitgetheilt und folgcndermasscn gelesen: M(arco)

GAVI(o) MAXIMO PRAEFBCT(o) PRAETORI(o) L(ucius)

CAMMI(us) SECVND(inus) P(rovinciae) P(annoniae) PRAE~

F(ectus) LEG(ionis) PROC(urator) AVG(usti) AMICO. Was
die Erganzung des Namens SECVND durch Secundinus
betrifft, so mochten wir an der Richtigkeit derselben noch

aweifeln, weil die fruheren Editoreu der Inscbrift, mit Aus-

nahme v. Muchars, welcher SECVNDI.... liest, in dem Na-

men Secundus iibereinstimmen, und Hr. Knabl selbst das I

nkht vorgefunden zu haben scheint. Wir verweisen in Be-

zug auf dieses, wahrscheinlich der Zeit des Antoninus Pius

angehorige Ehrendenkmal, welches uns noch in zwei Paral-

lelinschriften , einer zu Trier, einer andem zu Firmum

(Ferrao in Mittelitalien) gefundeuen , erhalten ist , auf Hrn.

i?. Florencourt s sorgsame Erorterung dieser dem Praefectus

Praetorio Marcus Gavius Maximus geweihten Denk-

male, in den Jahrbb. d. A.-F. im Rh. VIII. S. 109. ft

Auf Nr. 75. = 23. findet sich eine Grabinschrift, welche

cine gewisse Catulla ihrem Olieim und Bruder Q. Car-

roinius Latinus und dem Carminius Cupitus, Optio

(d. h. Lieutenant) LEG. l(mae) M(inerviae) errichtet hat Be-

merkenswerth ist hier die Erwahnung der Leg. L Minervia,

welche nebst der Leg. XXX. Ulpia ineist am Niederrlieine,

namentlich bei Bunn, ihr Standquartier gehabt hat. Vergl.

Lersck, Centralmus. II. S. 69. f.
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Besonders hervorzuheben ist Nr. 124. = 95. eine In-

senrift, welche von Fabius Claudius, ndem Prases der

mittagigen Noriscben Provinz", dem Raiser Constanttnus ge-

widmet worden, wenn anders die Siglen VPPPNMT von

Hrn. Knabl richtig entziffert sind durch V(ir) P(erfe-

ctissirous) P(raeses) P(rovinciae) N(orici) M(edi)-

T(erranei), wogegen Andere in diesen Buchstaben

„Utriusque Pannoniae Provinciae Norici Mediterranei* fin-

den wollen. Zur Bestatigung der ersten Erkl&rung ver-

weisen wir auf Sticking, Not Dignit Occid. P. II. p. 66a,

wo die Sigle V. P. gegen v. Muchar, der sie fur Otri us-

que Pannoniae erklart, ebenfalls durch Vir Perfectis*

aim us, einem unter Constanlin zur Bezeichnung des vierten

Hangs aufgekommeneu Titel, gedeutet wird.

Bei Nr. 76.=26., einer nur theilweise erbaltenen Stein

-

schrift, macht Hr. Knabl aus den Siglen I. AVC THR.

I(nvicto) AVC(torato) THR(eci) , so dass wir bier einen

Gladiator auctoratus, d. h. einen um Lohn fechtendeu

Gladiator, vor uns batten. Diese „Auctoratiu zerfielen be-

kanntlich in „Mirmillonesa und ^Threces*, je nachdem die

Waften beschaflen waren, womit sie fochten. Wir mochten

jedoch die Ricbtigkeit dieser Deutung bezweifeln, und die

Sigle vielmehr fur eine Abkilrzung von I(mae) AVG(ustae)

THR(acum) halten, ein Beiname, welcher auch auf einer in

Italien gefundenen Inscbrift der III. Thracischen Co-

horte gegeben wird. Man vergl. Sticking, Not. Dignit IL

p. 686.

Die von uns hervorgehobenen Bcispielc mttgen genii-

gen, um auf die Wichtigkeit dieser reichhaltigen Inschrif*

tensammlung aufmerksam zu machen, wornacb das alte Fla-

vium Solvense in Bezug auf die inneren politiscben,

burgerlichen und religiosen Verhaltnisse als eine nicbt un-

bedeutende ROmerstadt anzusehen ist

Noch bemerken wir, dass nicbt weniger als 16 Brast-
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Wider vorkommen , an denen die maunlichen Figuren Pa-

pierrollen zum Abzeichen ihrer obrigkei Mich en

Wttrde in den Handen halten. Von Militarpersonen wer-

den ausser dem Legionsprftfekt L. Cammius Secundi-

nus, dem Befehlshaber der batavischen und tungrischen

Httlfsabtheilung Tattius Tutor, und dem mehrerwahnten

Titus Varius Clemens nocb die Ceuturioneii C. Cen-

sorious Serenus und Cassius Secuudus angefilhrt.

Mi t kriegerischem Ehrgeiz werden erwahnt:TitusCassius

Secundinus und ein Ungenannter.

Eine kurze Erwahnung verdieneu noch die vorkom-

menden Personennameu, z. B. Cat us s a, Cot u con, Adja-

tullus, Vepotalis, Tatuca, Ruma, Adepotua, Ad-

namatus, Counertus, Jantumariis, Ressimarus,

Suadra u. a., welche offenbar k elt isch -norischen,

und wohl auch pannonischen Ursprungs sindL Sie linden

sich tibrigens ebensowohl an den rttmischen Denksteinen in

Steiermark, wie in Karnthen.

Die religiosen Inschriften beziehen sich auf dieVer-

ehrung des Jupiter, Mars, Bacchus, Hercules, Ae-

sculap, der Waldgotter, der Meergtitter, endlich der

G Otter des Schattenreichs (DiiManes). Die wiederkeh-

renden Gladiatorcnbilder lassen, auf Anstalteu des

Offentlichen Vergnilgens scliliessen. Alles dieses deutet auf

eine volkreiche, mit wohlgeordneter Verfassung versebene

Stadt bin, in welcher die Romer bis zum Ende des vier-

ten Jahrhunderts ein militarisches Standquartier gehabt ha-

ben mussen.

Beigegeben sind der Sainmlung der rtfmischen Alter*

tliumer des Lcibnitzerfeldes 32 Tafeln, welche in 258 litho-

graphischen Zeichnungen namentlich die mannichfaltigen

bildlichen Darsteltungen auf Orabmonumenten , so wie die

verschiedenen Gegenstande des Hausger&thes wiedergeben.

Hr. knabl hat mit anerkennenswerthem Fleisse die oft rath-

8
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selhaften Beziehuugen dieser Bilder zu deuten versucht,

wenn es ihm auch nicht ilberall gelungen spin mttchte, das

Richtige zu treffen. Jedenfalls hat er dnrch Vertffentli-

chung dieser wichtigen Mooumente den Dank aller Freuude

des rtfmischen Alterthums in hohem Grade verdicnt.

Von „dem Vereine in Rarnten" enthalt das Heft drei

Aufsatze : B. L Ueber den historischen Anlass von

den Verheerungsziigen der Margaretha Manila-

sche in Rarnten. Von Gottlieb Freiherrn von Ankershofen,

welcber die Erzahlungen zweier Chronisten des 15. Jahrh.,

Jacob Unrest und Hieronymus Megiser dnrch authentische

Urkunden widerlegt , und insbesondere naclnveist , dass der

letzte Herzog von Rarnten, Heinrich (f 1335.), nicht eiae

einzige Tochter hinterlassen habe, da noch im J. 1336.

zwei von ihm zuriickgelassene Tttchter erwahnt werden,

von deneii die Margaretha Maultasche an einen Sohn

des Kttnigs Johann von Btthmen, der ebenfalls Johann hiess,

vcrmahlt gewesen sei (S. 132.). II. Der Schule Wir~

ken mid Leben in Rarnten's Mittelalter. Von H.

Hermann (S. 149.). III. Die Furs ten von Dietrich-

stein. Von Felix Anton fidlen von Benedikt. (S. 191.).

Unter C. werden als „Beitrage aus Rrain" zwei mit pa-

triotischer Warme geschriebene Biographieen mitgetheilt: I.

Joseph Camilo Freiherr von Schmidburg. Von

H. von Costa (S. 308.). Geb. 1779. zu Gratz. f 1845. als

Landes-Gouverneur in lllyrien ; er entstammt dem Geschlechte

der Hitter von Schmidburg, welche seit der Mitte des 14.

Jahrh. mit dem Erbschenkenamte des Erzbischofs von Trier

belehnt waren , und deren Stammsitz das im Nah^aue, zwi-

schen Rim und Rirchberg liegende , in den Sttirmen der

franzOsischen Umwalzung zersttrte Schloss Schmidburg
war. II. Franz Hladnik. Eine biographische Skizze.

Von J. A, Babnigg (S. 217.). Geb. 1773. zu Idria in Rrain,

gest. 1844. als Gymnasia] - Prafekt zu Laibach , hat er sich
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als Naturforscher, besonders als Botaniker grosse Verdienste

erworben.

Indem wir unsere Anzeige schliesseu
,

sprechen wir

den Wunsch aus, dass diesem inhaltreichen ersten Hefte recht

bald ein zweites nachfolgen mttge, worin die spatere Aus-

beute dieser an rttmtschen Denkmalern so reichen Funds*a tie

nachgetragen wird.

Bonn.

3. Freudenberg.
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3. 3Dtr firm Saarlouis un* ftitu nadjftf Ifmarbuna untrr »rn

Riimmt uni> Crltrn. £in *3mif)t an tic <&r lrllfchaft fur niitUi-

flje Jovfc\)ur\$tn fit fcrinr, oon |pl). $ri)mitt, pfarrrr fu $t.

Jpaulin bfi fcrtrr, wirKlicljfm ittitajirtr in ©rfrllfcljofl fur nutf-

iifljr ^or|*ffj«n9fn }u fcrirr, un* corrffpon*irfn*rm *rr ©fftll-

("djaprn ju $aarbriickrn unfc iflftf. $rifr, Cinj'fcljf 0url)l)ant-

lung 1850. 158 8vo.

Uoter fiinfzig, alphabetisch geordneten, Ortsnamen bat

Herr Schmiit Alles aufgezeichnet , was im Kreise Saarlouis

das lnteresse des Alterthumsfreundes in Anspruch nehmen

kann. In dem zweiten Abschnitte handelt der Verfasser von

den Rbmerstrassen in dem genannten Kreise, und dann,

nachdem er „uber die etwaigen Vertheidigungslinien des

Landes" gesprochen, theilt er Bemerkungen iiber die Bauart

der Hauser, iiber das Hausgerathe und fiber die Begrabnisse

der Homer mit Hierauf folgen Mittheilungen iiber die eel-

tischen AlterthUmer des Landes, und dann der Schluss der

Schrift, welcher durch einen ziemlich ausftthrlichen Versuch

gebildet wird, die Eigennamen der Dorfer, der Felder, der

Berge, der PlUssc und der Gewasser des Kreises Saarlouis

etymologisch zu erklaren und zu deuten. Dieses ist der In-

halt der Schrift.

Die Bemerkungen und Ero"rterungen , wclche Herr

Schmitt an einzelnen Stellen seinem Berichte hinzugefiigt

hat, sind nur als gelegentliche zu betrachten, und machen

sichtbar keinen Anspruch darauf, ihren Gegenstand zu er-

schtipfen. Die Aufgabe, welche sich der Verfasser gestellt

hatte, war eine Berichterstattung iiber die AlterthUmer im

Kreise Saarlouis, rOmische wie celtische, und eben hierin
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Kegt audi das Verdienst, welches sich derselbe durch seine

Schrift erworben hat Er hat fast Alles, woriiber er una

berichtet, an Ort und Stelle selbst gesehen, und hat, was

er ge^hen und durch Andere erfahren, mit herodoteischer

Treue und Einfachheit erzahlt , so dass wir in seiner

Scbrift ein sorgftltig ausgeftthrtes und sehr schatzenswerthes

Inventar sammtlicher Altertlniraer im Kreise Saarlouis be-

sitzen.

Zwei Dinge, durch welche der Werth dieser Schrift

bedeutend wurde erhtfht werden, vermissen wir: erstens

Abbildungen der bedeutendsten Anticaglien im Kreise Saar-

louis, und zweitens eine antiquarische Cbarte.

Es bedarf kaum der Erwabnung, dass die sorgfaltigste

Bcschreibnng eines Gegenstandes nicht einmal eine mittel-

massig gelungene Abbildung desselbeu ersetzt. Was aber

die antiquarischen Charten befrifft, so sind diese die Bedin-

gung einer systentatischen und gliicklichen Forschung auf

dem Oebiete romischer Alterthiimer. Vor AHem aber kommt

bier die Aufzeichnung romischer Militarstrassen und der

Strassenzilge iiberhaupt in Betracht Man weiss, dass die

Romer bei der Grtindung ihrer Kolonieen, bei der Anlage der

Stadte, der Eintheilung der Aecker, wie bei dem Fortifica-

tionswesen und der Anlage der Strassen, nach feststehenden

Regeln und nut grosser Berechnung zu Werke gingen. Sind

nun die Spuren der eiuzelnen romischen Strassen, welche

einen Kreis, eine Provinz durchzogen, auf einer Cbarte ver*

zeichuct, und so der Uebersicht unterbreitet , so findet die

Forschung in derselben feste Ausgangs- und Richtpunkte,

die allmahlig zum Ziele fflhren und das ganze Strassennetz

endlich an's Licht bringen mtissen. Der Vortbeil, welcber

aus solchen Charten fur den Forscher entspringen muss, liegt

am Tage; wir verfolgen den Lauf der Strassen, urn die

Spuren grosserer und kleinerer Stadte, der Castra und Ca-

stella, und einzelne H&user und Ortscltaften aufzufinden.
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Auch fur das Verstandniss der Classiker , welches gerade

bei Erklamrig der Ortsnamen nicht sellen auf fast untiber-

steigliche Schwierigkeiten stdsst, wflrdc dadurcb Vieles ge-

wonneu werden. Die Etymologic, welche gewohnlich Jiitrbei

angerufen wird , iud die Rathsel zu Ibsen
,

gestattet dem

spielenden Witze , dem combinirenden Verstande, der ausge-

breiteten Belesenheit freie und giinstige Entfaltung, aber sie

vermag die Natur eines Irrlichtes nur sellen zu verleugnen,

welches den Wanderer, statt ihn auf den rechten Weg zu

fiihren , weit von demselben ableitet.

Wurden in solchc Charten zugleich alle diejenigen

Punkte verzcichnet, auf welchen rbmische Alterthumer zum

Vorschein gekomuien, so wttrde auch die Uebersicht des Kul-

turzustandes , den unsere Gegenden unter der Herrschaft

der Roiner erlangt hatten, dadurch erleichtert werden.

Wir sind weit enifernt, dem Herrn Schmitt einen Vor-

wurf zu machen, dass er eine solche Charte, welche nicht

bios einen bestimmten Distrikt, sondern eine ganze Pro-

vinz umfassen muss, nicht geliefert hat; seine Scbrift gab

uns die willkommene Veranlassung , diese Gedanken aus-

zusprechen. Deun einzelnen Gelehrten, selbst den Alter-

thums - Vcreinen , stehen die Mittel nicht zu Gebote , sol-

che Charten entwerfen zu lassen. Es ware dieses die

Sache der Regierungen, und die wiirdige Aufgabe wissen-

schaftlich gebildeter Manner vom Heere, eine Aufgabe, de-

ren gltlckliche Losung wie der Kenntniss der Vorzcit uber-

haupt, so auch insbesondere der Kriegswissenschaft grosse

Dicnste leisten wtirde. Die militftrischen Charten sind es,

mit deren Zeichnung begonnen werden muss; alles Andere

schliesst sich an sie an. Uebersieht man, was in dieser

Beziehung von dem Obristlieutenant Schmidt in Trier 1

),

1) S. Ueber die Rdmerstrnsten in den Rhein- und Moselgegenden.

Niiheres uber diese Nittheilungen in Frrvdenberff's Aitfsjtfeer Zor

Pentiugerschen Tufel im 9. Heft die*er Jahrbticher.
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von dem General von Muffling u. A. 0 in dieser Beziehung

bereits geleistet worden, so gewinnt das Verlangen nach

ahnlichen und vollendeteren Arbeiten neue Starke und neue

Berechtigung.

Bonn.
Braun.

1) C. v. MCUffling): Ucbcr die Romerstrassen am rechten Ufer des

Nicderrheins. Berlin. 1834.
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IV. Mlscellen.

Ran^btrnfrkungrn.

Die Letter im Mithmskult. — RdmUche Iruckriften. — Vasa Dia-

treta. — Beilsteine und Hokensfeme der Drviden. — Gagat. — Her-

cules Saxanus. — Oesiiide- Markle

.

Der Professor Dr. Ph. Dieffenbach hat in dem Archiv fu> hes-

sische Geschichtskunde unter der Ueberscbrift „Ueber den Got*

Cautopates und seine BerJehung sum Mithrasdienste" *) eineo

lehrreichen Bericht fiber romische Alterthumer abdrucken lassen,

welche im Mftrz 1949. zu Friedberg in Hessen ausgegraben wor-

den sind. Ks ist keinem Zweifel unterworfen, dass diese Alter-

thiiraer Darstellungen enthalten, welche dem Mithraskulte angehoren.

Das Bedeuteudste, welches durch diesen Fund an's Licht gekommen,

ist das blsher unerklarte Wort Cautopates, welches auf einem

Friedberger Steine dem Mithras als Pradiknt beigeftigt wird. Unter

den ubrigen alterlhiimlichen Gegenstanden wurde dort auch ein Ge-

fass gefunden, welches nach Herrn Dieffenbach beim Mithrasdienste

als Opfergefass beoutzt wurde. „Dieses, sagt er, geht darans her-

vor, dass auf der aussern Seite desselbeu gerade die namlicben Ge-

genstande als BasrelJefs erscheinen, welche sich an alien bisber vor-

gefundenen Mithriaken zeigen. (Jngetiihr in der Mitte ausserhalb vom
Geffisse sieht man den Skorpton; etwas weiter unten zeigt sich

die Scblange, deren hinterer Theil bis zur Handhabe eine horizon-

talo Lage hat; der vordere Theil windet sich ausserhalb an der Hand-

habe erapor. Dasselbe ist auch in der zweiten Handhabe der Fall.

Zwischen dleser und dem Skorpion erscheint aber noch ein auderer

1) Archiv fur hessische Geschichte und Alterthutnskunde 6. Bit *.

Heft. S. JM3. Darmstadt 1850.
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Gegenstand, den ich indessen noch an keinem Mithriakum wahrge-

nommen; es ist elne Leiter mil drei sobiefen Sprossen. Was diese

Letter bedeute, dies zu erklaren, muss ich dem Scharfblicke der Ge-

lehrten iiberlassen , und begniige ich raich , hier darauf aufroerksam

gemacht zu haben".

Urn die Bedeutung dieser Leiter zu finden, muss man auf das Innere

derMysterien des Mithras ztiruckgehen und sich daran eriunern, dass

die Einweihung in diese Mysterien sieben Grade Oder Stufen hatte. Nach

der Angabe des h. Hieronymus liess Gracchus , als er Prafekt der

Stadt Ron geworden war, eine Mlthrashohle und aUe BUder, die in

deraelben waren, zerstdren. „Graochus nobilitatem patriciam sonans

nomine, cum praefecturam gereret urbanam, nonne specum Mithrae,

et omnia portentuosa simulacra, quibus Cor ax, Gryphus, Miles,

Leo, Perses, Helios, Bromios pater initiantur, subvertit, fre-

glt, exussit«)?« In diesen Bildern sind die sieben Grade derMiUiras-

gebeimnisse bezeichnet, die auch auf den aufgefundenen Denkmalen,

alsCoracica, Grypbica, Leontica, Heliaca, Persica, Pa-

triot vorkommen. Auch derGrad des Miles wurde auf den Denk-

malen bezeichnet durch die Worte: Sancto milltat igne. Nach etner

andern generelleren Anschauungsweise und nach der Analogie ande-

rer Mysterien unterscheidet Porphyrins nur drei Grade, namlich:

den Grad des Aspiranten, des My s ten und des Epopten *).

Wie nun die Grotte im Kultus des Mithras das Symbol der Welt 1st,

so bezeichnet die Leiter mit sieben Sprossen, so bezeichnen die

sieben A Itare mit Feuer, die sieben Grade der Einweihung. Diese

sieben Stufen weisen uns zurtick auf die sieben Amsbapands,
die sieben Geister der Elemente, welche als Kdnige der Natur um
deu Thron des Herrschers, des Ersten und Herrlichsten unter Ihnen,

srehen.

Wenn nun auf dem Gefasse, welches In Friedberg gefunden

worden, die Leiter mit drei Sprossen vorkommt, so schllesst sich

diese Darstelliwg an jene Anschauung des Porphyrius an, welche

nur drei Grade Oder Stufen den Mithrasgehefmnissen auschreibt.

Obgleich wir glauben, dass die voranstehenden Bemerkun-
gen den geforder(en Aufscbluss liber die Bedeutung der Leiter im

Mithraskulte gewahren , so wiirde es dennoch willkonimen seln,

1) Hleronymus ep. ad Laetam.
8) Porphyrius de abstinentia IV. 16. Vgl. Mithriaca, ou let Mi-

thriaques par Hammer, p. 186.
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wenn nan auch ein ganz positive* Zeugoiss dafiir anfubren

konnte. Ein solches Zengniss, welches iiber eine Letter mit sie-

ben Pprossen spricht, hat una Origenes in aeiner Schrift gegen

den epiknrelschen Philosophen Celsus aufbewahrt. Origenes spricht

VI. 21. von der Letter Jakobs und fuhrt dann in fblgeoden Pa-

ragraphen bus der Scbrift des Celsos eine Stelle an, in welcber der*

selbe von den persiscben Mysferien, namentlich den Mysterien des

Mithras, handelt. Celsus spricht in dieser Btelle von einer Letter

in diesen Mysterlen, welche sieben Thiiren *) habe; die erste set

von Blei, die zweite von Zinn, die driite von Ens, die vierte von

Eisen , die funfte ans gemiscbtem Metall , die sechste aus SQber,

die slebente ans Gold; die erste werde dem Saturn, die zweite der

Venus, die drttte dem Jupiter, die vierte dem Merkur, die funfte

dem Mars, die sechste dem Monde und die siebente der Sonne cu-

lm zweiten Hefte dieser Jahrbucher 8. 63. if. hat Dr. Lersch

mehre romiscbe Inachriften mitgetheilt nnd Versuche zu deren Erkla-

rung beigefugt. Unter diesen kommt auch 8. 86. die InseJtrift

L. P. M.

vor, welche sich auf vielen Ziegeln befindet, die bier in Bonn, in dem

Garten der Frau von Droste gefunden worden sind. Dr. Lersch raeint,

das P sei nicht prima sondern pfa, also die ganze Inschrifk sel L e-

gio pia Miner via zu lesen. Herr Professor Grotefend bemerkt da-

gegen im II. Hefte S. 79. dieser Jahrbucher, es sei nicht Legio pirn

Minervia, wie Dr. Lersch wolle , sondern Legio prima Miner-

via so lesen. Zur Feststellung der richtigen Lesart ist ea nicht

ohne Nutzeo, wenn ich berichte, dass an derselben Stelle mehre an-

1) Der Text ist nicht sicher. Es helsst im Originate xl/ii«£ tytnv-
loc, tnl <f adxjj nvlij 6yd6tj. Boherellns liest yj(u«£ kminit-

ios; Guiet: xllpaZ Oxptnvloi, Inl avtj} dk nvlai into. In der

Exposition dieses Satzes werden nur sieben Thuren, die oben

aufftefuhrten , genannt. Diese Schwierigkeit verschwindet aber,

wena man sich die achte Thure iiber der siebenten Sprosse denkl
Daher heisst es nach tni <T avrjj nilq 6yd6tj iiber der Leiter

d. h. von der siebenten Sprosse'die achte Thure. Vgl. Isaac

Vossios de 8yMIIinis oracnlis o. 5. — Origenis opera omnia ed.

de La Rue torn. I. p. 646. — Vgl. Reineaii inscript. p. 93.
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dereZiegel gefunden worden sind, welche ftlgende Inschrift in einem

runden Stempel tragen :

Dass diese Inschrift nicht Legio Minervia pia felix , sondem Legio

prima Minervia pia felix zu lesen sei, unterliegt fur una keinem

Zweifel. Auf alien Legions* tempeln wird das Wort Legio LEG. ab-

gekurzt, nirgendwo aber LEGI. Vgl. Senckler't Bemerkungen im

XIV. Hefte d. J. S. 194.

Andere, neuerdings an demselben Orte geftmdene, Zfegel ba-

ben folgenden Steinpel, welcber aieh von den vielen ubrigen dorch

die elgenthumliche Verschlingung der einzetnen Ziige der Buchataben

Wlr wissen den ersten Buchstaben, der fast wie eln Y aus-

sieht, nicht slcher zu deuten; die andern aber heissen: Legio prima

Minervia. Urn dieses zu sehen, muss man z. B. bemerken, dass das

G an das I sicb so anschliesst , dass beide Bncbsiaben zusaramen

einem umgekehrten a gleichen. Vielleicht 1st das V Vex ill aril,

nnd die gauze Inschrift: Vexillarii legionis primae Miner-

viae zu lesen.

Herr Professor Utlicha bat im VI. Hefte dieser Jahrbucher 8.

877.C die V a s a d i a t r e t a aufgeziihlt, welche in verschiedenen Samm-

tungen von Alterthumern atifbcwahrt werden, oder von denen die

neueren Alterthnmsforscher Nachricbt gegeben baben. Wlr konnen

die dort aufgcfilhrte Zahl dieser Gefasse durch ein anderes verraeh-

ren, welches im Jahre 1707. zu Strassburg ausgegraben worden 1st,

Hod von welchem Oberiin in dem Museum Schoepflinl eine Beschrei-

bung und eine Abbildnng gcgeben hat. Man sieht aus diesem Bel-

spiel 9 dass die Romer nicht bios Schalen, sondern auch Flaschen

auf diese kunslliche Art vcrfertigten. Obertin bescbreibt una jene

Flasche also : Lagena (vitrea) a. iW. iu oolle s. Michaelis hio (Ar-
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xibus mlrabilibus promineoli opere in exteriori ambitu ornata et pol-

ices 4'A qualia nusquam hactenns reperire contiglt *)•

Zur Vergleichnng kann folgende Nolle dienen. Boldetti be-

schreibt in seinen Osservazioni sopra i Cimiterj mehre Gefasse aus

Sinalt, und hat daronter einea abbilden lassen, welches zeigt, daw

man Dicht bios In Glas, sondern auch in Smalt solche dnrchbrocbeoe

Arbeiten lieferte. Boldetti sagt dariiber: ,,DI varie sorte sono i va-

se tti dt smalto, cbe ho (rovatl nei Cimiterj; alleri come piattini coo-

cavl, alleri come questo, (das oben angefubrte,) dei qaali amalti dl

rarj Colori n'e copioso il Cimitero di Priscflla, e questo di Pon-

«lano« »).

Im VI. Hefte dieser Jahrbiicher S. 235. ff. iat ein ausftibrU-

cber Aufsatz „iiber Niederlassungen der Rdmer im Bergischen" ent-

balten. Am Schlusse dieses Aufsatzes sagt der Verfasser; .,an «er-

manischem Alterthum fehlt es im Bergischen auch nicht"; dann, nach-

dem er mehre solche Gegenstande nanihaft gemacht hat, die dem

germnniscben Alterthume angehdren, fiigt er hinzu : „das merkwurdig-

ste I'eberbleibsel aus jener Zeit ist wohl der Bolt- Oder Hoth-

steln zwiscben Spich und Troisdorf, der theilweise gesprengt und

mit elner beschadigten Runen - Inschrift versehen ist. Der Hof Her-

ken Oder HerchenHain im Kircbspiel Uohkappel (wo auch der

wild romantisch im Sulzthale gelegene Hof Billstein sich beflodet),

scheint den Namen von einem der Hertha heiligen Haine zu fiihren".

Der Name Billstein, welcher eine weit sicbere Hinweisnug

auf das Alterthum enthfilt, ist hier tibersehen worden. Der Name

Billstein , Pil-, Bil-, Peil- und Beilstein, von Beil, Messer
und Stein, weiset auf solche Stellen und Statten hin, wo die Drni-

den ihre Opfer schlachlelen. Dieses geschah auf einem Sleine mit

einer Blutrinne. Der Name des Hofes Billstein verbreitet auch

Licht fiber den in der bezeichneten Stelle genannten Holt- oder

Hothstein. Denn Hohensteine wurden jene Haine (Weissld-

cher) genannt, welche auf Hoben und Bergen gelegen waren, und in

welchen die Druiden ihren Unterricht erthcilten. Beide Namen haben

sich in Dorfern und Sladten und Bergen erhalten. Die Provinx

Oberheasen zablt unter ihre hochsten Berge einen Bil stein. Staf-

1) Museum Schoepflini p. 104.

•) Osservazionl sopra i Clmiterj p. 499.
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fordshire in Englnnd hat zwei Orte , welche den Nnmen Bilston

Oder Bilfton tragen; Baiern hat im baierlachen Walde ein Sattel-

peilstein, wo in neuerer Zeit ein solcher Druidenaltar entdeckt

worden sein soil *), and am Rheine tragt unter andern ein kleines,

unweit Maubach an der Roer, auf der Hbhe gelegenes Dorfchen den

Namen Billstein. Nassau hat ein Dorf Beilsteln , uud ein Dorf Ho-

henstein, in dessen Nahe auf einer Hobe die Ruinen einer Burg Ho-

henstein atehen.

Zu den Notizen fiber den Gagat, welche ich in dem XV.

Hefte 8. 215. ft*, mitgetheilt habe, kann ich noch Folgendes hinzufugen*

Der h. Epiphaniua vergleioht die Aloger, eine chriatliche

Sekte, mit den Schlangen, welche den Rauch vom Gagate nicht ver-

fragen kdnnen. AXqkhs utQntq igntioy doOfylc, ^ duydpiyoy dy-

rtftty fiQos tyy 6opi/y tov Xt9ov tov raydiov.

Nicander, von dem zwei Gedichte noch vorhanden alnd, wo-

tou das eine, QqQtaxa uberschrieben, yon den giftigen Tbieren und

den Mitteln gegen dieselben, und das ondere, *Ak*lufdQfiaxa genannt,

von den Mitteln gegen die Gifte haodelt, thut dea Gagats in folgen-

den Versed Erwahnung:

'AUok <T diaUrjy xcctwy iyyuyytda niiqay,

^Hy ©Mi XQctMQOio nvqog ntQixu(yuiai Iqpn.

Der Scholiast macbt hierzu die Anmerkung: ty Tdyyatt yttQ tfc Av*

tttag tuQloxttw rite dk T&yynt noliy ovocty Avxtos , xal ray-

ytda tf.aO(y.

In dem Central -Museum rheinl&ndlscher Inschriften hat Dr.

Lersch diejenigen Inschriften aufgezablt, welche aich auf den Her-

cules Saxanus beziehen. Kr theilt daselbat auch eine aolche mit,

welche in den Steinbruchen zu Pont-a-Mousson gefunden worden ist.

Ausser dieser aber ist in der Nahe von Pont a-Mousson, ebenfails

in Steinbruchen, im Jahre 1721. eine andere, dem Hercules Saxanus

gewidroete Inachrift gefunden worden , welche sich bei Lertch nicht

findet. Diese lautet:

Vergl. Zuitschrift des historischen Vereins fiir das wurtembergi-

sche Franken. 2. Heft. 1648.
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481. I O M E T HER
CVLI SAX A
8ACRVM

P TALPIDIVS
CLEMENS •)

LEG. VIII. AV6.
CVM MIL. LEO. EIVS.

V. 8. L. L. M.

lovi optimo maximo et Herculi Saxano sacrum. Publlus Tal-

pldius Clemen* legianls p) •) octavae cum militibus legionis eiusdem

votum solvit libertim lubens merito.

Barduin hat diese Inschrift erklart; seine Brklarung findel sich

In der Ausgabe der HisL Nat. des Plinius von Franz Tom. III. p.

£74. Vgl. Montfaucon Antiqulte explique Tom. II. PI. XL
Ausserdem 1st hier das VII. Heft dieser Jahrbucher 3. 43. and

Heft XI. 8. Irt8. so vergleichen.

An einzelnen Orten, sowohl in Deutschland wie in Rutland,

besteht die Sitte noch, dass die Dfenstboten, miianlichen trie weib-

lichen Geschlechtes , sich an einem bestimmten Tage im Jahre auf

dem Markte Oder soast einem offentlichen Platze versammeln , und

sich asum Vermlethen ausstellen. Wer einen Knecht Oder eine Mxgd

haben will, geht auf den Markt, mustert die Rethen darch, und Die*

thet den, der ibm geffilU, und mit dem er des Handel* einig wird.

In A 1 ten burg in Sachsen hat dieser Gesindemarkt urn die Weth-

nachtszelt statt; in Pose n und unter den slavischen Sfnmmen am

St. Johannl.

Mao hat geglaubt, diese SMe, welche ohne Zweifel eine Fort-

aetsung der Sklavenmftrkte ist , flnde sich nnr onter den slavischen

Volkerschaften, oder dort, wo die Bevolkerung einst slavisch gewe-

sen. Allein anch anderswo besteht Oder bestand diese Sitte. So in

einem Dorfe in der Eifel im Kreise Prum, wie von Hrn. Regienings-

nnd Consistorialrath Dr. Back zti Altenberg, welcber eine elgene Un-

tersuchimg fiber den Uraprnng dieser Sitte aogestellt hat, berichtet

t) Vgl. iiber dieses Zeichen: Istituaione nntiquario-lapidaria. Roma
1770. (von Zaccaria) p. 884.
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worden. Audi in Lowen in Belgien kam diese NiMe friiher vor, und

hat sich vielleicht bis jetet noch daselbst erhalton.

Bonn. Braun.

Bonn. In der kurzlich erschienenen Oeschichfe der Romer

von Fr. Dor. Oerlach und J. J. Bachofen. 1. Bds. 1. Abth. : Vorr6-

miiche Zeit. Basel 1851. S. 126. ff. findet sich in dem Abschnitte: „die

altesten Yolkerbewegungen" folgende, fur die Altertbum.skunde der

Rheinlande interessante Stelle als Episode eingewebt.

,,Hier muss ich den Zusammenhang der Darstellung opfern, um

nuf eine Behauptuug Niebuhr's cinzugehen, welcbe rait der nordi-

schen Heimath des erruskischen Yolkes im Zusammenhang steht. Die

gewaltigen Mauerreste aiif dem Odilienberge bei Ober-Enheim COber-

nay) im Elsass werden als eine etrtisklsche Anlage angesehen

Danim kann es Niemand tadelD, wenn ich bier aus eigener Anschauung

so viel von jenen merkwurdigen Alterthumern anfuhre, als sum Be-

weise ihres rein romischen Ursprungs erforderlich ist. Wer sich fiber

alle Einzelnheiten zu unterrichten wiinscht, den verweise ich auf

Sch&pflin's vortreffliches Werk: Alsatia illustrata Celtica, Romana,

Francica. Colmariae 1751., welchem wenige Provinzen des romischen

Reiches ein ahnliches an die Seite zu setzen haben. Auf dem Aa-

chen Bergrucken des Mons Vogesus, da, wo sich fiber dem Dorfe

Ottenrodt ein herrlicher Blick nach dem Flachlande auf drel Seiten

des Gebirges, im Osten bis an den Rhein und die dunkeln Hdhen des

Schwarzwaldes , im Westen fiber Lothringen , das Land der alien

Lingonen, im Norden fiber die Ebene von Strassburg erdffnet, zeigen

sich in welter Ausdehnung die Reste alter Maueranlagen, welche al-

ien Angriffen der germnnischen Stamme, so wie den Yerwustungen

der Zeit zu widersteben vermochten. Die Hdhe des Walles betragt

an einzelnen Stellen 11 Fuss, die Tiefe nicht weniger als 7'. Die

grdssten Steinblocke erreichen eine Lange von 7', eine Tiefe von 8',

eine Hdhe von 2', wahrend die kleinsten in der Lange kaum 1%'

messen. Wie in diesen Dimensionen, so ist in alien andern Bezie-

hungen die grosste Unregelmassigkeit bemerkbar. Ueberwiegt anch

im Allgemeinen die horizontale Schichtung , so ist sie doch fiberall,

wo es die Gestalt des Materials mit sich bringt , ohne Bedenken ge-

opfert. Das Geffige zeigt bedeutende Roheit, die Aussenseite der
*

1) Rdm. Gesch. Bd. II. S. 580.
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Mauer die grosrten Unebenheiten. Die Lucken sind hie und da mit

kleiocn Steinen ausgefullt, grossere Blocke, der Festigkeit wegen, auf

ihrer wagerechten obern Seite mit niachtigen eiserncn Klammern , in

Form von Schwalbenschwiinzen , zusammengehalten. Oboe Mortel

lagera die Felsstiicke, racist nur durftig behauen, ubereinander. Nut

selten erreicht eines die ganze Tiefe der Mauer, in der Regel aind

zwei an einander gestossen, ihre Zwischenraume im Innern der

Mauer mit den Trummern kleinerer Stucke ausgefullt. Die Linie,

welche der Wall beschreibt, bildet keine regelmassige Figur. Ihre

Ricbtuug wird vielmehr dureb die uaturliche Gestalt des flachen Berg-

ruckens bestimmt, auf desseu meist schroffem Felsrand sicb die Mauer,

alien Krummungen und Senkungen des Abliangs folgend, dabin ziebt

Noch mehr als durch die Festigkeit der Anlage setzt das Werk durch

seinen Umfang in Erstaunen. Drei Stunden reichen kaum hin, es

zu umgehen. Der Umkreis betragt 80,000', der eingeschlossene Rama,

eine nur wenig gesenkte, aber von einem tiefen Tbale unterbrocbene

Ebene, vermag cin Heer von 50,000 Mann zu beberbergen. Die aus

viereckigen regelmassigen Quadersteinen woblgepflasterfe Sfrasse,

deren Reste noch vorhanden sind, fuhrte in einer Ausdehnung von

l*/3 Stunden, aus der oatlichen Ebeue zu dem grossen Lagerplatze,

auf dessen hervorragendsten Punkten mehre Kastelle sich erhoben.

Lage, Umfang und Umwallung vereinigen sich, das odilianisehe Lager

zu einer der bedeutendsten Festungen des Alterthums zu erheben, und

ich stehe keinen Augenblick an, in ihm das von Lukan erwabnte

Kastrum auf dem Vogesus zu erkennen. Des Dichters kurze Be-

schreibung stimmt mit der Anlage vollkommen iiberein. Casar zieht

idle seine Macht aus Gallien zusarameu, urn den Krieg gegen die

Republik mit Nachdruck zu funren. Dabei findet unser Lagerplat*

folgende Erw&hnung:

.... Sparsas per gallica rura cohortes

Evocat, et Romam mods petit undique signis.

Deseruere cavo tentoria fixa Lemanno,

Castrxtque
y
quae Vogesi curvatn super ardua rupem

Pugnnces pictis cobibebant Ltngonas scutis.

Die angstliche Genauigkeit, mit welcher Lukan liberal! der Geschichfe

folgt, und die sein Lied den bistoriscben Quellen anreiht, zeigt sick

auch in dieser Bescbreibung. Die erste Anlage auf dem Vogesos 1st

also gleicbzeitig mit der Eroberung Gallien's , und wenn auch erst

die spiiteren Kaiser dem Werke seine heutige Gestalt gegeben, so
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1st doch der rdmische Ursprung desselben fiber alien Zweifel er-

haben".

So weit die Worte der Herrn Verfasser. Der Unterzeichnete

erlaubt sich, dieser Episode, uber ein ebcn so merkwiirdiges als

rathselhafles Denkmal der Vorzeit einige erganzende und berichtigende

Bemerkungen hinzuzuftigen. Die Urn. Verff. folgen im Gnnzen der

Ansicht des ausgezeichneten Forschers Schdpflin, welcher die Helden-

mauer nicht fur ein celtisches, sondern fur ein Romerwerk erkttrte, und

ihren Ursprung in das erste Jahrhundert nach Car. Geb. setzen zu mtis-

sen glaubl Ja er vermuthete, dass bereits Casar an dieser Stelle seine

Befestigungen aufgefuhrt babe, und beruft sich zu dem Zwecke anf

die angezogene SteUe des Lucan PharsaL I. 396. C So gern wir

einerseits der Ansicht, dass diese Befestigung allein den Romero zu-

geschrieben werden musse, beipflichten, so wenig konnen wir auf der

andern Seite zugestehen, dass das Bollwerk schon von Jul. Casar

errichtet und von Lucan als solches namhaft gemacht worden sei.

Lucan spricbt an der aagefuhrten Stelle nur von romiscben Truppen,

welche an den Lemaner cGenfer) See und in das Land der Lingo-

nen, welche das sudliche Ende der Vogesen beruhrten, verlegt wa-

ren, keineswegs aber von Befestigungen auf den Yogesen iiberkaupt,

am wenigsten von der Gegeud um Strassburg. Ueber diesen Punkt,

so wie iiber die alten Befestigungen in den Vogesen im Allgemeiuen,

verweisen wir die Leser der Jahrbucher auf die treffliche Monogra-

phic unseres verehrten Verelnsmitglieds, Dr. Schneider „Beitr;ige zur

Geschicbte der alten Befestigungen in den Vogesen. Mit Rucksicht

uber das romiscbe Fortificationswesen im sudwestlichen Deutschland

und im nordwestlichen Frankreich. Trier 1844." In diesem Werke sind

funf Abschnitte, von 8. 158.—225., der Besprechuog und KrkJarung der

Befestigungen am Odilienberge,de* romiscben Castrum's „Hohenburg«

nnd der eigentlichen Heidcnmauer gewidmet. Daselbst werden die

Ansichten sowohl der flruheren Forscher nach Sck&pflw, als auch der

neuern einer sorgsamen Prufung unterworfen, und die Annahme eines

celtischen Ursprungs, welcher neuerdings Prof. Schweighauser hul-

digte , in seiner „Erklarung des topographischen Plans der Heiden-

mauer. Strassburg 1885.", entschieden abgewiesen. Ebenso tritt Ur.

Schneider der von Urn. Prof. Bahr auf dem im J. 1842 zu Strass-

burg gehaltenen Gelehrten - Congress ausgesprochenen Vermuthung

entgegen, dass fur das Denkmal eine doppelte Bestimmung anzuneh-

men sei, eine religiose, indem es urspriinglich als Versammlungsort

9
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zur Vornahme gottesdiensfficber Handlungen bei den Oelten gedient

habe, sodann elne militarische, indem auf den celtiscben Grundlagen

von den Romern Befestigungen zum Schutze der Bevolkerung ange-

legt worden seien. Schon aaf dem Congresse selbst fand dieserVer-

mittlungsversuch wenig AnkJang, indem die Meisten dieser merkwur-

digen Anlage lieber eine militarische Bestimmung ztierkennen wollten,

und sich auf ahnliche, im Innern Frankreichs vorkommende, zum

Schutze der BevdBterung bestimmte Anlagen beriefen »). Und dieses

miC Recht. Wir stimmen, was die Bestimmung dieses colossalen

Denkmals auf dem Odilienberge betrift, der Ansicht des Hrn. Schnei-

der bei, dass „die Heidenmauer" ebenso wie mehre andere im

Elsass befindliche Befestigungen, z. B. die „Schanz" und das „Bi-

garrenkopfel" (vergl. diese Jahrbucher Heft IV. S. 9. ff.), die „Hel-

denschanz" und „die Frankenburg" alsZufluchtsdrterans der

Zeit der Romerherrschaf t in Gallien anzuaeben sind, in

welche sich beim Eindringen der uberrheinischen Volker , namentlich

der raubertscnen Alemanuen , die Bewobner des Jlachen JLandes mil

lhren Viehbeerden und Hirer flbrigenHabe zu fltichten gewohnt waren.

Dass an eigenfliche Castra nicht zu denken aei, daffir spricht haupt-

sachlich der Umstand, dass es meist an hinreicbendeni Wasser fur

eine so grosse Menschenmasse feblte, obgleich durch Anlage von

Wasserbehaltern auch fur dieses Bediirfniss
,
wenigstens auf kurzere

Zeit, gesorgf war. Die Zeit der Entstehung dieser Werke Msst atch

mit Bestimmtbeit nicht ermitteln, dock giebt die Auffindung von Mnn-
zeiij die meist dem driflen und vierten Jahrhundert angehoren , der

Ansicbt Hrn. Schneider's eine bohe Wahrscbeinlicbkeit, wenn er wi-

ser Monument in das Ende des dritteu Jahrbunderts nack
Christns setzt, wo die Alemannen nach Durebbrechung der Grenz-

wehr auf dem rechten Rheinnfer niebt nur in die „decumatiscfcen

Aecker", sondern aucb fiber den Rbein und in das Tnnere GaUien'n

ihre verheerenden Einfalle beganncn. Moglicb ist cs> dass Maxim ian,

weJchen Diocletian 286. zum Mitregenten annahm, bei seinem lange-

ren Aufenthalte am Rhein, der Erbauer dieses Werkes gewesen i*t.

Freudenberg.

Bonn. Vor Kurzem bat mir Herr Wichferich, Friedensrickter

1) Das Referat von Prof. Bahr findet sich in den „Neuen Jabrbfi-
cbern fur Philologie und Pfidagogik von Jahn und Klotz". 97.
Bd. 3. H. S. 8S3. g.
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zu Ahrweiler, zwet Goldmunzen zugeschickt, welche auf der Lands-

krone im Schutte der Ruinen gefunden worden siod. Die eine, eine

Goldmiinze vom Kaiser Valens; auf dem Averse mit dem Kopfe des

Kaisers stent D(omtnus) N(oster) VALENS P(ius) F(elix) AVG(o-

stus)j auf dem Reverse: RESTITVTOR REIPVBL1CAE. Der Kaiser

als Imperator mit dem Kriegskleide dastehend, halt in der Rechten

das sogenannte Labarum , d. h. die feierliche romische Kriegsfahne,

worin sich daa bekannte christliche Monogramm £ befindet, mit der

Lmken eine Uetne Victoria. Am nntercn Rande inden sich die Si-

glen: RQ d. h. R 0 — Romae Uuarta. [a. Ratche T. IV. part. 1. p.

1314. . Valentis Mua. Alb. n. Tb. XI.] Die Munze genort zu den

nicht seltenen Goldmunzen (Eckhel VIU. p. 156.), woruber Eckhel

VIII. p. 152. sqq. cf. 151., Rasche lex. v. n. T. V. p. post p. 644.,

wo p. 646. t f. 647. init. dieselbe in mehren anderen numismatischen

Werken nachgewiesen 1st. Die zweite Munze ist eine mittelalterli-

che, welche auf dem Averse einen Bischof im Ornate darstellt mit der

Umachrift iu gothischen Characteren: IOH IS (lohannis) EPI(scopi)

MAGVNT(ini)} auf dem Reverse findet sich das Wappen derMain-

ser Erzblschdfe mit der Umachrift MONET(a) OPI(oppidi) PINGESIS

(Pingensis). Dieselbe ist demnach von der StadtBfngen gepragt

worden zur Zeit des Erzbischofs Johannes. Da es nur zwei niain-

z ische Erzbischdfe dieses Nam ens giebt, von welchen der eine am

Ende des vierzehnten Jahrhunderts nur kurze Zeit, der andere da-

gegen am Anfange des folgenden funfeehnten Jahrhunderts litngere

Zeit reglert bat, so ateht uns die Wahl frei, welchem Kirchenfiirsten

dieses Namens wir sle zuschreiben wollen. Beide Munzen, besonders

aber die des Valens, sind vortrefflich erhalten.

So eben, wo ich diese Notiz niederschreibe , erhalte ich durch

Hrn. Qilntzer, Lehrer am Progymnasium zu Sobernheim, eine romi-

sche Goldmunze zugesendet, welche angeblich in den Ruinen des

malerisch gelegenen Schlosses zu Dhaun, unweit Kirn, gefunden

worden ist Dieselbe ruhrt von dem ostrdmtschen Kaiser Theodo-
sius II. her, welcher von 406. bis zum Jahre 450. regierte. Auf

der Vorderseite, mit der Legende: DN. TREODOSIVS P F. AVG,
ist das Brustbild des behelmten Kaisers, in der Rechten eine Lnnze,

in der Linken einen Schild haltend, dessen oberer Theil nur sichtbar

ist. Die Ruckseite stellt eine beheimte weiblicbe Figur dar, wahr-

scheinlich die Gloria Reipublicae, welche in der Rechten eine Erd-

kugeJ mit dem Kreuxe, in der Linken einen Speer, und neben sich
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einen Schild hatj mit dem linken Fiissc steht sie nuf dem Vordertheil

eines SchuTes; uber dem Scbufsscbnabel in der sogenannten area

findet sich ein Stern. Der Revers tragi die deutlicke Umschrift

:

IND XXXX1I COS XVn PP, unten mit den SigJen CONOB , d, k,

Constantlnopoli obsignatum. Wir hatten demnach dieselbe Munze ror

tins, welche bei Eckhel und anderwarts beschrieben ist, mit dem Un-

terschiede, dass auf alien entsprechenden Miinzen nicht IND, sondeni

IMP gelesen wird, was man erklart: „Imperator bis et quadragies".

1st nun ftDzunehmen, dass hier beim Priigen der Miinzen ein Fehler

untergelaufcn sei , Oder muss IND anders gedeutet werden, vielleicht

duroh Indulgentia, d. h. Steuererlasa? Die Entscheidung hieruber

steUe ich fnchkundigen Mannera anheim.

J. Freudcnberg.

Bonn. Im rorigen Hefte p. 130. macbte die Frau Meriens-

&cha<ifpkausen Mittbeilung uber Eroffnungen von Grabera in Gunters-

blum, in deren einem sich das ganze Gerippe des Verstorbenen fand,

dessen Arme noch von spiralfdrmigen Bronzegewinden umgeben wa-

ren. Wir wnrden durch diesen Fund uber den Zweck dieser mehr-

fach in Italien gefundenen Bronzegegenstande unterrichtet, -welche als

Schmuck und nach der Meinung der Frau Mertcns auch als Schutz-

waffe gedient haben. Es wird unsern Lesern interessant sein, zu er-

faliren, dasa dieselbe Erklarung ganz ahnlicher Gegenstande, welche

sich an einem entfernten Orte gefunden haben, neuerdings gegeben

worden ist. In einer Monographic des Professors Johann Kari Bdkr

in Dresden „die Graber der Liven" Dresden 1840. fol. finden sich auf

Tafel XIII. unter Nro. 10., 11. und 13. Spiralwindungen von Bronze,

in Asperaden gefunden, abgebildet, welche der Verfasser p. 60. als Arm-

spangen erklart, und zwar Nro. 13. als die Armspange eines Kindes.

Nro. 10. u. 13. sind den in unserm letzten Hefte abgebildeten vollig

ahnlich, Nro. 11. dagegcn ist eine massive Spange, deren einzelne Spi-

ralwindungen hart auf einander liegend unter einander verbunden sind-

O.

Bonn. Im Laufe des Monats September 1850. sind auf Ver-

fugung der kdnlgl. Regfernng zu Coblenz in Waldorf (Kreis Ahrwei-

ler) die Aufgrabungen roraischer Baurestc, von welchen schon frnher

Einzelnes zu Tage gekommen war, wieder aufgenommen, und die-

selben Rind nicht erfolglos geblieben. Indem wir uns ausfuhrlichere

Mittheilungen vorbehalten, theilea wir fur dieemaJ einen Ausxug aua
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dem Bericbte mit, welchen der Herr Pftirrer Frle$ an die konigl. Re-

giermig zu Coblenz eingegebea hat Dem am Schlusse dieses Be-

rlchtes ausgesprocbeneu Wunsehe, dasa die ganze Localitat yob einem

Sachverstandigen unfcrsucht and diesem die Leitung der feroeren

Ansgrabuogen obergeben werden mocMen, entsprach daa kgl. Mini-

slerium der Unterrichu - Aogelegenheiten, indem dasselbe durch die

kgt Regieruog zu Coblenz an unseren Veretn die ehreovolle Auffor-

demng ergeben liess, seinerseits eioen Sachverstandigen zu den ge-

nannten Zwecken nach Waldorf zu senden. Der Vereln wird nicht

verfehlen, diesem Wunsehe des Ministeriums bei EinfriU der besseren

Jahreszeit nachzukommen , nnd wir werden uns daher in den Stand

gesefzt sehen, spater ausfiihrliche und authentische Nachrichten fiber

die Waldorfer Nachgrabungen unsern Lesern mitzutheiien. Ueber das

blsher Gefundene giebt der Herr Pfarrer Fries folgende Notiz.

Schon vor zwei Jabren ward eln rdmisches Badezimmer mit

zianoberfarbig betunehten Wanden and in demselben einige bleierne

Rdhren gefunden, die in den Abzugskanal mundeten; neben diesen

Trummern wurden nun neuerdings ztisammenhangende Hauerreste

on Ttifstein aufgedeckt, die eine Reihe von Idelnen Gemachern be-

seichnen. Hier fanden sich auch mancherlel Fragment* von Sigel-

erde, Glas, Knochen, Ascbe u. dgl. m. Elwa 40 Schritte von diesem

Orte wurden beim Aufgraben des Bodens Maaerreste, Ziegelplatten

und eine Bleirdhre gefunden. Nachdem noch erwahnt ist , dass wie

aus fruheren Funden hervorzngehen acheine, dort eine Reihe von

rdmiscben Geb&uden gestanden babe, wird in einem zwelten Bericbte

die Befurchtung ausgesproohen , dasa, da die meisten Baulichkeiten

durch Feuer zerstdrt scheinen, die ferneren Nachforschungen ohne

wesentliches Resultat bleiben werden, woruber das Ergebniss unsercr

Unterauchung abzuwarten aein wird.

0.

Bonn. Herr Domdekan von Jaumann thellt brieflich folgen-

den Nachtrag zu seinem Aufeatze im vorigen Hefle (zu 8. 55.) miU

„Dieaen zwei Jnschriften reiht sich eine dritte an , den 23.

Dec. 1850. anfeefunden. An dem Wege nach Weggenthal, wo rechts

und links schon fruher rdmische Gebaude aufgedeckt worden (Col.

Stimlocenne 8. 7.) wird eben ein Brunnen gegraben; bei einer Tiefe

von 4' kam man auf eine Bffaoer von Mittag anfMitternacht sich hln-

ziehend, mehr als 4' breit: nachdem man die oberen Steine etwa 1'

tlef ausgebrocbeo, zeJgte sich ein grosser Stein, quer fiber die Mauer
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von Morgen nach Abend gelegt, feat etogemauert; man brach den-

selbcn aus , und stiess leider dabei ein Stuck ab. Die Arbeifer sa-

hen mehre Bitcbstaben , und ich ward gerufen und untersuchte die

stelle genauer : wo der Stein mit der Schrift oaten gelegen , zeigte

sicb, so brelt die Schrift war, eine ausgemauerte Hdhlung, wie eine

Rinne, alleln ohne Bin- and Ausfluss, also eioe Art Behalter,

der aber nur rait Schlamm angefuUt war. Ich liess den Stein aus

der Grabe bringen, erstand denselben von dem Eigenthumer des Gar-

tens, und die nihere Intersuchung zu Haua gab das Resultat: Der

Stein, ein Sandstein, auf der Seite der Schrift mil einer Art Kreide-

farbe angestrichen , ist 8', 7" lang, & brelt (hooh) und 7" dick. Die

Inscbrift ist wulstartig, 8" breit, mit einer Ratune rings eingefasst,

und hat an beiden Seiten 7" breit Verzierung mit Linien in Dreiek-

ken ; rechts befindet sich ein lialbmond. Die Schrift enthalt sieben
Zeilen in den schonsten regelmassigen Unzialbuchstaben , in der er-

stea ZeUe »»/,", in der zwelten 8" und in den folgenden 1', 7-

hochj sie lautet:

482. IN HONOREM
DOMVS DIVINS

EX DKCRETO ORDINIS

SAErEVCSVMRXOCENI^N
SIS CVRAMAGENTIB
IVLDEXTRO"ECTVRRAN
MARC!ANO

t
TTviR fj)C

Mochte zu Iesen sein : I. B. D. D. Ex Decreto Ordinis Senatus

Amplissimi et ex Voto Coloniae 8ume (sic) locennensis Curam Agen-
tibus Iulio Dextro et Caio Turranio Marciano Duumviris Civitatis.

Der Stein ist ohne Zweifel ein Grundstein, schon im Beginne

und bei der Grundung der Colonia gelegt. (Vergl. Tac. Hist. L.

IV. 53.)" O.

Bonn. In der Ausgsb. AUgem. Zeitung N. 39. 1851. S. 6U.
findet sich folgende Notiz uber einen neuen Miinzfund

:

„Von Neuhaus an der Oste wird berichtet, dass man daselbst

in einer hiigeligen Haidegegend uber 500 romiscbe Silbermiineen aus

der Kaiserzeit beim Steinraden gefiuiden habe. Diese grossentheila

wohJerhaltenen Imperatorenbilder tragen meistens das Geprage der

Kaiser Augustus, Galba, Vespasian, Trajan u. a. Sie faoden sich in

einem irdeuen Topfe 1% F. miter der Erde, und >cheinen, da spa-
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tere Miinzen nicht darunter, in ibrer anderthalbtausendjahrigen Ruho

nicht gestort, so wie auch auf einstige Anwe9enheit dcr Romer in

dieser Gegend schliessen zu lassen".

Diese Schlussfolgerung scheint doch zu gewagt: rdmlsches Geld

war den Germanen nicht unbekannt, wie Tacitus in der Germania

Cap. 13. („Jetzt haben wir sie auch aohon Geld anzunebmen gelehrl")

ausdriicklich bezeugt. Ausserdem erinnere ich an die Stelle in den

Annalen II. B. 18. Cap., wo ein deutscher Reiter an's rdmische La-

ger heranreitet, und alien denjenigen, welche uberlaufen wollten, in

Armlnius Namen an Sold fur den Tag, so lange der Krieg dauern

wurde, je hundert Sesterzen verspricht. Ueber rdmische Alterthumer,

darunter auch Miinzen, welche im MeckUnburyischen gefunden wor-

den, vergleiche man den Aufsatz des Urn. Prof. Bertid, Jahrb. des

A.-V. im Rheinl. I. Jahrg. S. 75. f.

F-g.

Bonn. Am 22. Januar d. J. wurden einige Stunden von Mainz,

an der Kaiserstrasse, welche nach Alzei fuhrt, auf dem Acker des

Hrn. Adam Schreiber zu Kleinwintersheim , drei grosse rdmische

steinerae Sarge entdeckt. In einem derselben befanden sich zwei

Skelete; in jedem der beiden andern nur eines. Die Kuochen waren

wohl erhalten, und die schdnen gesunden Z&hne zogen die Aufmerk-

samkeit der Beschauer besonders auf sich. Neben diesen vier Ske-

leten fanden sich noch zwei andere, welche in hdlzernen Sargen be-

grabea worden zu sein scheinen. Ausser den steinernen Sargen

selbst fand man einen irdenen Krug, ein kleines Glasflaschchen und

mehre grosse e iserne Nflgel, welche zu den hdlzernen Sargen ge-

hdrt zu haben scheinen. Auf dem erstgenannten Sarkophage Iiest

man folgende Inschrift:

D. M.

PR1MANTYS PRIMVLVS. D. LEG. XXIT. PR. PF. 423.

AVGVSTALINIAE. AFRE. CONIVGI DVLCISSIME
QVAE. VIXIT. AN. XXI MEN nil. DIES XXVIII. E. LVCANIA
SVMMVLA MATER FILIE. ET AVGVSTALINIVS
AFER. FRATER. ET. PRIMAN1A. PRIMVLA FILIE. C.

Auf dem zweiten Sarkophage liest man eben falls eine rdmische

loschrifl; sie stent uoter einem Basrelief, welches einen romischen

Soldftten in voUer Btistung, auf seinem SchUde ruhend, vorstelfc

Diese l»utet:
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P. PIAVOIEIVS. P. F. POL. 421.

NMTTNA. CORDVS. MIL.

LEG. Xmi. GEM. H. S. E.

ann xm. STIP xxm
C. VIBENNTVS. I. F. EX. T. FEC.

Wir beschr&nken uns bier auf die einfache Mittheilung dieser

Inscbriften ; die Erklarung derselben werden wir bei einer andern

Gelegenbeit und zugleich mit der Erklirung anderer Inscbriften geben.

Braun.

Bin gen. Bei der Ausgrabung eines Kellers unter dem Hause

des Hrn. Euler zu Bingerbriicke wurden vor einigen Jabren etwa

btindert rdmische Kupfermunzen kleiner Grosse gefunden, die im Be-

sitze des Hauseigenthumers geblieben sind. Sie gehdren sammUicb

derZeit des G allien and des Claudius Gotbicus an (von 260.—

870.) und es befinden sich zahlreiche Exemplare der Gegenkaiser dar-

unter, die gegen Galllen aufstanden.

Von Galllen selbst eine mit Abundantfa aug., eine stebende

Frau, die aus einem Fullhorn Segen spendet. Von Victor Inns mit

pax aug. und procidentia aug. Von Tetricus sen. mit bilaritas

aug., mit laetitia augg. und spes publica. Von Tetricus hin. mit

spes augg. und spes publica. Von Claudius gotbicus mit Virtus

aug. und consecratio mit dem Adler und dem Altar u. a.

Diese Munzen sind wahrscheinlich unter Kaiser Claudius n.

vergraben worden.

Weidenbacb.

Bonn. Dt€ Miinsferkirche zu Aachen imd ihrt W iederhersiel~

Umg> von Dr. Debey. Aachen 1851. Bel den Vorbereitungen zurWie-

derherstellung des MAustere zu Aachen ist yon H. Dr. Debey daselbst

eine Schrift liber diesen Gegenstand friihzeitig genug erechienen. Die

Hauptverdienste derselben sind: die gescbichtliche Wiirdigung dieses

Denkmals bis in seine Tbeile , eine bier zuerst erfolgte genaue Ver-

raessung sowohl des Achteck.s, als des Chors sam rat den Verhaltnissen

des letzteren zu ersterem , und endlich umfassende Vorsehlage fur

kunstlerische Ausschmuckung rait selbstandigen Entwurfen zu Fres-

ken und Glasmalereien.

Was den Ban Karls des Grossen betrifft, so hat Hr. Dehey ge-

nauer, als es je bisher (von Noken, Qtrix, Mertens) gescheheo 1st,

die Abbildungen des Mujisters auf Aaohener Miinzen veFglichen, und
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elnlge auf einer Steindrucktafel beigeffigt Sie zeigen an der 6stH-

chen Seite des Achtecks noch die alte, karollngische Altarkapelie,

die bis ztir Erbauung des gothischen Chors dort stand. Dann ist aus

diesen Miinzen verschiedener Kaiser die oft veranderte Bedachung

der Kuppel und des Thames nachgewtesen. Uebrigens haben wir

nicht sowol zu beklagen, dass vom karolingischen Bau Vieles ver«

schwnnden sei, als vielmehr en bemerken, dass sechs Anbauten von

Kapellen jenen vielfaeh verdecken. S. 88. Im Innern aber ist die

ganze ursprfingliche Anlage noch immer zn sohaaen und macht einen

machtigen Emdruck, nur erschetnt die sogenannte Ausschmuckuog

vom vorigcn Jahrhundert als eifeler Tand, der eben durch die Wie-

derherstellnng beseltigt werden soIL

Wahrend nun das jetzige Chor, eine der kuhnsten Schopfan-

gen des gothischen Stils, in welchem es von 18*8. bis 1418. gebaut

Ist, in seiner langlicben Ansdehnung einen Gegensatz zu jenem a!ten

byzantinischen Centralban zu bilden scbeint, hat Hr. Bebey eine

beachtenswerthe Beziehung des Chors zum alten Polygon aufgefuo-

den, die ohne Zweifel nicht zufallig, sondern sogleich in der Anlage

des Neubaues beabsichtigt gewesen ist. Wie namlich das karolingi-*

eche Achteck von einem doppeiten sechszehneckigen Umgange

(der obere heisst das Hochmunster) umgeben ist, und also dera aus-

seren Urnfange nach und im Grundriss eigentlich als Sechszehneck

erscheint, so besteht das sp&ter angebaute gothische Chor aus sechs-

zehn Pfellern und seohszehn Spitzbogenflachen. Nur sind diese leta*

teren von nngleioher Breite: soweit das Langhaus reicht, sind je zwei

breitere Fenstcr in den Seiten, von 80 Fuss Hohe, die grossten nnter

alien bekannten gothischen Bauten (also wohl unter alien Bauwerken

der Erde), dagegen ist die Chorrundung aus sehr vielen, namlich

neon , schmnlen Flftchen mit gleichhohen Fenstern gebildet. 8. 13.

„Drei-, funf- und siebenseitige Chorschlusse sind die bekannten, der

Jetztere nnter anderen am Dome zu Cdln. Aber ein neunseitiger

Chorschloss durfte wohl ntrgend anders als zu Aachen nachzuwei-
_ tut/sen sein»».

Am westlicben Ende ist ein dreiseitiger Schluss an das Acht-

eck angelebnt. In dieser sechszehnfachen Eintheilung des Chors hat

al«o Hr. Bebey mit Recht eine Beziehung zum karolingischen Bau

und ein Streben nach einheitlicher Gestaltung des Ganzen erkannt.

Ks sollen nun zunachst die Fenster des Chors ihren Farbenschmuck

wieder erhalten. Dass in der Kronnngskirche auch der ReiebsadJer
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ein Fenster zierte, vernahm Hr. Debey ans dem Munde noch leben-

der Augenzeugeo, welobe die alten Fenster gegen das Bode des ro~

rlgen Jabrhonderts gesehen haben. Gewiss kann jeder Aachener nur

mit Freude es anerkennen, wemi an so bedeutungsv oiler StiUe dem

Beichsadler seine Stelle wieder gewahrt wlrd, wie dieses Hr. Debey

so kraftig verfioht.

Ueber die Gestalt desselben, ob er ein einfacher Oder doppel-

ter Adler gewesen sel, hatte Hr. Debet/ die auf dem Rathhause auf-

bewahrten alten Stadtsiegel zu Rathe Ziehen konnen, an welche wlr

biermit erinnem , falls der zweckmassige Vorschlag zur Ausftfhrung

konunen sollte; wir zweifelo jedocb, dass sich dortfur die Erbauung*-

zelt des Chora (1353.—1413.) schon ein doppelter Reichsadkr naca*

welsen lasse. Den einfachen erwahnt Nojtpivs (Aachner Ckronick

1688.) an elner andern Stelle ausdrucltlioh S. 80.: „Aoff dem Chor

stehet elo Adler mil nur einem Kopff, mil aussgespaoten Flugelen

auss Kupffer gegossen , vnd ist sonsten der Chor stracks auff oha

einiges Nebengebaw hoch aussgefuhrt, gibft also Liecat too vnden

blss oben auss, gleicbs elner brennender Leuchten".

Was die fruheren Glasroalcrelen welter entltielten, lasst sich

nicht mehr ermitteln. Nur Eioe Andeutung (8. 20.) ist bis jeort in

Beech Cap. VI. p. 68. aufgefunden, es seien Canonici in Purpnrklei-

dong in den Fens(ern dargesteUt gewesen, in Farbe gebrannt We-
gen dieser mangelhaften Kunde sieht man .sich zu ganz neuen Knt-

wurfen aufgefordert. Das Collegiatstift will das Munster hauptsacklich

als Marienkirche durch die Kunst verherrlicht sehen. Dazu bemerkt

Hr. Debey, dans dieses zwar ein wiirdiger Gegenstand sei, dass aber

der Aachener Miiosterkirche die Eigenschaft als Kronungskircbe des

deutschen Kaiserreiches so wesentlich anhafte, dass sie nicht von ihr

getrennt werden diirfe; anch sei nicht zu iibersehen, dass unzahlige

Kirchen der h. Jongfirau geweiht seien. Bei der ferneren Beurtei-

long jenes Entwurfes muss man zugesteben, dass in den zwei uber-

sandfen Farbenskizzen des Hrn. von Cornelius, „dle Himmelfahrt Ma-

ria" und „die Aufopferung Chrlsti im Tempel", deren Gesammtetn-

druck in einem Oelgemalde manches Oewinnende haben wurde, nicht

nur die mittelalterlichen Formen der Ornamentik zu weniz beruck-

lchtigt, sondern auch in den Gemalden die klrchlichen Traditionen

ausser Acht gelassen sind, nnd dass die Fenster, so ausgefiihrt , den

neuen Glasmalereien im Kolner Dome weit nachstehen wvrden.

Hr. Debey hatte Ann fruaer schon selbs(tundig eine Reihe von
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zwel Bildern in zwei Abthetlungen entworfen : 1) das Reich Gottes

in seiner ftusseren Gestaltung auf Erden, for die Fenater des Lang-

hauses des Chora, and 2) das Reich Gotten fan ewigen Jerusalem, fur

die schmalen Fenster der Chorapsis. Ea werden jetzt zu den BO*

dern elnzeln die Motive welter entwickelt.

Wir wollen bier aus der ersten Abtheilung wenigstens eine

Sklzze mitthellen, welche una am meisten anspricht. B. 60. „Das

Christen(hum wird Staats-Rellgion : Constantin der Grosse mit dem

Labarum. Der h. Busebius Papst. — Fernere Siege des Kreuzes

:

der h. Leo der Grosse verscbeucht den Attila von Rom. Karl Marx

tell zertritt den Halbmond". Jedoch der Bntwurf tat in alien seinen

Thellen vom Verwaltungsrathe des Karlsvereins schon vor mehren

Monaten verworfen worden. Auf dessen Gninde erfolgt nnn in die-

aer Schrift eine Entgegnung nnd ein Vermittelangs -Versuch. Weil

dieses nlles jetzt der Oeffentlichkelt ubergeben 1st, schon deshalb ist

die Schrift sehr willkomtnen. Sie wird ohne Zweifel allgemeinere

Hetnemgung an aieser Angeiegenneit unter den treDiiaeien in Aacnen

hervorrufen und hoffentlich Verstandlgung ear Folge haben. Jeder

aber, der das Munster bis in seine Tbeile und dessen Sobteksftle ge-

nauer kennen lernen will, wird im beschreibenden mid geschiehtlt*

chen Theile reiche Befriedigung finden.

Dr. Savelsberg.

Bonn. Wir sehen uns hier noch veranlasst, von der Auffln-

dung der Gebeinc Karls des Grossen eine kurze Mittheilung zn ge-

ben. Zwar geschah jene schon im Jahre 1843., aber erst vor Km-
zem ist der Bericht dariiber nebst einem wichtigen Aktenstiicke in

den offcntlichen Blattern, zuerst im Aachener Anzeiger vom 5. Fe-

bruar, bekannt geworden.

Nacbdem auf den Be/ehl des Konigs FriedrlchWilhelm IV. wieder-

holte Nachgrabungen zur Auffindung des Grabes Karls des Grossen im

Munster zn Aachen ohne Krfolg vorgenommen waren, fand der ver-

storbene Propat Claessen die Gebeine, indem er den obern Kasten

aus dem Scbatzscbrank in der Sakristei dea Mtinsters dftien liess, da

in demselben der allgemeinen Sage zufolge die nicht eingefassten

Gebeine Karls des Grossen aufbewahrt sein soilten. Die hinzu be-

rufenen Herren Dr. Monheim und Dr. Lauffs , welche die Knochen

nntersuchten
,

bestatigten die Zugehdrigkeit derselben zu dem auf

Verlangen KOnig Ludwigs von Frankreich im Jahre 1461 elngefass-

tea rechten Oberarmaknochen und zugleich die RJesengrosse Karls
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Frankcn nicht so

Einhard, Vita Caroli M. c. 22.: Corpore ftrft amplo at-

qoe robuato, statura eminent!, quae tamen in a lam non exce de-

re t — nam sentem snorum

la dem oben genannten Kasten , „der an und for sich durch

seine Inschriften, Kmallien und Gebilde ein wahrer Geschichtsschatx

1st", fand man zugleich ein Pergament vom Jahre 1481. folgendes

„Ad futuram rel memoriam norerint universi Christi fideles, quod

anno miliesimo quadringenteslmo octtiagesimo primo die duodecima

mensis Octobris, marura deliberatione Decani et Capital! huius *ene-

rabilla ecclesiae praevia, praeaens feretrtnn sacrarnm reliqniarum per

noa Decanura, Cantorem, Vicepraepositum , presbvteros et duos se-

Canontcos presbvteros apertom fult, et ex eo reeepta

pars superior brachii dextri Sancti CaroU Magni ad

Christianasimi LudoviciFrancorum Regis, qui ad hone

glorioswsimae Virginia et eiusdem SancU Caroli Magni his diebus mi*it

brachium aureura ponderis viginti octo et dimidiae marcarum auri,

in quo pars brachii praedicta ioclusa est ad ipsius domini Regis pe-

titionem. Pontificate aanctiasimi domini Sixti quarti Papae, imperante

Frederico tertio Romanorum imperatore, Ludovico de Borbon epi-

acopo Leodiensi ac Hermanno Arehiepiacopo Coloniensi huius eccle-

siae praeposito." Dr. S.
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Indem wir unsem Vereinsmitgliedern dies zweite Heft

des achten Jahrgangs der Jahrbucher tibergeben, haben wir

nur Weniges, aber ira Ganzen Erfreuliches hinzuzuftigeu.

Was zunachst dies Heft anlangt , haben wir dasselbe in ge-

ringerer Bogenzahl als die bisherigen (ausgenommen die er-

s(en) ausgegeben, indem es uns wiinschensworth erschien,

durch eine beschleunigte Publication im Interesse des neuen

Jahrganges Zeit zu gewinnen. Wir haben so gehandelt in

der Ueberzeugung, die Mitglieder und Freunde des Vereines

werden unsere Ansicht theilen, dass die jetzt ermttglichte,

regelmassige, halbjahrliche Ausgabe der beiden Heftc fitr den

gesammten Geschaftsbetrieb wie ffir das wissenschaftliche

Interesse des Vereines von wesentlichem Vortheile ist. Fur

das neue Heft sind interessante Arbeiten von mehren unserer

geehrten Herren Mitarbeiter theils bereits bei der Redaction

eingegangen , theils angemeldct , und wir dUrfen uns der

Hoffnung hingeben, zur richtigen Zeit das XVII. Heft aller-

seits bestcns ausgestattet ausgeben zu kttnnen.

In der Zahl der Mitglieder ist seit der letzten Verftf-

fentlichung keine wesentliche Veranderung eingetreten. Der

Verein verlor 2 Mitglieder, Herrn Baron v. Reiffenherg in

Briissel und Herrn Professor Dr. Jacob in Halle durch deu

Tod und 8 Mitglieder durch freiwilligen Austritt, wogegen

17 Mitglieder neu eingetreten sind. Die Cassenverhaltnisse

sind im Allgemeinen befriedigend, wemigleich wir noch im-

mer mancherlei Sflumniss in der Einzahlung der Beitragc

zu beklagen haben; mochten doch alle Mitglieder bedenken,

von wie wesentlichem Nachtheil diese Saumniss ffir alle In-

teressen des Vereines ist, und durch ptinktliche Zahlung uns

der ferneren Klageu in dieser Beziehung tiberheben!
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Die wisseuschaftliche Thatigkeit des Vereines ist durch

die im vorigen Hefte angektindigten f jetzt ins ^ebeti getre-

tenen, archaologischen Abendgesellschaften erweitert und

vermannigfacht. Der Zweck dieser Zusammenkunfte (die

selbstverstandlicb auf den Charakter streng archaojogisrher

Versaminlungen keinen Anspruch machen), einen wissen-

schafUichen und geselligen Mittelpunkt fiir die hier am Orte

lebenden Mitglieder und die sonstigen Freunde der Kunst

und des Alterthums in unserer Stadt darzustellen, sowie auch

den Studirenden die Gelegenheit zu bieten, sich an wissen-

schafUichen Verhandlungen zu betheiligen, diesen Zweck

sehen wir auf's Erfreulichste realisirt. Um auch unsern aus-

wartigen Mitgliedern von der Thatigkeit unserer Geseli-

schaften einen Ueberblick zu geben, theilen wir die wisseu-

scbaftlichen Verhandlungen der bis zur Abfassung dieser

Chronik stattgchabten vier Sitzuugen, sowie unseres letzteu

Winckelmannsfestes in gedrangtem Auszuge mit

1. Feier von Winckelmann's Geburistage

am 9. December 1850.

Der Vorstand des Vereins hatte durcJi ein besonderes

Programm: „Erklaruug eines antiken Sarkophags
zu Trier", welches den z. Prasidenten des Vereins, Prof.

Braun zum Verfasser hat, zu dem gedachten Feste eingela-

den. Derselbe erdffnete die Feier durch eine Rede, in wci-

cher er iiber die Lagc des Vereins Bericht crstatieie und

den Einfluss und den Nutzen in s Licht stellte, den die ar-

chaologischen Vereine ftir die nationale Bildung habeu.

Berghauptmann von Dechen besprach auf deu Grand
genauer, von ihtu vorgenommener Terraiu- und geognuati-

scher Untersuchungen die interessaute vaterlondische Contro

vcrs-Frage, welchc seit laugerer Zeit mehrere Mitglieder der

Gesellschaft besclu'lftigt hatte: ob seit der ROmerherrschaft.

seit dem batavischen Kriege, seitdem Ausonius die MoseJ be*
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sang, wesentliche Ver&nderungen in dem unteren Laufe der

Nahe, in der Stelle ihrer Einmiindung in den Rbein einge-

treten seien. Nach der einen Ansicht sollen namlich Ta ci-

ts s und Ausonius Zeugniss darOber ablcgen, dass zu

ihrer Zeit (vom Jahre 70 bis 368 n. Chr.) die Nahe nicht

unterhalb , soudern oberhalb Bingen , bei Kempten , ostlich

rom Rochusberge in den Rhein sich ergossen habe. Naeh

der anderen Ansicht sollen die Worte beider Schriftsteller,

des Geschichtschreibers sowohl als des Dichters, beweisen,

dass damals die gegenseitige Lage yon Bingen und von der

Natie genau so wie jetzt gewesen sei. Der Sprecher ent-

wickelte den Frage-Gegenstand mit einer nmfassenden Grfind-

lichkcit und legte dabei eigens zu diesem Zwecke angefer-

tigte grosse Karten des Gebietes vor. Das Haupt- Resultat

ftihrte zu dem Urteile, dass allerdiogs in einer nach dem

grossen Zeitmasse der Geologic fern zurttckliegenden Epochc

die Nahe jene oben angedeutete Einmiindung in das Rhein-

thai gehabt haben miisse, dass dieses aber wfthrend

derletzten 15 bis 18 Jahrhunderte nicht mehr
der Fall gewesen sei. Der Redner hielt es daher

nicht fur wahrscheinlich , dass im batavischen Kriege, oder

zur Zeit , als Ausonius die Mosel besuchtc , die Nahe einc

anderc Einmttndung in den Rhein hatte, als gegenwttrtig.

Hierauf hielt Prof. Welcker einen Vortrag fiber ein

Ueberbleibsel aus httchstem AKerthume auf einem der Hiigel

Athens.

Der Geh. Bergrath Ndggerath schloss die Feier nit

einem Vortrage ttber die Behandlung der Edekteine zu Schmuck-

gegenst&nden bei den Griechen und Romern. Er wies das

Abweichende in der Form der alten Schleifungen der Edel-

steine gegen die denselben von den Neueren gegebenen

Formen nach und sprach ttber die Benennungen der Edelsteine

bei den Alten. Durch cine schone Ausstellung von antiken

Edelsteinen und Schmucksachen , welche Frau Mertens-
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Schaaffhausen aus ihrer Sammlung zu diesem Zwecke her-

gegeben hatte, war der Vortragende im Stande, seine Er-

mittlungen auf dem besprochenen Gcbiete durch die Vorzei-

gung interessauter Belegstticke anschaulicb zu machen. Es

war aber zuletzt die Zeit sehon so weit vorgeriickt, dass es

dem Redner unindglich wurde, alle diejenigen Gegenst&nde

zu erl&utern, welche zu diesem Eode noch von ihm vorge-

legt waren; er kounte sich nur auf deren allgemeine Vor-

zeigung beschranken. Einzelues aus diesem Vortrage, na-

melit)ich fiber den Smaragd der Allen, wird in den Ver-

handlungen der Gesellschaft veroffentlicht werden.

2. Erste archaologische Abend- Gesellschaft

am 8. Januar 1851.

Der Unterzeichnete eroffnete die Sitzung mit einem

Ruckblicke auf die fruher Stalt gchabten archaologiscben

Gesellschaften. Dieselben wurden im Winter 1847.— 48. durch

des verstorbenen Professors Lersch Bemiihungen ins Leben

gerufen und zu allseitiger Befriediguog unter zahlreicher

Theilnabme mehrfach gehalten. Die politischeu Unruhen der

folgeoden Jahre und Lersch*s Tod im Frilhjahr 1849. bin.

derten deren ununterbrochene Fortsetzung; erst im vorigea

Winter gelang es dem Bestreben des Vereins-Vorstandcs, die-

selben wieder zu erwccken , ohne dass jedoeh die Betheili-

gung so lebhaft wie fruher gewesen ware. Da dies erweis-

lich melir in ftusseren als in inneren Verbaltnissen seinea

Grund fand, und da jene hindernden Umstande beseitigt sind,

so wurden die Zusammenkfinfte in diesem Jahre mit frischem

Mulhe wieder begonuen.

Prof. Welcker erklarte ein seit dem Jahre 1833. schon

edirtes Vasen«Gemalde, eine in sich wohl zusammenhangende

und durch acht beigeschriebene, sammtlich versfandliclie, ob-

wohl zum Theil zuerst hier vorkommende dorische Ifamen

und Worter noch bestimmter erkenutliche Darsteliung. Voc
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Arkesilaos, dem beruhmten Herrscher von Kyrene, wird Sil-

phion in Lasten zusamniengeknetet
,

abgewogen und von

Tragern in cincn Keller zusainmengeschleppt Silphiou machte

den Haupt-Ausfuhrartikel von Kyrene aus, indem es als Arz-

nei, besonders aber als Gewiirz im Alterthume einen sehr

grossen Gebrauch hatte, und es scheint als Regal fur den

Herrscher angebaut worden zu sein, da diesem, der mit dem

Scepter in der Hand thront, ein Lastwart Bericht erstattet,

und der Silphionstopfer auf ihn hingerichtet steht. Blanches

Einzelne und der Charakter des Ganzen verratben eine

scherzhafte Absicbt bei der Ausfuhruiig, eine komiscbe Be-*

handluog der Aufgabe.

Der Unterzeichnete lenkte hierauf die Aufmerksamkeit

der Versammlung auf die von Professor Gerhard in der

eilften berliner Philologen-Versammlung als Ergebniss eines

Vortrages uber Ziel und Stand der Archaologie aufgestell-

ten sechszehn archaologischen Thesen. Nach einer gebiih-

renden Wiirdigung von Gerhard's mannigfachen Verdiensten

urn die Wissenschaft , und nachdem der Redner hervorgeho-

ben, wie Gerhard diesen Verdiensten ein neues hinzugefttgt,

indent er unter den Mitgliedern der Philologen-Versammlung

das Interesse fur die Archaologie allgemein anzuregen be-

strebt gewesen sei, weist derselbe auf die grosse Bedeutuug

der Thesen hin, welche durch das Placet einer Philologen-

Versammlung geheiligt, gewissermassen als den Standpunkt

der deutschen Archaologie darstellend und vertretend gelten

kdnnen. Aus dieser grossen Bedeutung gehe die Pflicht ftir

jeden Archaologen, so wie far jeden Freund und Reuner des

Atterthums hervor, diese Thesen der genauesten und gewis-

senhaftesten PrUfuog zu unterziehen , und iiamentlich seine

abweichende Ansicht dffentlich zu bekennen. Zustimmig er-

klarte der Unterz. sich der Furderung einer streng philolo-

gischen Behandlung und Methodik der Archaologie. und eben

so den Vorschlagen fUr den Modus der Aufuahme der ar-

10
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eh&ologischen Studien in den gesclilossenen philologischen

Lehrplan der Universitaten ; aufs Entschiedenste trat er jc-

doch der Definition der Archaologie als monumentaler Philo-

logie entgegen, und bestritt die aus dieser Begriflsbestiin-

mung sich ergebende Ausdebnung der Archaologie anf Epi-

graphik und Cborographie. Mit Hinweisung auf die Aus-

einandersetzung Jakn's in den Abhandlungen der k. sachsischen

Akademie definirte derselbe die Archaologie (besser Archao-

logie der Kunst) als denjenigen integrirenden Theil der Al-

terthumswissenscbaft , welcher das Kunstleben der Alten,

namentKeh der yon hellenischer Kultur durchdrungenen und

beriihrten Voiker, in seinem Zusammenhaiige mit dem poli-

tischen, religiosen, sittlichen und literariseben Leben und

Wirken dieser Voiker zu erforschen und der Gcsammt-Aii-

schauung des antiken Lebens zu ttberliefern babe; ibre Be-

rechtigung und Selbst&ndigkeit erhalte die Archaologie der

Kunst durch die bervorragende Bedeutung der Kunst im an*

tiken Leben ; ihre Einheit und ihr Princip node sie bei der

grosaen Mannigfaltigkeit ihrer Objecte und bei der Vereiu-

gung der literariseben Quellen mit den bildlicben in der

Richtung auf die Kunst, d. b. in der Aufgabe, die Kunst auf

alien Stufen und unter alien Bedingungen ibrer Entwicklung

darzustellen. Dadurch unterscheide sie sich von dem anti-

quarischen und historischen Studium, welchem die Kunstwerke

wie die literariseben Monumente des Alterthums nur Quellen,

nicht Gegenstand und Zweck sind. Aucb gegen die von

Gerhard getroffene Bezeichnung der Hauptfacher der Ar-

chaologie ward Manches erinnert, und ausgefilhrt , wie die

gelehrte Behandlung der Kunst sicb in der geschichtliehen,

gegenstand lichen und technischen Betrachtung ihrer Objecte

erschtipfe und vollende. Diese drei Betracbtungsweisen seien

untrennbar, jedoch so verbunden, dass jede derselben als

Hauptsache hervortreten und die beiden aaderen in zweite

und dritte Linie stellen kdnne. Hiernach ergeben sich als
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Hauptdiscipliuen : Kunstgeschichte , Denkmalerkunde (d. h.

Lehrc von den Objeeten der Kunst) und Techirik. Die Ar-

chaologie der Kunst bearbeite diese Disciplinen mittels der

als Organe aus der Gesammtheit ihrer Quellen gewonnenen

Runstlehre, Kunstkritik uud Kunsthermeneutik, die ihr zur

Seite treten, wie die Grammatik, Kritik und Hermeneutik

der literarischen Philologie. Audi gegen die von Gerhard

behauptefe Abhangigkeit des Archaologen vom Alterthums-

freunde and vom bildenden Kiinstler erkl&rte sich der Un-

terz., indem diese Abhangigkeit sich weder systematiscli con-

struiren noch praktisch nachweisen lasse.

Gymnasial-Oberlebrer Freudenberg beschloss die wis-

senschaftliche Uuterhaltung mit einer Mittheilung fiber die

kurzlich in den „historischen Vercinsschriften fiir Inner-Oe-

sterreich" (Gratz 1848.) vom Pfarrer Richard Knabl ver-

offentlichte Entdeckung des Namens und Standortes des von

Plinius Secundus unter den Stadten Noricums crwahnten

„FI avium Solvense", welches nach den aufgefundenen

Inschriften in Steiennark auf dem sogenannten Cribnitzer-

felde, am Einflusse der Sulm in die Mux, gelegen haben

muss. Von den sehr zahlreichen und fiir die Geschichte und

Alterthumskunde belangreichen Inschriften hob der Redner

besonders zwei hervor, zunachst diejenige, worauf der Name

der rOmischen Stadt Solva vollstandig ausgeschrieben ist,

sodann eine dem T. Varius Clemens, „dem Procurator (Ge-

neral - Steuerempfanger) der belgischeu Provinz des oberen

und unteren Germaniens, Rhatiens etc., Tribunen der 30. Le-

gion", von der Biirgerschaft Triers, als ihrem zeitigen Gou-

verneur (Prases) zu Solva, geweihtes Ehren- und Grab-

zu zeigen, dass diese, auch an anderen

Orten durch Denkmaler geehrte hohe Militarperson zur Zeit

der zwei zugleich regierenden Kaiser, Diocletian und Maxi-

mianus Herculius, deren Geheimschreiber er war, gelebt habe,

Vcrgl. oben S. 104. ff.
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3. Zweite archttologische Abend- Gesellschaft

am 29. Januar 1851.

In derselben kamen folgende Vortrage vor:

G. B.-R. und Prof. Ntiggerath besprach verschiedenc

Gegenstande: 1) Machte er, nach ihm von den Herren Len-

ders in Kttnigsdorf und Bergmeister Bergmcmn in Brfihl so-

gekommenen Nachrichten, die Anzeige von einer 7*/2 Fuss

langen und 18 Zoll dicken Granit-S&ule , welche im Walde

bei Kttnigsdorf , in der Nahe der Rttmerstrasse , zum Theil

in die Erde eingegraben, sich befinde, und da diese Saule

mit einer Inschrift versehen sein soil, so forderte er die Ge-

sellschaft zu einer naheren Untersuchung des Gegenstande*

auf. 2) Referirte der Sprecher nach dem vorliegenden „Jah-

resbericht der Gesellschaft fiir ntitzliche Forschungen zu

Trier vom Jahre 1850.", dass die Herren Lehrer Laux in

Uelmen und Stud. Mertes aus Wagenhausen, zu Uelmen in

dem Canale, welcher das Wasser aus der Weiherwiese in

das Maar ableitet, an einer nur 30 Fuss von dem Wasser-

rande des Maares entfernten und innerhalb des Walles, wel-

cher das Maar umgibt, gelegenen Stelle, angebranntes Tan-

nenholz, Tannenzapfen, Birkenrinde, Hasselnttsse und Kirsdi-

baumholz gefunden haben. Diese Gegenst&nde hatten durch-

gangig die Veranderungen inFarbe und Consistenz erfahren,

welche Holzer in Torfsfiropfen erleiden, und sie mftchten

wohl einer in der Nahe vorkommenden Torfbildung angeho-

ren, von welcher die geuannten Herren vermuthen, dass sie

sich in grosserer Tiefe unter dem vulkanischen Sandwalle

bis zu der Stelle erstrecke, wo jene Gegenstande, 13 bis 15

Fuss hoch vom vulkanischen Sande iiberlagert, entdeckt

wurden. Der Umstand, dass unter den aufgerundenen Hoi-

zern auch angebranntes Tannenholz und Kirschbaumholz mit

der Rinde vorkommen, scheme den genannten Herren um
so wichtiger zu sein, da der Rirschbaum bei uus erst unter
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den Romern eingeftihrt worden sei und mithin der vorbe-

merkte Fuod die Neuheit des vulkanischen Sandwalles, wel-

cher das Uelmer Maar umgibt, zu beweisen scheine. Auf

Veranlassung dieses Referats bemerkte der Redner, dass

nach den seitherigen geognostischen (Jntersuchungen darge-

than worden sei, dass die Vulkanitat der Eifel und der Ge-

birgsgruppe des Laacher-See's, gleich derjenigen der Auver-

gue, yon eineni ailer roeuschlichen Geschichte vorangegange-

neu Alter ware. Jener Fund bedurfe daher, ehe man die

daraus gezogenen Folgerungen anerkennen konne, einer viel

genaueren Feststellung des Thatsachlichen, nicht allein rttck-

sichtlich der wirklich vorhandenen Ueberlagerung jener fos-

silen Holzer durch den Auswurf von vulkanischem Sande,

sondern insbesondere auch die genaueste botanische Bestim-

mung, dass wirklich Kirschbaumholz dabei sich vorfinde.

3) Besprach der Redner die agyptische Boden-Erhohung durch

die jahrlichen Ueberschwemmungen des Nils und die Folge-

rungen, welche nan daraus fttr das Alter historisch wich-

tiger Punkte Ziehen konne, und endlich 4) sprach er tiber

den agyptischen Memnon-Koloss in Rticksicht der Tone, wel-

che derselbe im Alterthunte von Zeit zu Zeit von sich ge-

geben babe. Er wies auf die physikalische Erklarung hin,

welche darUber in dem grossen Werke: ^Description de

l'Egypte", der wissenschaftlichen Ausbeute der Napoleon i-

schen Expedition, enthalteu ist, mochte aber diese Erklarung

doch nicht als gegcn alle Zweifel erhaben betrachten.

Oberlehrer Freudenberg legte eine Zeichnung vor von

zwei, in Trier und in Bonn benndlichen und sich ganz ent-

sprechenden Bronze -Statuetten von roher Arbeit, den auf

einetn Adler sitzenden Jupiter vorstellend, welche er far ro-

misch-gallische, dem Privat-Cultus gcwidmete Hole erklarte.

Zugleich berichtete er Uber zwei unlangst in der Rheinge-

gcud aufgefundene .romtsche Goldmunzen vom Kaiser Valens

und Theodosius II.
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Der Unterzeichnete beschloss die wissenschaftliche Ub-

terhaltung mit einem Vortrag ttber ein von MiUin in aeinen

Moiiumens inedits I. 89. zuerst, und darauf in den Peintores

de vases II. 68. und der Galerie myth. Taf. 171. Nr. 623.

bekannt gemachtes Vasen-Gem&lde, Orest in Delphi darnel-

lend. Die hOchst bedeutende Composition dieses schttnen

Gemaldes bildete den hauptsachlichen Gegenstand, welcher

jedoch in steter Verbindung mit der Erkl&rung der darke-

stel Iten Personen, mit der Hinweisung auf dea oresteiscben

Mythus uberhanpt und seine Behandlung in der attischen

Tragtidie, so wie unter Vergleichung des Runstwerkes mit

der Poesie, aus welcher dasselbe entstanden und abgeleitet

ist, verbandelt wurde. Als Grundgesetz der bildlicben Com-

position der Griechen (wie eines grossen Theiles ihrer poe-

tiscben) wurde das Gesetz der Responsion aufgestellt und

an dem Vasen-Gemalde, als an einem der bedeutendsten Eei-

spiele, in seiner ganzen Macht, Schttnheit und Mannigfaltig-

keit entwickelt Es wurde gezeigt, wie die strenge Beob-

achtung der raumlichen Entsprechung, mit der sich die

ideelle, in der Bedeutung und Beziehung der handelnden

Personrn liegende durchgehends vereinigt, so einfach das

Princip auch erscheint, dennoch eine erstaunliche Holie der

idealen Anschauung, die grdsste Kraft uud Klarheit des gei-

stigen Ausdrucks und einen wunderbaren Reich thum der Mo-

tive ermOgliche und darstelle, und dabei eine Gesammt-

Composition hervorbringe , die an Festigkeit und Geschlos-

senheit ihres Gleichen auf dem gesammten Gebiete der neueren

Kunst suche,

4. Dritte archaologische Abend -Gesellscba ft

am 19. Februar 1851.

Prof. Welclter sprach ttber einige Vasenbilder zur Fa-

bel des Herakles, theils in treuherzigem , theils in parodi-

schera Sinne erfnnden.
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Prof. Eiiier hielt eiiien Vortrag ttber das Gastmahl des

Nasidienus, dargesteilt von Horaz, Serin. II. 8. Br wider,

legte die hergebrachte Ansicht, als babe der Dichter an der

Person des Bewirthers zugleich Verschwendung und Knik-

kerei zeichnen wollen, und erlauterte sowobl die bezeichnete

Satire, als den Hergang des darin bescbriebenen Mahles aus

einem neuen, von ihm aufgestellten Gesichtepunkte.

Prof. Bucking beschloss die wissenschaftlicne Unterhal-

tang mit einer nochmaligen Besprechung der in der ersten

Sitzung vorgelegten Goldmilnze Tbeodosius' II.; in der auf

dem Revers befindlichen Inschrift : I N D (sic !) XXXXII cos

XVII. P. P. , erklarte Prof. B. die rathselhaften Bucbstaben

I N D als mttglicher Weise auf eine Indulgentia (Steuerer-

lassung des Kaisers), in diesem Falle quadraginta duo an-

norum, beziiglich, wobei an die im Cod. Theodos. vielfach

vorkommenden Steuererlassungen erinnert wurde. Eine Ver-

gleichung ahnlicher, bisher jedoch anders gelesener Miinzen

im kaiserl. Miinz-Kabinet in Wicn wird diese Conjeetur zu

untersttttzen oder zu beseitigen haben, welcher letztere Fall

fiiglich nur eintreten kann, wenn die auf unserer mit dem

Hammer geschlagenen MOnze ganz deutlich erscheinenden

fraglichen Bucbstaben sich durch die Vergleichung mit den

wiener Mtinzen als maugelhaft ausgepragt erweisen soliten.

5. Vierte archUologische Abend- Gesellschaft

am 12. Marz 1851.

In derselbcn kamen folgende Vortrage vor:

Professor Welcher legte abermals einigc Vasengemalde

vor ; diesmal solche, die, ausser einer bedeutenden poetischen

Darstellung den Uebergang von der fruheren unbeholfenen

Manier zu einem eigentlichen reinen, strengen und hohen

Styl erkennen lassen.

Professor Krafft, von dem gegenw&rtigen Stande der

forschungen in der Topographie Jerusalems ausgehend, legte
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der Versammlung Plane und verschiedene Zeichnuugen von

der Statte des alten judischen Tempels vor. Diese Statte,

die von den Muhammedanern bis in die neuere Zeit streng

bewacht, anderen Glaubensbekennern unzuganglich geblie-

ben war, wurde im Jahre 1833. von Cotherwood und sei-

nen Gefahrten unter glucklichen Umstanden aufs Genaue-

ste untersucht, Manches vermessen und aufgenommen , und

die seitdem so lange erwarteten Resultate, von denen nur

Weniges bekannt geworden, neuerdings in Fergusson's ge-

lebrtem Werke vollstandig mitgetbeilt. Es erhellet daraus,

dass die Felsoberflache des Berges Morijah, die Ktfnig Sa-

lomo fttr den Bau des Tempels ringsnm erweiterte, noch

vorhanden, von der Moschee Omar's umschlossen wird. Der

natiirlicbe Fels erhebt sich gerade unter der Kuppel urn 5

Fuss uber den Boden der Moschee und misst etwa 60 Fuss

ins Geviert Auch den Muhammedanern gilt dieser durcb

alte Traditionen geheiligte Fels, wo einst Jehovah, der Bun-

desgott der Juden, thronte, fur den nach der Kaaba zu Mecca

heiligsten Ort, der mit einem vcrgoldeten Gitter umschlossen

ist, um ihn vor den Beruhrungen der Pilger zu schutzen. —
Eine mit Marmor getafelte Plattform , auf der sich die Mo-

scbee des Omar erhebt , misst 500 Fuss ins Geviert und er-

hebt sich 16 Fuss liber den sie umgebenden Hof, Hararo es

Sherif genannt. Sie kann uns noch jetzt den nach den Be-

richten von Salomo rings um das Tempelhaus aufgemauer-

ten inneren Tempelhof veranschaulichen. Durcb diese Er-

gebnisse wird die fruhere Vermuthung zur Gewissheit erho-

ben, dass die kolossalen Substructionen der Umschliessungs*

mauer des Haram, in denen sich wohlbearbeitete Mannorb locke

von 30 Fuss Lange und 6V2 Fuss Breite finden, zur Om-

schliessuug des Tempels gehorten. Durcb diese Mauern

wurde der aussere Tempelhof umschlossen, den spater He-

rodes M. nach Norden und Suden erweiterte. Nach Suden,

wo der Ber# abschtissig war, wurde eine hohe Mauer von
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Quadern aufgeftihrt und der Zwischenraum bis zii gleichem

Niveau mit dem Tempelhofe durch Gewolbe ausgefiillt, so

dass Tacitus sagen konnte, es gabe in Jerusalem Berge, die

unter der Erde hohl seien. Der Plan und die Ansicht der

jetzt erhaltenen Gewolbe wurde ebenfalls vorgelegt

Dr. Savelsberg wies nach, wie die Anfange der Bau-

kunst in Deutsehland sicb genau der rdmischen anscbliessen,

indem er das in dieser Hinsicht wichtigste kircbliche Denk-

mal, die Kapelle zu Lorsch mit ihren zierlichen Bogenstel-

lungen und durchaus rttmischen Kapitellen, beschrieb und

die Abbildungen von Moller vorzeigte. Die Erbauungszeit

dieser vielbestrittenen Kapelle (von den Meisten sogar Vor-

halle genannt) wurde zwischen 876. und 882. aus dem Chro-

nicon Laurisbamense bestimmt, welcbes sie die bunte Rirche

(eccl. varia) nennt wegen ihrer aus rothen und weisseu

Vierecken, Dreiecken und Secbseeken bestehenden Tafelung,

und die Nachricht entbalt, dass Ludwig III. sie als Begrab-

nisskirche erbaut babe. Ludwig der Deutsche, sein Sohn,

der genannte Erbauer und noch einige Verwandte wurden

dort bestattet. Auf diese Grabstatte deutecher Kttnige bezog

Dr. Savelsberg die letzten Nachklange im Nibelungenliede,

Av. 19. gegen Ende, wo Sifrid nach Lorsch begraben wird.

Senckler aus Coin legte eine merovingiscbe Fibula mit

dem Bilde des Konigs Theodorich III. vor, einen Gegenstand

von ausserster Seltenheit, und knupfte daran kurze Erlau-

terungen.

G.-B.-R. Prof. Ntiggerath berichtete schliesslich , dass

die Inschrift auf der in der zweiten archaologischen Abend-

Gesellschaft (oben Seite 148.) von ihm erw&hnten, im Walde

bei Konigsdorf befindlichen rttmischen Granit-Saule, nach

von ihm eingezogenen sicheren Erkundigungen , durchaus

keine antiquarische Bedeutung habe. Sie heisst : „Basseichen-

haua , welches der Name der Waldgegend ist, wo die Saule

steht Sehr wahrscheinlich hatten die geistlichen Herren
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der Abtci Brauweiler, denen friiher der Wald zugehftrte, to

Wort anf die Saule meisseln lassen. Die Gesellscbaft kttnoe

daher von alien weiteren Untersuehungen dieser Inschrift

Abstand nehmen.

Bonn, den 23. Marz 1851.

1m Namen des Vorstandes

der redlgircndc Secrctir

Dr. Joh»nnei Orerbeck.
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Wal.

LeuwardetL Dr. J. Dirks. Dr. M. de Haan Hettema.

Linz a. Eh. Kreisphysikus Dr. Gerrecke. Rector Blarchand.

Gerichtsschreiber Neuerburg. Freiherr W. v. Rolshausen.

Hans Lobe (bei Werl). Dr. Schelten.

London. William Smith.

Luxemburg. Prof. Dr. Namwr, Secretar der archaol. Ge-

sellschaft

Manchester. Heywood.

Mannheim. +Hofrath Prof. GraefF.

Marburg. Prof. Dr. Bergk.
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JHeurs, Conrector Seidenstucker.

Middelburg. Dr. S. De Wind.

Miinster. * Prof. Dr. Deycks. Dr. WiBi. Junkmann. Seine

bischofliche Gnaden der Bischof yon Miinster, Dr. Johann
Georg MOUer.

Naumburg. Geh. Regierungs-Rath Lepsius.

Neuss. Josten. Apotheker Dr. Sels.

Nymwegem * Ritter Guyot
Oekhoven. Pfarrer Dr. Lenteen.

Ottweiler. Pfarrer Hansen. .

Auf Plittersdorf. Suermondt

Auf d. Quint (bei Trier). Httttenbcsitzer und Commerzien-
rath Adolph Kraemer.

Rastatt. Prof. Grieshaber.

Remix (in Belgien). Dr. Joly.

Rheindorf (Decanat Solingen). Pfarrer Prisac.

'Rocrmond. CL Guillon. Clement Guillon.

Schloss Roesberg. Freiherr v. Weichs-Glan.
Rostock. Prof. Dr. Budde.

Rottenburg. Domdecan von Jaumann.

Saarburg. Dr. Hewer.

Saarbrucken. * Fabrikbesitzer Ed. Karcher.

Salzburg. K. K. Pflcger Ignaz von Kiirsinger.

Schonecken (bei Prtim). * Welleastein.

Sinzig. Schulinspector Pfarrer StampC
Speier. •Prof. R. Jager.

Schloss Stammheim. Kttnigl. Kammerherr Graf v, FUrsten-

berg - Stammheim.

Stuttgart. Bibliothekar Prof. Stalin.

Trarbach. * C. Rumpel.

Trebnitz (in Schlesien). Kaufmann und GutebesitzerOekner.

Trier. Geh. Bergr. Booking. W. Chassot r. Florencourt
Dompropst Dr. Holzer. Generalvicar der Didzese Trier,

Martini. Reg.-Rath Edm. Oppenhoff. Prof. Dr. Scholl.
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Gymnasial-Oberlehrer Schueemann. Religionslehrer Wie-

nenbrflgge.

Tubingen. »Prof. Dr. Walz.

Utrecht. Dr. A. van Beck. Freiherr Beeldsnyder van VoshoL

* Prof. Dr. van Goudoever. Prof. Dr. Karsten. Prof.

Dr. Visscher.

Wesel Prof. Dr. Fiedler.

Iften. Dr. Melly.

Wiesbaden. Conrector Dr. Rossel.

Wipperfurth. Willi. Bitegen.

Wurzburg. Prof. Dr. H. M tiller.

Wyk (bei Duurstede). Baron von lttersum.

Xanten. Notar Houben.

Ausserordentliche Mitglieder.

Aachen. Arnold Fdrster, Lehrer an der htfheren Btirger-

schule.

Brugge. P. Lansens.

Coin. Bauconducteur Felten.

Dielingen. Dr. Arendt

Gent. Prudens van Duyse.

St. Goar. Friedensrichter Grebe].

Burtgen. Pfarrer Welter.

MUnchen. C. H. Correns.

Neusohl (in Ungarn). Dr. Zipser.

Stuttgart. Topograph Paulus.

Wien. Bibliothekar Heyder.

Gesammtzahl: 13 Ehrenmitglieder, 210 ordentliche,

XI ausserordentliche Mitglieder.
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Veraseicliniss

der Akademieen und Vereine, mit welchen unser

Verein in literarischer Verbiadung steht.

1. Historischer Verein zu Bamberg.
2. Historischer Verein von Oberfranken zu Bayreuth.

3. Konigl. bayerische Akademie der Wissenschaften zu

Mttnchen.

4 . Historischer Verein yon und Air Oberbayera zuMunchen.

5. Historischer Verein von Unterfranken und Aschaffenburg

zu Wurzburg.
6. Historischer Verein ftir die Oberpfalz zu Regensburg.
7. Historischer Verein far Niedersachsen in Hannover.
8. Verein far hessische Geschichte in Cass el.

9. Historischer Verein4ur das Grossherzogthum Hessen in

Daring tad L

10. Socilte' pour la conservation des monuments bistoriques

dans le grand-duel^ de Luxembourg.
11. Historischer Verein fttr Inner-Oesterreich zu Gratz.

12. Historischer Verein far Krain zu Lai bach.

13. Kttniglich btfhmische Gesellschaft der Wissenschaften in

Pr ag.

Id. Verein fttr vaterlandische Geschichte, Statistik and To-

pographie zu Wien.

15. Historische Section der westphalischen Gesellschaft zur

Befftrderung der vaterlandisclien Cultur zu Mi n den.

16. Verein far Geschichte und Altcrthumskuude Westfalens

zu MOnster.

17. Geschichte- und Alterthumsforschende Gesellschaft des

Osterlandes in Altenburg.

II
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Geschenke und Erwerbungen.

18. Schleswig - holsteinische Gesellschaft fiir vaterl&ndische

Geschichte zu Kiel.

19. ZQrcher Gesellschaft ftfr vaterlandische Alterthumer si

Zttrich.

90. Gesellschaft far vaterlandische Alterthumer in Basel
21. Thtiringisch-Sachsischer Verein ftir Erforschuog der va-

terl&ndischen Alterthtimer zu Halle.

22. Sinsheimer Gesellschaft zur Erforschung der vaterlan-

dischen Denkmale der Vorzeit zu Sinsheim (Baden).

23. Verein zur Erforschung der rheiuischen Geschichte und

Alterthtimer zu Mainz.

24. The archaeological Society, London.

25. Gesellschaft fur vaterlandische Alterthumer in Basel.

Geschenke und Erwerbungen.
(Vergl. H. XIV. S. 806. V.).

Anm. Die rait einem Sternchen bezeichneten Biicber sind Geschenke
der Verfasser, die andern der betreffenden Vereine.

* 220. 1) Les dernieres solennites des jcux Capitollns a Rome.
Par Prof. C. P. Bock. Bruxelles. (Einze)abdruck). t) Eglise Abba-
tiale de Nivelles. Sculptures du XI. Steele par M.M. L. Alt in eC C.

P. Hock. Bruxelles 1850.
* 221. Die Kapefle von Teln zu den bh. drel Konigen. Wien

1647. 4to.

* 222. Hundert Merkwurdigkeiten der Bibliothek von Wol-
fenbiiftel. Und Legende vom Rltfer Dfemringer von 8»nufenberg. Von
Dr. Schonemann. Hannover 1819.

223. a) Zeitschrift des Vereins fur hessische Geschichte tmd
Landeskunde. V. 2. 8. 6) 4tea Supplement: Beltr&ge znr Geschichte

and StaUstik des hessischen Schnlwesena Im 17. Jahrh. Kaasel 1850.

c) Histor.- topographlsche Beschreibung der wtisten Ortschaften im
Kurfurstenth. Hessen. Von Dr. Landau, Kaasel 1849.

224. «) Zwolfter nnd dreizehnter Bericbt des histor. Vereins
zu Bamberg in Oberfranken fn Bavern. Bamberg 1849. und 1850. b)

Unellensnmmlung fur frftnklscbe Geschichte: „Des Hitters Lndwig von
Kyb Denkwtirdigkeiten Brandenburgischer Fursten. Von H6fler.« 1849.

225. Archlv fur Geschichte und Alterthumsknnde von Ober-
franken. IV. 8. Bayreuth.

228. Verhandiungen des histor. Vereins fur die Oberpfalz sn
Regensburg B. XI. u. XII. (in. und IV. <L N. F.)! ^Geschichte des
Domes zu Regensburg, von Schuagmf. 2r. Th. Regensburg 1848.
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227. <f) Mittheilungen der Geschichts- u. AUerthumsforschen-
den Gesellsoh. eii Alten burg. II. 4. 111. 1. 8t b) Beschrelbung der

Residenzstadt Alteaburg 1811. c) Charte dea „alten Pleissengau'a".

228 Publications de la Soctete dea monuments hist dans le

Grand-duche de Luxembourg. IV. a. V. Luxemb. 1849. n. 50.

829. Schriften der Alterth.- nnd Gesehichtsvereine eu Baden
und Donaueschingea III. Jahrg. II. 8. Karlsruhe 1849.

230. Oberbayerlsches Archiv des histor. Ver. von Oberbayern*

X. 3. II. t. 8. Miinchen 1818. u. 1819. Bebst dem eilften und zwdlf-

ten Bericht fur 1848. und 1849.

231. Archiv des hist Ver. von Unterfranken und Aschaffen-

burg. X. 8. 8. XI. 1. Wurzburg 1849.

838. a) Arehiv fur bessische Geach. und Alterthumskunde. V.
3. VI. 1. 8. Darmstadt 1848.—50. 6) Register zu den fiinf ersten

Badden. c) Perlodiscbe Blatter f. 1849. u. 50.

839. Von der Schwetzer. Geschichtforschenden Gesellschaft zu

Basel: 1) Archiv der ISchwetzertschen Geschichte. B. V. u. VI. 1S17.

—49. Zurich. 8) Die Regesten der Archive in der Schweizer. Eid-
genossenschaft, keratisgeg. von Th. von Mohr. I. 1.: ,,Die Regesten
der Benedictiner-Abtel fiinsiedeln, von P. Oailus Morel. Chur 1848. 4.

B. I. 8.: „Die Regesten der Kloster und kirchlichen Stifter des Kan-
tons Bern, von Friedrich Stettler". Chur 1849. 4.

834. Mittheilungen der Ziircberischen Gesellsch. fur vaterlan-

dische Alterthumer. H. XIV. 185a 4.

835. Von der KonigL bayerischen Akademie der Wissenschaf-
ten: 1) Abhandlungen der histor. Klasse. V. 8. u. 9. VI. 1. 2) Bul-

letin, 37 Ndmmern f. d. J. 1849. N. 1.-88. f. 1850.
* 886. Delphi und Melaine. Von Panofka. Keontes Winckel-

mannsprogramm. Berlin 1849.

237. Mittheilungen des histor. Ver. fur Krahi. Laibach 1846. 4.

838. Schriften des hist. Ver. fur Inner-Oesterreich. Erstes Heft.

Gratz 1818.

899. Von der schleawig-holstein'schen Ges. f. vaterl. Gescb.:

Nachtrage zum I. Bde. der Urkundensammlung. 1. Reft 4to.

840. I5ter Berieht der schleswig-holst Ges. f. Sammlting und
Erhaltung vaterl. Alterth. 1. Heft: „Der Silberfttnd von Farve, be-
schrieben von Dr. Friedlander und Prof. Carl Mullenho(p<. Kiel 1850.

* 241. Herr Conservator Janssen inLeyden schenkte folgende

Einzelabdrucke : 1) Over de Ontdekking van Niniveh v. Janssen. Ut-
recht 1850. 8) Nieuwe Ontdekking van Romeinsche Oudheiden. 8)
Uittreksel uit de Mededeelingen van Janssen. 4) Over de Oudheiden
van Sommige etc. 5) J. Dirks, Geschiedkundige Onderzoekingen der
Heiden of Egyptians. Utrecht 1650. 6) Redevoering over den Vooruit-
gang in de Beoefening der monumentele vnterlandsche Oudheidkim-
de, door Janssen, te Amsterdam 1850. 7) Bet Hunebad te Rija, in

Gaasterland. Workum 1850. 8) Over eene merkwaardige oud-ger-
man. ontdekking te Odoorn. 1851. 9) Oud - germanische en frank.

Oudheiden, opgegraven te Apeldoorn, te Arnhem. 1850. 4.

* 848. Napoleon der Volksredner. Von Karl Back. Eisen-
berg 1834. . .

* 243. Ueber die Harm
Berlin 1850. (Einzelabdruck).

der Spharen. Von Prof. Piper.
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164 Geschenke und Erwerbungen.

* 244. Die Parochle Treben. Von F. Hdckner. 1844.

945. Neunter Jabresbericht liber den Verein zur Verbreitung

guter Volksschriften, von Dr. Ddhner. Zwickau 1850.

246. Zeitschrlft des hist. Ver. fur das wurtembergische Fran-
ken. 1. H. Crailsheim. 1847. 2. H. Aalen 1848.

* £47. Ueber die angebliche Abstammung des nermann. K6-
nigsgeschlechts Siziliens etc. Von E. F. Mooyer. Minden 1850. (Als
Manuscript gedr.)

848. Der Krels Saarlouis nnter den Romero und Celten. Von
Ph. Schmitf, Pastor. Trier 1850. (Angek.)

249. a) Procedings of the Society of Antiquaries of London.
Vol. I. from April 1843. to April 1849. ft) The Journal of the Bri-

tish Arcbaeol. Association. N.V1I. Octob. 1846. London, r) British

Archaeol. Associat. Sixth annual Meeting. Chester 1849.
* 250. Gerhard, Mvkenische Alterthumer. Zehntes Winckel-

mannsprogramm. Berl. 1850.

251. Denkm&ler, Forschangen und Berichte, Forts, der archao-
log. Zeitung, von Gerhard. Jahrg. 1849. u. 50. (Angek.)

* 252. Abbildungen von Mainzer Altertbumern. II. Sehwert
des Tiberius. Von K. Klein und Dr. Becker. Mainz 1850. 4.

* 258. A. Reichensperger, fiber die Bauhutten des MA. Eine
Rede. 1850.

* 254. Dr. Hewer, Bemerkenswerthe Manner der Vorzeit aus
dem Kreise Saarburg. (Kin (Juartblatt.) 1850.

255. Jahresbericht der Gesellsch. fur nutzliche Forschungen
In Trier. 1850.

* 256. Geschtedkundige Aanteekeningen betrekk. het Slot Loe-
wenstein, te Groninghem. 1840. (Geschenk des Hrn. Boonzajer).

* 257. Die Mitwirkung der Herz. Nass. Archive zu den Zwecken
des Ver. f. Nass. Alterthumskunde. Zweiter Vortrag von Dr. Frie-
demann. Wiesbaden 1848.

258. Der Feldzug des Gennanicus an der Weser im J. 16.

nach Chr. Geb. Von E. von Wietertheim. Mit elner Karte. Leipz.

1850. (Angek.)
* 259. K. Fr. Hermann, eine gallische UoabbangigkeitsmuD/e

aus rdmischer Kaiserzeit. Gottingen 1851.

Druckfchler.

Ira XV.Hefte S. 62. Nro. 11. statt: n. E. d. St. 227. 1st za lesen:
n. E. d. St. 981. n. Chr. Geb. 287.

„ 128. Z. 14. statt: Krieglied 1st zu lesen Kriegseid.
Ira XVI. Hefte S. 64. Z. 1. statt: durchschnitte 1st zu lesen: durch-

schnittene.

„ „15. statt: Burdegala ist zu lesen: Burdigala.

113. 9. statt: mit kriegerischem Ehrgeiz LM zu le-

sen : mit kriegerischen Fbrenzeieben.

„ 126. „ 2. v. n. statt : Altenberg ist zu lesen : Altenburg.
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