
5. ^»ttquaril'dje WanteimxQ von t>ev £?d)t»ct3 bb 3mn «Jttmf. 

Eine Reihe von Arbeiten historischer, chorographischer 

und antiquarischer Art das g a n z e Rheingebie t betreffend 
ist in den letzten Jahren theils durch Einze lne verfass t , 
theils durch Vere ine , die sich in der S c h w e i z , in W ü r t 
temberg , B a d e n , H e s s e n gebi ldet haben , veranlass t , e r 
schienen. E i n e Uebers icht derse lben, die dem Laufe des 
Stromes in seiner g a n z e n Ausdehnung f o l g t , dürfte d e i n , 
Z w e c k e unserer Jahrbücher am P a s s e n d s t e n entsprechen. 
S o wird s ich ergeben , w a s seit Kurzem auch für alte R e 
ligion, G e s c h i c h t e und Kunst hier g e w o n n e n worden. 

V o n der Gese l l s chaf t für Zürcher i sche Alterthümer 
herausgegeben sind die I n s c r i p t i o n e s H e l v e t i c a e 
c o l l e c t a e e t e x p l i c a t a e a b I o a n n e G a s p a r e O r e l 

l i o . T u r i c i 1844. ( 2 1 4 S. in 4.) Der f le i ss ige und b e s o n 
nene , in Handhabung der Kritik durch M ä s s i g u n g und T a k t 
ge le i te te Orelli hatte schon früher im ersten Bande seiner 
Inschriftensammlung p. 101—134 . Nr. 2 0 9 — 4 8 0 . die ihm 
bis dahin bekannt gewordenen echten und unechten S c h w e i 
zer Inschriften zusammengeste l l t . Manche neue U n t e r s u 
chung und Abschrif t hat die vorhandenen beleuchtet und 
gere in igt , mancher Z u w a c h s s ie bereichert und vermehrt. 
S o ist die Zahl von 271 g e g e n w ä r t i g auf 328 g e s t i e g e n . 
Die S c h w e i z e r Inschriften haben, w i e alle rheinischen, ein 
besonderes Interesse nicht allein durch eigenlhümlicl ien 
G ö t t e r c u l t u s , sondern auch durch eine Reihe k e l t i 
s c h e r N a m e n , die dieser g e g e n w ä r t i g die A u f m e r k s a m 
keit so sehr spannenden Sprache einen hübschen Z u w a c h s 
verschaffen. W i r betrachten sie besonders von diesen b e i 



54 Antiquarische Wanderung 

den Seiten. Hier im Lande der alten Helvetier war gleich
sam der Knotenpunkt für eine Masse von Religionen des 
Alterthums, hier auf der Grenze zwischen Italien, Gallien, 
Germanien, Rhätien und Vindelicien traf samotlirakischer 
Gottheiten Cultus, orientalischer Mithrasdienst mit römisch
griechischer Olympier Verehrung, mit der Anbetung ein
heimischer Berggottheiten und keltischen Opfern zusam
men. A) G ö t t e r k r e i s e . Einzig in seiner Art ist das zu 
Windisch gefundene^ zuerst von Hagenbuch epistol. inedit. 
vom J . 1721 beschriebene Amulet, jetzt bei Orelli 244., 
das den samotlirakischer Drei oder Viergötterkreis offen
bar enthält: 

y 

1 
NM 

< 
A 

AXT. IXV 

CA SM 

J 

Offenbar sind hier AX.lerosj AXAocersa und AXF
ocersos nebst CASM//os die in Samothrake verehrten K a 
biren, deren Namen uns Mnaseas beim Scholiasten zu Apol
lonios Rhodios 1̂  917. aufbewahrt hat, und die er mit grie
chischen Gottheiten also vergleicht: 

Ai-isQog = z/i]/io']Tr/Q 

yii;l6x€QG(X — IleQGecpÖv?} 

Ai*i6xEQOog = ''Aidi-jg 
KaG[.iilog = ""EQi-irjg. 

Damit stimmt überein, dass in einem h. Haine bei The
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ben D e m e t e r und K o r a (Persephone) K a b e i r i a ver
ehrt wurde (Pausau. IX, 25, 5.). Einer der dort als Men
schen genannten Kabiren war Prometheus ( IX, 25, 6.). 
Mithin auch hier zwei weibliche Gottheiten. Zu Anthedon in 
Boiolien war mitten in der Stadt ein Tempel der Kabiren 
mit einem heiligen Haine, und ganz in der Nähe ein Tem
pel der D e m e t e r und Kora . Wahrscheinlich sind daher 
für die s a m o t h r a k i s c h e n Kabiren, die mit altem E r d 
d i e n s t in Verbindung stehen, unter drei Personen ursprüng
lich immer zwei weibliche zu suchen. Jedoch wenn Her
mes hinzutritt, so fällt Demeter weg, und zwei männliche 
Gottheiten begleiten jetzt eine weibliche. Vermuthlich war 
das eine spätere Ausbildung dieses Götterkreises. Es sind 
daher in der interessanten dreiseitigen Herme des Vati
cans *) Hermes, Dionysos, Kora, unten Eros, Apollon, Aphro
dite wohl richtig samothrakische Gottheiten erkannt wor
den^ da Dionysos = Hades zu setzen ist. Jedoch ist nicht 
recht einzusehen, wie hinwiederum Hermes  Eros, Kora = 
Aphrodite, namentlich aber Dionysos = Apollon gesetzt 
worden. Und doch steht gerade dieses durch Plinius fest 
N. H. XXXVI, 4, 7: »Scopae laus cum Iiis certat. Is fecit 
Venerem, et Pothon et Phaethontem, qui Samothracae san
cüssimis caerimoniis coluntur.« W a s Plinius hier Polhos nennt, 
ist ja unzweifelhaft Eros, und Phaethon doch Apollon. — 
Von diesen samothrakischen Kabiren scheinen mir unter
schieden werden zu müssen die lemnischen, die mit F e u 
e r d i e n s t zusammenhangen. Ihrer waren zwei, daherkommt 
es, dass sie manchmal mit den Dioskurcn verwechselt wer
den. So gibt Pausanias X, 3 8 , 7. an, dass die ^'Avaxts 
naldeg, die zu Amphissa verehrt wurden, von einigen Di
oskuren, von andern Kureten, von denen endlich, die mehr 
als Andere wissen wollten, Kabiren genannt wurden. Sie 

*) Gerhard's antike Bildwerke. Taf. XLI. 
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waren Söhne des Hephaistos und der Kabeire, und wenn 
ihrer zuweilen drei erschienen, so ist Hephaistos, der ja 
selbst auch als Gott Kabeiros verehrt wurde, in ihrer Mitte. 
Es kömmt daher Hephaistos auch inmitten der. Dioskuren
Embleme vor. In der Schweizer Inschrift sind offenbar 
die samothrakischen gemeint. 

Ein zweiter Dreigötterkreis ist M e r c u r , A p o 11 o , M i 
n e r v a (Nr, 153.) zu Yverdun. Apollon und Hermes wur
den auch schon bei den Griechen nicht selten zusammen 
verehrt , mit Bezugnahme auf die bekannte Einzahlung, der 
gemäss der eine die L y r a , der andere die Kithara spielt. 
Vrgl. Pausan. V , 4, 18. V, 14, 6. IX, 30. 1. Auch in Elsass
zabern erscheinen sie auf einem Altäre, Mercur vorange
stellt*), der von einem Kelten Magiorix gesetzt ist. Hier 
tritt in ihrer Begleitung noch Minerva auf, vermutblich weil 
sie es w a r , die die Flöte erfand. Wir hätten also eine 
Dreiheit von Gottheiten der Musik, oder auch allgemeiner 
der Erfindung. 

Ein dritter Dreigötterkreis ist S o l , der G e n i u s L o c i 
und F o r t u n a (Nr . 149.) zu Peterlingen. Diese nicht sehr 
häufige Verbindung treffen wir auch in einer ursprünglich 
im Kreuzgange der Kirche zu Marienhausen im Rhcingaue 
eingemauerten, jetzt verschwundenen Ä r a * * ) , nur dass statt 
des Sol unserer Inschrift der gleichbedeutende Serapis cae
lestis gese tz t und ihnen noch Juppiter zugefügt ist, wenn 
er nicht etwa mit Serapis als identisch gedacht wurde : 
I. 0 , M. S E R A P I . CABLESTI . F O R T V N . E T G E N 10. 
L O C I u. s. w. 

Ein vierter Dreigötterkreis zeigt uns S o l , G e n i u s , 
vermuthlich doch den Genius loci, und L u n a (Nr 128.) 
zu Vidy bei Lausanne, der offenbar aus der Verbindung 

*) Steiner 145. 
* * ) Lehne I, 4 ö . 
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von Sol und L u n a und dem Hinzutre ten d e s G e n i u s e n t 

s tanden ist. 
Ein Dre igö t terkre i s ist auch ( N r . 163 . ) J u p p i t e r und 

die P e n a t e n z u N e u c h a t e l , indem l e tz tere auf M ü n z e n und 
in s o n s t i g e n N a c h r i c h t e n immer in der Z w e i z a h l v o r k o m 
m e n , ebenso ( N r . 176 . ) z u A v e n c h e s , w o z w e i A e r z t e , 
wie e s s c h e i n e n k ö n n t e , z u e r s t den N u m i n a A u g u s t a 
z u E h r e n d e s K a i s e r s , dann dem G e n i u s c o l o n i a e H e l 
v e t i o r u m und endlich dem A p o l l o n einen Altar w i d m e n . 

B ) A u s s e r d e m k o m m t nun v ie l facher anderer r ö 
m i s c h  g r i e c h i s c h e r Götterd iens t , thei ls mit localer F ä r b u n g , 

the i l s ohne diese lbe v o r , s o die M e n g e v o n V o t i v t a f e l n , 
die auf dem S . Bernhard dem J u p p i t e r P o e n i n u s , P o e 

n i n u s , P h o e n i n u s oder d e u s P e n n i n u s g e w i d m e t 
sind. Vrgl . N r . 2 4 — 2 9 . A u s einer R e i h e v o n S c h r i f t 
s t e l l ern , die man bei Forcel l in i n a c h s e h e n m ö g e , sind der 
m o n s P e n n i n u s , die alpes P e n n i n a e hinreichend bekannt . 

V o n I n t e r e s s e i s t auch die d e a N a r i a z u N e u c h a t e l ( N r . 
166.) und z u Muri im Canton Bern ( N r . 2 3 5 . ) , die d e a 
A v e n t i a in einer R e i h e von Inschri f ten ( N r . 1 7 7 . 1 7 8 . 179. ) , 
die d e a A r t i o oder A r t i o n i a zu Muri ( N r . 2 3 6 . ) , die 
E p o n a ( N r . 215 . 2 6 7 . ) , der F l u m e n R h e n u s zu B u r g 

bei Ste in am R h e i n ( N r . 2 7 7 . ) , w o z u Orelli den Cölner 

S t e i n aus Mural. ( 3 4 3 , 4. ) citirt, der dem J u p p i t e r , G e 
n i u s l o c i und R h e n u s g e w i d m e t ist. E n d l i c h noch 
M i t h r a s c u l t u s (Nr . 79. 257 . ) und I s i s dienst ( N r . 2 6 4 . ) . 
Der den Seno(m'ÄMs) matro(m's ) g e w e i h t e (Nr . 3 2 4 . ) Allar 

i s t bei Hei lbronn g e f u n d e n worden. Z u den B i v i s , T r i 

v u i s ' , Q u a d r u b i s war die kle ine Ä r a bei Lehne l , 105. 
z u verg le i chen . V r g l . Orelli 2 1 0 4 . 2105 . 

F ü r römische K a i s e r m o n u m e n t e ist v i e l f a c h e A u s b e u t e in 
d e n S c h w e i z e r Inschrif ten z u g e w i n n e n ; e b e n s o für das S y s 
tem r ö m i s c h  g r i e c h i s c h e r P r i v a t n a m e n , unter d e n e n uns ein 
P h o e b u s ( N r . 41. ) , e i n D a e d a l u s und I c a r u s ( N r . 132. ) , 
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vielleicht auch M e r c u r i u s (Nr. 141. 258.) begegnet; wichti
ger aber sind sie für keltische Namen. So finden wir (Nr. 284. ) 
einen V i s u r i x , w o die Endung urix mit orix gleichbe
deutend ist, wie der Mars C a t u r i x (Sl'einer 54.) und das 
Volk der Caluriges offenbar mit Catorimagum zusammen
hängt. Orelli vergleicht nach Roth zum Visurix den V a s s o
r i x seines grössern Inschriftenwerks 4967., den M a g i o r i x , 
B e l l o r i x bei Schöpflin Alsat. p. 489. Ich füge hinzu die 
Iulia B e l l o r i x Abrex Tochter eines Tubogius zu Lan
gres (Mein, de l 'Acadcmie d. inscript. T. IX. p. 140.), den 
Apollo T o u t i o r i x {Steiner 242.), den T o g i r i x (Togurix, 
Togor ix?) der Yverduner Inschrift (Nr. 153.}, den Anführer 
der Friesen M a l o r i x (Tacit. Ann. XIII, 54.), den He! vo
tier O r g e t o r i x (Caes. B. G, 1,4.), D u m n o r i x * ) (Caes. 
B. G. I, 3.) , den A m b i o r i x (Caes. B. G. V , 24.), den 
L u g e t o r i x (V, 22.), den G i n g e t ©rix*.*) (V. 3.) , den 
V e r e i n g e t o r i x * * * ) (Caes. B. G. VII, 4. Dion. Cass. XL, 
39. 40. 41. Strabon IV, 2.), den E p o r e d o r i x (Caes. B. 
G. VII, 38.), der in einer Iiischrift bei Orelli 1974.E p o r e d i r i x 
heisst, das wohl ursprünglich Eporcdurix war; vielleicht gehört 
auch das gallische Volk der B i t u r i ges (v rg l . Orelli ISO. 196. 
3582.) hieher, die dann auch wohl Bitorigesheissen. B o i o 
r i x heisst bei Livius XXXIV, 46. ein kleiner König der Boier, 
aber LXXVII . epitom. ebenso ein kleiner König der Cjmbern» 
Keltische Namen anderer Endungen sind E n u s e r t u s zu L a 
decy bei Genf (Nr. 102.), wozu Orelli den U r o g e n o n er t u s 
aus einer Inschrift in Spori's Lyon p. 30. vergleicht. Vcrmulh

*) Ein Gott Veriugodumnus bei Orelli 2 0 6 2 . 
# * ) Eiu Cjngetius bei Leime l , 26. Cingeadh heisst im Gälischen 

Muth, Stärke, und cingeach der Tapfere. Danach wäre Cingetius 
ein Tapferer und Cingetori i der Fürst der Tapfern oder reich an 
Tapferkeit. 

***•) Vielleicht hat das praedium Vorocingus bei Sidon. Apoilin. II, 9. 
dieselbe Wurzel Vor- oder Vercing. 
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lieh ist die eigentliche Endung nar, woraus nertus abgeleitet, 
wie aus Rosraar Rosmerta (Jahrb. Heft II. S. 120 ). Sollte die 
Münze m i t G E R M A X V S u n d INDVTI . ////., wie eine 1825 
zu Endenich gefundene in unserer Münzsammlung aufbe
wahrt wird, und andere in der Umgebung von Coblenz und 
Trier gefunden worden, auf den Indutiomar Caesars (?) bezo
gen werden müssen, so dürfte in der Baseler Inschrift Nr. 
289. D. M. C. INDVTI . S A L V S T I A M C . V I C T O R I N I . 
C O N I V N X auch wohl Indutiomari zu lesen s e y n , w o 
zu ich anderwärts an den Virdumarus , oder Virdomarus, 
welche Form auch vorkommt, an den Brittomarus, BQITO-
(.laqtog (Plutarch. Rom. 16.) erinnert habe. Ich füge die 
Valeria lantumara zu Seeon (Oberbayr. Archiv V I , 2. 
S. 250.) den Ibliomar (Centralm. III, 101.) hinzu. Jedoch 
kommt ein T , I n d u t t u s Victor auch zu Maynz vor {Lehne 
I, 75.) und Gruter 687, 11. Eine fernere Endung gallischer 
Namen finden wir in D e m ec e n u s (Nr. 216.), wo icheenus als 
sprachlich gleich mit genus auffasse und demgemäss schon 
den genius V r b i g e n u s oder V e r b i g e n u s mit dem pa 
gus gleichen Namens (Caes. B. G. I, 27.) derselben In
schrift vergleiche, dann aber aus Caesar B. G. VII , 57. 
den C a m u l o g e n u s , aus einer Inschrift in Maynz {Lehne 
II, 255.), einen O g r i g e n u s , einen Rhätier V e i a g e n u s 
(ebendas. 274.). Ein anderer seltsamer Name ist (Nr. 102.) 
T r o u c e t e i v e p u s . Orelli führt dort, ich weiss nicht zu 
welchem Zwecke, B i l c a i s i o aus Gruter 775, 6. an. Die
ser war eher zu der Inschrift Nr. 120. aus Seligny anzu
führen, wo derselbe Name vorkommt. Vielleicht hängt mit 
diesem Namen das Volk der B e l l o c a s s i oder Vellocassi 
(Caes. B. G. VII, 75.) zusammen. Auf einer keltischen Münze 
bei Akermann ancient coins of cities and Princes. London 
1844. PL XIX. 8. erscheint der Name ^ E L I O C A Q l d. h. 
Veliocasses. Vielleicht sind dieselben Stammwurzcln in dem 
Cassivellaunus einem brittischen Heerführer gegen Caesar 



m Antiquarische Wanderung 

t Caes. B. G. V , 11. 18. Lir . CV. epit.). Ein Volk der V e -
launi und ein Vellaunodunum gab es ausserdem in Gallien 
(Caes . 13. G. VII, 57. 11.). Ein Aulus I s u g i u s Vaturus aus 
der voltinischen Tribus findet sich in einer Inschrift zu 
Genf (Nr. 77.) ; wozu wohl der Biracillus Setubog-
gius*3 E s u g g i filius aus Spon. Mise. p. 109, SS. und 
der Esuccus der Inschrift zu Besancon (in Schöpflins Alsat. 
illustr. p. 467. zu vergleichen war. Auch der Name der 
B e l a t u l l a mit dem Gentilnamen Terentia (Nr. 91.) dürfte 
ein keltischer seyn. So erscheint zu Como bei Apian p. 
LXXXI , 3. eine Bellatulla als Tochter eines Calventius und 
Gemahlin eines C. Albucius Blandiro, am Rhein bei Lehne 
II, 307. eine Belatulla als Gemahlin eines Seneconius Scis
serus, ein Titius Bellatullus zu Maynz bei Lehne 90., [zu 
Grätz ein Belatullus als Sohn eines Biraco bei Apian p. 
C C C L X X X I X , 2. Ein Töpfer, C S S B E L A T V L L V S findet 
sich in der Westerndorfer Sammlung bei von Hefner Ober
bayer. Archiv VII , 2. S. 291. und eine Saplia Belatumara 
auf einem Grabsteine zu Trostberg ebendas. VI, 2. S. 255. 
Endlich finden wir in England einen Gott Belatucadrus oder 
Belatucardus bei Orelli 1965. 1966. Ueberhaupt wünschte 
ich , Herr Orelli hätte für diese Namen etwas mehr , als 
sein gewöhnliches: , ,Notandum nomen Gallicum" gethan; 
schmerzlich vermisst man sowohl zu diesen inscriptionesHel
veticae, wie zu seiner grössern Inschriftensammlung ein R e 
gister der Namen. Höchst interessant ist eine Reihe unech
ter Inschriften, die ich einer andern Gelegenheit aufbewahre, 
bei welcher ich eine Zusammenstellung derselben beginnen 
werde, die, wie ich glaube, für die Kritik der echten ebenso 
belehrend seyn wild, wie eine Sammlung unechter Münzen 
und Münzstempel für die Numismatik. Ich füge noch hinzu, 

*) Z u diesem >S e t u b o g g i u s verg le iche man deu T u b o g i u s einer 
Inschr i f t zu L a u e r e s AJem. de l ' A c a d e m . d. inscrint. Tom IX. j>. 140, 
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dass zu dem silbernen Ringe (Nr. 315.) V T E R E . F E L I X 
Orelli inscript. 428. 4308. 4312. und zu dem AVE. V I T A 
(Nr. 316.) aus Centralm. I , 66. A V E V I T A E auf einem 
Hinge zu Cöln, und zu Töpfernamen mannichfache andere 
aus dem Rheinlande verglichen werden konnten. 

Die römischen Inschriften des Cantons B a s e l hat 
Herr Dr. C. L. Roth in dem I. Hefte der Mittheilungen 
der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer in Basel 
1843. zusammengestellt, Herr Prof Böcking schon im III. 
Hefte dieser Jahrbücher S. 159 ff. beleuchtet, und Herr 
Prof. Orelli gegenwärtig auch in die eben besprochenen Inscri
ptiones Helveticae aufgenommen; jedoch sind einige Punkte 
bisher nicht erörtert. Unwissenschaftlich ist vor Allem die 
Methode, der gemäss Hr. Roth die Steinschriften nach der 
Zeitfolge der Auffindung geordnet, statt die Gelübdesteine, 
wie Nr. 19. S. 10. und Nr. 24. S. 11. voranzustellen 
— wenn letzterer wirklich dem Saturn geweiht seyn 
sollte — und die Grabsteine folgen zu lassen. In Nr. 4. 
war der Name \ D N A M T V S durchaus nicht Rednamtus, 
auch nicht Adnamtus zu lesen, sondern, da das A als l i 
girter Buchstabe in dem 31 enthalten is t , A d n a m a t u s , 
an dessen Name bei Orelli 4983. und Grut. 520, 4. Hr. 
Roth auch richtig erinnert. Ich füge hinzu den L. Atto
nius Adnamatus einer Inschrift im Kloster FrauenChiem
see (Oberbayer. Archiv III. Bd. Taf. I. Nr. 9.). Man hat 
diesen Namen auch im zweiten Hefte unserer Jahrbücher 
in der Maynzer Inschrift Nr. 8. S. 84. in dem TIB. ADN. 
S E Q V E N S finden wollen. Hr. Roth vergleicht auch den 
Adianlonius mit dem Adiantus bei Grut. 109, 8. Allein 
der Name Adiantos r ü h r t a u s d e m G r i e c h i s c h e n h e r , 
w i e s o v i e l e s a n d e r e s c h e i n b a r K e l t i s c h e , wo 
wir die Pflanze *AdLavrov und den w eiblichen Namen *Adt-
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ärrr bei Apollodor I I , 1, 4. finden. Vielleicht ist selbst 
Adnamatus eine andere Form für ^Adaf-iaviog oder slöa-
(.imag. Bei dem Namen T o u t u s oder Toutius erinnert 
Hr. Roth an den Touto bei Grat. 807, 11. Mural. 1505, 5., 
den Apollo toutiorix bei Orelli 2059. , den Contoutos und 
Toutobocio auf Münzen bei Eckhel D. N. I. p. 76. Viel
leicht war auch an den Gaius T u t i u s Dansala zu erin
nern, der aber in einer thrakischen Cohorte diente, Lehne 
I I , 281., wozu Lehne noch denselben Namen zu Nismes 
Griit. 742, 1. und zu Cora Grut. 477, 2. anführt. Der Name 
Marulus, so wie Marulina, könnte wieder mit einem grie
chischen Stamme (piaQiXrf) zusammenhangen, ja selbst Ad
ledius, wenn dieser richtig gelesen ist. In Nr. 8. hat sebon 
Hr. Prof. Buching in dem Namen I L L A E V S A einen grie
chischen Frauennamen gefunden, wir fügen dazu den Sobn 
des Poseidon 'llatov. Ebenso ist klar, dass in ANNIC. E T 
M E X S . VI. nicht mit Hrn. Roth annicula zu lesen ist, 
sondern die Bezeichnung des Lebensalters l iegt, vielleicht 
ANN. I. E T M E N S . VI. ; denn an ein Alter von 99 Jahren, 
wo die Schwester 16 alt geworden, wird doch Niemand 
denken wollen. Ueber den Gaius I n d u t u s der folgenden 
Inschrift haben wir schon oben gesprochen. Den D i v i x t u s 
der Inschrift Nr. 21. hat Hr. Roth durch den Sequaner Di
vixtus bei Grut. 1040, 8.. eine Divixta zu Bordeaux bei Grut. 
1052, 1. u. s. w. gut erläutert. Der Stamm Div kommt mehr
fach im Keltischen vor, wie in Divo (Centralm. III, 197.), in 
derDivona , in Divodurum. Bei den Töpfernamen hätte man 
einige weitere Aufklärungen gewünscht. S. 15 ist in der 
ersten Zeile wohl OF. ClAMati zu lesen, vrgl. Centralm. 
II," 68. und Zeile 6 , so wie 16, Cesorini d. h. Censorini 
vrgl. Centralm. III, 119. Ebenso war bei OF. MOI. oder 
OF. MOM7 oder OF. MON. C wohl auf den Töpfer Mo-
nimius Centralm. III, 244. zu verweisen, wenn nicht OF. 
MONtani zu lesen i s t , wie Jahrb. VII. S. 63. Unter den 
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verstümmelten und räthselhaften Namen ist Primuli ziemlich 
deutlich. Uebersichtlichcr wäre es gewesen, wenn sämmt
liche Namen alphabetisch geordnet , oder wenigstens die 
Töpfer der arretinischen Gefässe von denen der andern 
gröbern getrennt wären. Die Lampen sind hie und da an 
gegeben. Endlich bestreitet Hr. Roth S. 18. Note 28. den 
Beinamen Severiana, den ich bei der legio prima Minervia 
in der Inschrift Centralm. II, 20. vermuthet. W i e glänzend 
sich hingegen durch Auffindung eines neuen Steines meine 
Vermuthung bestätigt ha t , mag er aus den Jahrbüchern 
des Vereins II, Nr. 10. S. 84. f. ersehen, wo die Rede ist 
von einem D V P L I C I A R I O LEG* T M S E V E R I , 
und dieser dupliciarius, gerade wie Severus Alexander, mit 
seinen ersten Namen M a r c u s A u r e l i n s heisst. Gerade 
dasselbe ist der Fall in der Inschrift bei Nibby Mus. Capi
tol. Stanza doli' Ercole Tav. 13: M* AVR" L V C I A N O 
MIL COH* VI* P R S A L E X A N D R I VIX ANN XXVIII . 
Vrgl. jetzt auch C. L. Groiefend in Pauly's RealEncyclo
pädie unter Legio S. 871. und 872. 

„Römische Alterthümer am Oberrhein" ist der Titel 
eines Aufsatzes S. 231. in Dr. Heinrich Schreibers T a 
s c h e n b u c h f ü r G e s c h i c h t e u n d A 1 1 e r t h u m in 
S ü d d e u t s c h l a n d . Vierter Jahrgang. Freiburg 1844. Er 
behandelt 1) Iuliomagus und den Strassenzug der Peut in
ge r schen Tafel vom Rheine dahiu. Nach dem Verfasser 
geht die Oberdonaustrasse der Peutinger 'schen Tafel be
kanntlich bei der römischen Niederlassung Vindonissa CWin
disch) von der Hauptstrasse aus Gallien nach dem Morgen
lande nordwärts ab. Bei der s. g. Burg, eine Viertelstunde 
oberhalb Zurzach kommt sie an den Rhein; hier war und 
ist noch jetzt der Ort des Uebergangs. Auf Burg befand 
sich eine Abtheilung der XI Legion. Bei diesem uralten 
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Brückenköpfe, so wie auch bei dem gegenüberliegenden 
Rheinheim wurden und werden noch Fundamente von Ge
bäuden, Gräber, römische Münzen, Scherben von s. g. sa
mischeu Gefässen, Leislenziegel u. s. w. aufgefunden. Ja 
der Verf. bezieht sogar eichene Grundpfeiler, die vor ei
nigen Jahren zwischen diesen beiden Punkten bei sehr nie
derm Wassers tande des Rheins grösstentheils erhoben und 
verbraucht w u r d e n , auf eine , ,muthmasslich römische 
Brücke."' Von dem Trümmerfelde bei Rheinheim führte 
die alte Strasse an Gräbern vorbei nur wenig von der 
heutigen Strasse abweichend, den sanften Hügel von Hang
stetten hinauf , über den Hügel am Pusse des Küssenber
oes vorüber. In dieser Gegend zwischen dem Dorfe Küss
nach und dem Schlosse Küssenberg läuft von ihr ostwärts 
das „ a l t e S t r ä s s l e " mitten über das Gebirg, den Hunds
rücken , nach dem römischen Altenburg bei dem Kloster 
Rheinau. Von dem Hügel von Bechtersbohl senkt sich 
die Strasse der Peutinger'schen Tafel in das offene Thal 
des Klettgau's hinab, das sie quer durchschneidet. Hier 
bildet sich ein Strassenknoten , indem sie mit der Römer
strasse vom rechten Rheinufer zusammentrifft, von welcher 
später die Rede sein wird. Gegenüber liegen auf einem 
mässigen und ziemlich abgerundeten Hügel die wieder mit 
Erde überdeckten und überbauten Reste des s. g. Heiden
schlösschens, bei dessen Beschreibung der Verf. sich denn 
länger aufhält. Statt einer nähern Beschreibung der H y 
pokausten envähnen wir bloss die dort gefundenen Leg i 
onsziegel L E G . XL C. P. F. , ferner L. XXI. und L E G . 
XXI. , dann besonders L. XXI. S. d. h. Severiana und L. 
XXI. S. C. VI. Hr. Schreiber glaubt S. 244., dass die 
XXI. Rapax ihren spätem Beinamen nicht eher erhalten 
konnte, als bis S e p t i m i u s S e v e r u s Legat in Germa
nien wurde. Ich möchte eher an Severus Alexander d e n  , 
ken, von dem auch Münzen aus dem III. Consulat zu 
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Schleithcim in der Nähe des Heidenschlösschen's gefunden 
worden. Hr. Schreiber glaubt nämlich, dass dem Z u g e 
einer römischen Heerstrasse nichts angemessener sey , als 
dieselbe vom Wachposten des Heidenschlösschens aus mög
lichst gerade aus über den Bergrücken des U n t e r n  R a n 
d e n zu ziehen, wo der W e g auf einer langgestreckten 
Höhe ziemlich eben fortlaufe, eine vollständige Uebersicht 
sowohl des obern Klettgau's, als des WutachTha le s g e 
währe, an manchen römischen Ueberresten vorbeiziehe und 
sich allmählich gegen S c h i e i t h e i m senke. Auf dem s. g. 
Schlatthof und zwischen den Bännen der Gemeinde D e 
gernau, Untereggingen, Unterhallau und Trasadingen stösst 
man auf alte Fundamente, die der Verf. für Reste einer 
römischen mutatio hält. In Schieitheim fanden sich Mün
zen von August bis Magnenlius. Der Verf. hält es für 
I u l i o m a g u s . Von Schieitheim geht die alte Strasse über 
Beggingen, wo sich Fundamente mit Wandmalereien u. s. w. 
fanden, die theilweise nach Schafhausen gekommen sind. 
Von Beggingen aus zieht sich sodann die Strasse den Berg 
wieder hinauf zur s. g. Fützemer Ze lg auf die Hochebene 
über den Pfaffenacker , den sanften Abhang empor , über 
die Gewanne: Heerenberg, Bisem, UfStross , Killistetten. 

Eine 2) Abtheilung dieses Aufsatzes behandelt die St ra 
ssen, Niederlassungen und Denkmale aus der Römerzeit, 
auf dem rechten Rheinufer zwischen Basel und Schafhau
sen , wo der Verf. als neu entdeckte Fundorte römischer 
Alterthümer die Punk te : H ö m l e bei Kleinbasel, H e r 
t h e n , N i e d e r s c h w ö r s t a d t (mit einem »Heidentempel«), 
O b e r s ä c k i n g e n , H e i d e n s c h m i e d e , H e i d e n t r i t t 
bei Hartschwend, W a l d s h u t , G u r t w e i l und T h i e Il
g e n , W e i l h e i m , Fluss W u t a c h , B e c h t e r s b o h l be
zeichnet. 

Es sey erlaubt von hier einen kleinen Abstecher nach 
5 
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Bayer» zu machen. Dazu ladet uns die Schrift des leider 
zu früh verstorbenen Obrisllieutenaut Schmidt d i e O b e r 
d o n a u S t r a s s e d e r P e u l i n g e r s e h e n T a f e l v o n 
B r i g o b a n e b i s A b i i s e n a . B e r l i n 1844. und die B e i 
t r ä g e z u r K e n n l n i s s d e s R ö m c r s t r a s s e n z u g e s 
v o n A u g u s t a V i n d e 1 i c o r u m b i s l u v a v o u n d d e s 
s e n näcJ i s t e n U m g e b u n g e n in a l t e r t hü m l i c h e m 
B e z ü g e v o n d e m k . A r t i l l e r i e  O b r i s t l i e u t e n a n t 
C. Weishaupt in A u g s b u r g im Oberbayerischen Archiv 
für vaterländische Geschichte I I I , 1. S. 1—96. ein. D i e 
r ö m i s c h e n D e n k m ä l e r O b e r b a y e r n s , die in dem
selben Hefte S. 2 4 6  266. von Herrn Prof. J. v. Hefner 
kurz behandelt sind, werden dann einer gründlichen, ja fast 
zu gründlichen Erörterung von demselben Gelehrten im VI, 
2. derselben Vereinsschriflen unterzogen. Da er jedoch 
eine doppelte Classe von Lese rn , Männer von Fach so 
wohl als blosse Liebhaber der römischen Alterthumswissen
schaft vor Augen hatte, so wird man gerne die etwas aus
schweifende Breite der Erklärung entschuld igen, besonders 
da das Meiste richtig gedeutet und allerliebste Lithogra
phieen von seinem Sohne Herrn Otto von Hefner beigege
ben s ind, deren diplomatische Treue sehr zu rühmen ist. 
Ueberblicken wir auch hier zuerst , was für den Cultus zu 
gewinnen ist, so finden wir den k a p i t o l i n i s c h e n G ö t 
t e r k r e i s aufgenommen und vermehrt einerseits mit der 
Julia Domna, andrerseits mit dem Genius coh. III. Bril
(onum) in der durch ihr Bildwerk sehr interessanten In
schrift Nr. VIII. (Taf. I. Nr. 9.) 

AVG M A T R I A V G E T KÄST* I 0 /}/,, 
ET IVN RE ET MINER S A O G E N I O 
COH III BRIT AHAM T PL F E L I X 
P R A E F  EX VOTO P O S V I T  L M 
D E D I C A V I T KAL DEC
G E N T I A N O  E T BASSO CÖS: ' 
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W e n n nicht eine Zeile oben an der Inschrift fehlt, so 
ist die Tulia Domna *) vermuthlich als Fortuna gedacht, 
indem wir ä'Ä der linken Seite diese Gottheit mit Steuer 
ruder und Füllhorn linden. Die Jünglingsfigur zur Rechten 
mit Füllhorn und Mantel, der von der linken Schulter üi# 
den Unterleib gehend, auf den linken Arm zurückgeschla
gen ist, welche in eine Altarflamme libirt,, ist ohne Zweifel 
der Genius coli. III. Bril(onum V), dem der Altar gesetzt ist, 
wie in zahlreichen Denkmälern, namentlich auch zu Neuwied. 
Der kapitolinische Götterkreis ist nicht dargestel l t , dafür 
auf der Vorderseite ein Opfer, wobei der Popa victimarius, 
mit dem Opferbeil versehen, den Stier führ t , der Tubicen 
hinter ihm die Doppelflöte bläst, neben diesen zwei theil
nehmende Figuren stehen, sodann der Priester verhüllt in 
die Flamme libirt und ein Camillus Früchte , wie es scheint, 
zum Opfer darbringt. 

W a s Hr. von Hefner S. 88. f. gegen meine im Cen
tralmuseum I. S. 32. ausgesprochene Ansicht weiter aus 
führ t , dass Brittones und Britanni dasselbe Volk S e y e n , 

diess zu entscheiden , hindert der Raum unserer Jahrbü
cher. Jedoch seyen einige Bemerkungen gestattet. Vor 
der Zeit des Domitian erscheint der Name der Brittonen 
schwerlich; auch in der Stelle des Juvenal Sat. X V , 124: 

Qua nec terribiles Cimbri, nec B r i t o n e s unquam, 
ist schon wegen der Länge des 0 das W p r t Britones zu 
verwer fen , sodann auch weil die Britonen uns nie als ein 
so schreckbares Volk, wie die Cimbern, genannt werden 
und mit einer Handschrift jedenfalls B i s t o n e s zu lesen. 

* ) E i n e a n d e r e I n s c h r i f t , d i e s i ch a u f die I u l i a D o m n a b e z i e h t , b e f i n 

d e t s ich a n d e r M e i n i s h e i n i e r K i r c h e , und f ä l l t z w i s c h e n 2 1 3 — 5 2 1 7 : 

IJV1P M A PIO F J E L  v G E R M P Q N  M A X I M E T 

I V L I A E  A V G  M A T K I  C A S T R O R Y M O B . V I C T Ü R 1 A M G E R 

M A N I C A M . 
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Eine andere hat Bi tones : ( A n die Kimry bei den Cimbcrn 
z u denken, ist zu g e w a g t und lässt s ich durch Nichts be
s tä t igen . ) Die kriegerische G e w a l t des thrak|^;hen V o l k e s 
der Bistonen hingegen b e z e u g t Lucan Phars. VII , 5 6 8 : 
I Sanguineum velut i quatiens Bellona flagellum 

Bistonas aut Mavors agitans. 
Valer . Flacc . Argon. III, 8 3 : 

Bistonas in raedios cui Martius exsi l i t astris 
Currus, ubi ingentes animae clamorque tubaeque 
S a n g u i n e a e iuvere D e u m , non segn ius ille 
Occupat arva furens. 

In derselben Z e i t des Domitian erscheinen die Britto
nen aber bei Martial Epigramm. XI, 2 2 , 9 : [Lydia tarn 
laxa est ] 

Q u a m ve teres braccae Britönis pauperis , et quam.. . 
W i r w i s s e n w e n i g s t e n s von den Galliern mit g r o s s e  , 

rer Sicherheit , dass s ie H o s e n t rugen , als v o n den E i n 
wohnern Brittaniens, die uns auch sonst immer als reich 
geschildert werden. Im J . 8 5 n. Chr. kommt in einem M i 
litärdiplom sowohl die Beze i chnung einer [COLT] I* B R I 
T A N N I C A M I L L I A R I A als einer l B R I T T O N V M  M I L 
L I A R I A und zwar hintereinander vor, nicht , w i e Hr. von 
Hefner sagt , »offenbar weil b e i d e als Ein Volk in derse l 
ben Hecresabthe i lung dienten ;« »beide« kann Hr. von Hef
ner gar nicht sagen 5 denn, waren die Britonen ein e i n z e l 
ner in BritaniefS wohnender V ö l k e r s t a m m , so ist gar nicht 
einzusehen, warum eine andere Cohorte I. B R I T A N N I C A 
heisst , da dann auch diese im J. 85 n. Chr. keine andern 
als Britten, Brittonen s e y n könnten. Offenbar sind diese 
beiden Cohorten verschieden. Mithin spricht gerade diess 
Diplom, wie Arneth S. 43. bemerkt, »für eine V e r s c h i e d e n 
heit der sonst als gle ich angenommenen Völkerschaften.« 
In der tabula honestae missionis , die unter Titus fällt, steht 
schon die Coh, I. Brittannica, aber noch nicht die I. Brit
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tonum. Sie scheint also zwischen 80 und 85 n. Chr. neu 
gebildet worden zu seyn. Ebenso nennt die Inschrift bei 
Orelli 804. eine COH IT FL- BRITTON- E Q V I T A T . un 
ter Hadrian, deren Beinamen Flavia j a auch auf die Zeit 
des Domitian wieder hinweist, (während die COH* I V L 
PIA BRITTON MILLIARIA Arnetti Nr. IX., auf Trajan 
die I AELIA BRITTON {Orelli 2223.) auf Hadrian z u 
rückweist.) , und gleich darauf IN E X P E D I T I O N E » ! ' 
B R I T A N N I C A M , wo auch Orelli den Unterschied annimmt. 
Also Cohorten der Brittonen scheinen damals gegen die Bri
tannier angewandt worden zu seyn. Hr. von Hefner fol
gert ferner aus dem N* BRIT' CAL' d. h. Caledoniorum, 
in Oehringen, den er aus Hansselmann S. 148, 152, 155, 
anführt , dass Brittonen in Caledonien lebten. Aber wer 
weiss denn, ob nicht BRITannorum zu l esen , vorausge
setzt , dass die Ergänzung von C A L richtig wäre? Eben
sowenig helfen uns die BRITTONES T R I P . {Lehne 92)., 
der N BRITTON T R I P V T I E N (101). Lehne behauptet 
S. 289., diese Brittonen hätten ihren Namen von der Stadt 
Tripontium, dem heutigen Dowbridge bei Lilburne in E n g 
land, Hr. von Hefner S. 189., nennt Tripontium eine Stadt 
Englands, je tz t Rugby, beide glauben, der Name Tripuli
cnsis sey verschrieben für Tripontiensis. Schwerlich dürfte 
das in einer Inschrift als so verdorben angenommen w e r 
den. Nun kennen aber weder die Peutinger 'sche Tafel, 
noch der Geographus Ravennas, weder Plinius, noch P t o 
lemäos ein Tripontium. Die nächste Quelle für jene An
sicht liegt bei Fuchs Gesch. von Maynz I. Hd. S. 67., wo 
er die Inschrift {Lehne 101.): N Y M P H I S ' N* BRITTON
T R I P V T I E N S V ö CVRA »I VLPI . MALGHI > . L E G ' 
XXII PR P* F also erklärt: Nymphis Napaeis (!) Brit-
lonum Triputiensium u. s .w. und zu den letztern bemerkt: 
»Tripontium in Britannia vide Ptolemaei Geographiam Lib. 
II . Cap. III. alii scribunt Trimontiuin." Fuchs verweist 
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w i e d e r auf Gmter p. X C I I I , 5 : » P t o l e m a e o Tripontium i n 
t e t Londinum et Lindum, vid. Cambdenum.a D i e B e s t i m 
m u n g inter Londinum et Lindum s i e h t nicht bei Pto lemäos , 
sondern im s o g . Itinerarium Antonini finden wir z w i s c h e n 
diesen beiden oder vie lmehr z w i s c h e n Isanna V a t i a und 

V e n o n i s in der T h a t ein Tripontio, aber bei P t o l e n i ä o s II, 
3 , 8. kein Tripont ium und kein Triput ium, w o h l aber ein 

TQif-iovTiov im L a n d e  der S e l g o v e n , der G e o g r a p h u s R a 

v e n n a s nennt V , 31. ein T r i m u n t i u m z w i s c h e n V e n u t i o 

und E b u r o c a s s u m . U n d s o w i r d denn a u c h w o h l im I t i 
nerar z u l e t z t z u schre iben seyn . V o n Brittonen w e i s s P t o 

l e m ä o s , der uns doch e ine g a n z e A n z a h l V ö l k e r s c h a f t e n 
nennt, gar nichts . A u c h j e n e Inschrift fäl l t , Avie e s w e g e n 
d e s M . Ulp ius ( M a l c h u s ) wahrsche in l i ch ist, unter Trajan 
und bis dahin hätten wir ke ine Brittonen in Brittanien; auch 

die Bri t tones Trip, oder Triput i en( ses oder eni ) w e r d e n 
a l so vermuth l i ch in der B r e t a g n e z u s u c h e n s e y n . E b e n 
soAvenig l ä s s t s i c h fo lgern aus der »Ala quarta Britonum 
I s iu« in A e g y p t e n , die in der Noti t ia imp. Orient, c. 28. 
v o r k o m m t , n o c h a u s den Brit tones sen iores c. 8 . , den s e 
cundani Bri tones notit. occid . c. 7., den inv ic t i iuniores Bri 
t o n e s ebendas . ; dem tribunus cohort i s tertiae B n t t o n u m Abus ina 

c. 34. W ü r d e n s i e aber auch in der Z e i t der Noti t ia a l s B r i 
tannier genannt , s o w ü r d e das für die frühere Z e i t N i c h t s 
b e w e i s e n . D i e Haupts te l l e und die e i n z i g e , worauf Hr. von 
Hefner s ich mit e in igem S c h e i n e s t ü t z e n k a n n , steht bei 
P r o k o p de bell. Goth. I V , 2 0 : ByrnLav. xr-v vfoov sd-vi] 
ZQICC noXvavd-QconoTaxa £%OVöL, ßaoü^evg TS elg avxtov exäoxu) 

itpkäTtptv. ovouata de HEITCCI ro7g e'Oveot xoviotg \lyyikoi 

%s xal fl>QLOGiovEg y.al ol %y\t vzjoq) 6/naJvvfiOL ßQixxovsg. A b e r 
erregt e s denn Hrn. von Hefner kein B e d e n k e n , dass hier 

die F r i e s e n * ) und die A n g e l n genannt sind ? W e l c h e ist 

*) ^Caaioveg Orelli 173. N A T F R I S A E V O X E  1 7 5 : NATIONE* FJRI
' SABO. Geograph. Raven. I, 11: »Frixonuin Derostates est pa

file:///lyyikoi
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denn eigentlich die Insel Bgmla? Die Insel Brittia liegt 
am Ausflusse des Rheins, zwischen Brittanien und Thüle: 
ßQLtria de r) vrjoog irri xovxou /.iev %ov (oxeccvov xeTrai trjg 
fjovog ov nollio änoO-ev, a?X oaov and oraditov diaxooiow, 
xucavuxQv TaHv [Prjvov exßolLuv [tccliora, Bgerraviag de xai 
®ovhtg tijs rqaov {.lezaiv eoxLv. Er beschreibt uns die Lage 
so geuau, dass es unmöglich ist, die Insel Brittia mit Brit
tanien zu verwechseln. Ueber Thüle und Brittanien, sagt 
e r , habe er in den f rühem Büchern gehandelt; Brittien 
liege nur 200 Stadien vom Ufer, Brittanien 4000. Brittien 
sey von den Alten durch eine lange Mauer getheilt worden. 
Seine Einwohner kämpfen mit den Varnen , die nach ihm 
an den Rhein und die Franken anstossen. Es ist offen
bar, dass Brittien dem Prokop das heutige England ist, 
Brettanien "hingegen das sonstige Hibernien oder das heu
tige Irland. Nun ist es auffallend, dass Prokop gar keins 
der eigentlich einheimischen Völker erwähnt. Die A n g e l n , 
von denen er spricht, sind offenbar die aus dem deutschen 
Norden eingewanderten Angeln und Saxonen*), die F r i s 
s on en ihm offenbar aus dem Norden eingewanderte^1?) Fr i e 
sen, mithin werden — so vermuthen wir — die B r i t t o 
n e n keine andern als das aus der Bretagne eingewanderte 
Volk seyn. Prokop also nennt nur eingewanderte, keine 
alteinheimischen Völker: zuerst die ^AyytloL, die in ihrer u r 
sprünglichen Heimath am Weitesten nach Osten, dann die 
(DQLOOcoveg, die in der Mitte, und endlich die BQLztcoveg, die 
am Weitesten nach W e s t e n wohnen, und in dem Falle würde 
er ja gerade für meine Ansicht von der Heimath der Brit
tonen im nördlichen Frankreich zeugen. Dafür spricht auch 
der gewöhnlich dem 7. Jahrhundert zugeschriebene G e o 
graphus Ravennas. Im Anfange seines W e r k e s umwan

fcria.« Adam. Brem. hist. eccl. I. 7: »a Fresonibus.« Ebenso lautet 
der ]\aine in einer Verordnung Karls des Gr. ebenda». I, 9. 

* ) Vgl. Schaubach in den Göttinger Studien 1845. S. 3 3 7 ft. 
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dert er die lichte Halbkugel der Erde von Indien an um 
Afr ika , Spanien herum bis zum äussersten Norden. Er 
theilt I , 3. dem Sonnenlaufe gemäss diese Umwanderung 
in zwölf Tagesstunden ein. Zur ersten Stunde liegen die 
Inder , zur zweiten die P e r s e r , zur dritten die Araber, 
zur vierten die Aetb ioper , zur neunten Spanien, (Spa
norum famosissima patria), zur zehnten Gallizien oder Spa
nia Vasconum^, zur eilften das Land der Vasconen, das 
ehemals Aquitania hiess, zur zwölften endlich das Land 
der Brit tonen, hinter dessen Rücken die Insel Britannien 
l iegt; jenseits Brittannien Schottland und Irland: »Duode
cima ut hora diei Britonum est patria, cuius post terga in
fra Oceanum, ubi longius est duorum dierum cum suis no
ctibus prospere navigantibus i ter , magna insula Britannia 
reiacet , quam Graecorum philosophi quasi Micosmin (?) 
appellant, et trans ipsam Britanniam trecentis miliariis Spä
ths ubi longius Scotorum insula invenitur, quae et H y 
bernia conscribitur.« Hier ist offenbar von der Bretagne 
die Rede. Ebenso nennt er I, 5. die regiones Indorum vel 
Britonum als die äussersten, sich entgegengesetzten Län
der des S o n n e n  A u f  und Untergangs. W e r weiss, ob 
nicht von der Bretagne aus durch die Brittonen England 
in der Urzeit einen Theil seiner Bevölkerung erhalten hatV 

Kehren wir auf die Inschriften Oberbayerns und des 
kön. Antiquariums zurück, so finden wir zwei Nr. XX. und 
X L . gewidmet dem J u p p i t e r o p t i m u s m a x i m u s A r u 
b i a n u s (von Arubium in Moesien) und dem B e d a i u s 
s a n e t u s , einer Localgottheit der Station Bcdaium, zwei 
Nr. VI. und X X X V I . dem B e d a i u s A u g u s t u s und den 
A l o u n i s , die nicht mit Hrn. von Hefner Alouni, sondern 
Alounae zu nennen und als Nymphen oder Mütter zu fas 
sen sind. Als Götterpaar erscheinen M e r c u r i u s und 
F o r t u n a r e d u x in Nr. II. Die seltsame oft wiederholte 
Inschrif t : S I L V A N O \\ T E T T O || S E R V S || FITAGTTI || 
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EX || VOTOR, die schon Jahrb. Heft II. S. 122. besprochen 
ist, erscheint hier Taf. I, 13. als Altar, aber Oberbayr. Archiv 
VII, 2. Taf. I , 22. auf einer Schüssel von feiner rother Erde, 
terra sigillata, woher wohl zu schliessen ist , dass derartige 
Gefässe nicht allein in Arezzo, sondern auch am Rheine 
gearbeitet wurden. Ich lese sie je tz t also: Silvano Telto 
serv(u)s Titaciti ex voto rettulit oder restituit, so dass 
Tctto ein keltischer Eigenname ist. Das V steht oft einfach 
für zwei V. Vrgl. Jahrb. Heft I. S. 40. Note. Die andere 
Inschrif t , die auf derselben Schüssel s teh t , ist zu lesen: 
Deo Cesonio ex voto posut (für posuit) Aternaso, wo der 
letzte Name wieder keltisch zu seyn scheint. Auch unter 
diesen kleinen inschriftlichen Denkmälern, die Hr. von Hef
ner VIL 2. behandelt hat, sind manche interessante Namen 
wie V o l u g e s u s , C o b e n e r d u s , C i n g e s . Unter den 
übriscen grossem Inschriften finden sich mehrere Kaiser
dcnkmäler. 

«Die r ö m i s c h e n I n s c h r i f t e n , w e l c h e b i s h e r 
im G r o s s h e r z o g l h um B a d e n a u f g e f u n d e n w ü r 
d e n « hat Hr. Prof. Ph. W. Rappenegger als Beilage zum 
Mannheimer Lyceumsprogramme von 1845 zusammenge
stellt , oder vielmehr von hundert nur dreissig mittheilen 
können. Da er nicht der Gelehrten, sondern der Schüler 
wegen seine historischen und archäologischen Bemerkun
gen mitgetheilt zu haben selbst angibt , um vielleicht in 
dem einen oder andern der Zöglinge Liebe zu diesem 
Zweige der Wissenschaf t zu erwecken: so darf die Kritik 
nicht den Maassstab an seine Erläuterungen legen, den sie 
sonst anlegen würde. W i r hoffen, dass Hr. Rappenegger 
selbst bei längerer Beschäftigung mit römischen Inschrif
ten das Unzureichende mancher Erklärungen einsehen, die 
überwuchernde Fülle von Bemerkungen massigen, so wie 
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eine ganze Reihe völlig barbarischer Erklärungen, welche 
von frühern Herausgebern herrühren, keiner weitern Be
rücksichtigung würdigen werde. Ordnen wir das Darge
botene einigermaassen, so ist von Votivsteinen Nr. 14. 
der der M a t e r D e u r n gewidmete zu bemerken, jedoch 
nicht so sel ten, wie der Herausgeber S. 23. meint. Er 
vergleiche nur Orelli 985. 989. 1896 bis 1906., dem J u p p i 
t e r Nr. 14. 27. auch Nr. 3 , dem N e p t u n Nr. 11., wel
cher doch mit Nr. 25. wohl ein und derselbe i s t , zu wel
cher Wiederholung Hr. R. wohl durch Steiner Nr. 82. und 
93. veranlasst worden. Denkmäler des N e p t u n linden sich 
im Rbeinlande selten (vergl, Steiner 208.); einigemal kommt 
er bildlich dargestellt auf Altären der Nehalennia vor. Auch 
bei M e r c u r ist Nr. 12. und 13. gewiss nicht verschie
den, und abgebildet in diesen Jahrbüchern Heft VII. Taf. 
III. IV. Nr. 4. Der Stein lautet: IN* H* D IV || DEO. 
M E R C V R || ERCPRVSO* Hr. R. liest: In honorem do-
mus divinae Deo Mercurio erexit Cajus Publius Ritso. 
Schwerlich möchte E R für erexit nachzuweisen seyn. E s 
steht auch bei Orelli 4739. für H E R d. h. heres. Sonst 
würde sich der Name Ruso zwar nicht sicher durch Mar
tial epigram. V , 28, 4., wo andere Handschriften Rufones 
haben, aber doch durch den P. Calvisius Ruso in der In
schrift bei Gruter L X I V , 9. , durch die ala Rusonis bei 
Lehne 278. bestätigen lassen. An dem doppelten Vorna
men Gaius Publius würden wir wenig Anstoss nehmen. 
Vielleicht ist zu lesen: Deo Mercurio Ercules Pruso. So 
Erclania bei Mural 1348, 6 . , Erculia bei Donat. 185, 2, 
Von dem Steine Nr. 18: 

I* H* /////////////////// 
M E R V R 
Q CAE CH I V 
SGL* L F* M N S 
V S* L* L* M* 
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führt Hr. R. zwei lächerliche Erklärungen früherer Heraus
geber an , die füglich hätten übergangen werden können, 
z. B. In honorem Mercurii Quintus Caecilius, cumpidoctor 
(!) legionis quartae, Solonius, Lucii filii manibus votum Söl

tens lubens Uberoque rnnnere! Zu lesen ist: In honorem 
dotnus divinae Mercurio Quintus Caecilius Sollemnis votum 
solvit laeius lubens nierito. An dem Eigenname S o l l e r a 
n i s ist kein Anstoss zu nehmen, da auch bei Lehne 299. 
eine Sollemnia Justa vorkommt, ein Servandius Solemnis 
ebendas. 300. Andere Altäre sind der D i a n a A b n o b a g e 
widmet, wie Nr. 28. 4. Die Inschrift Nr. 6 : 

///////ATVA 
/////////////////// 
/////////////{//// 
////////////////// 
S L Al

ist wohl zu lesen: ( V ) u t u a { b u s ) Iulius oder Iuliu 
votum solvit lubens merito. W a r u m ich gerade die gens 
lulia hier vermuthe, erhellt aus den Inschriften bei Steiner 
911. 912. 913.914., w i e d e n n ü b e r h a u p t d i e s e g e n s 
g e r a d e d i e M ü t t e r v e r e h r u n g s e h r p f l e g t e , ein 
Punkt, auf den ich noch einmal später gelegentlich zurück
zukommen denke. Der Stein Nr. 2 0 : 

DIIS QVADR V  BS' VICA 
N I B I B I E N S E S 

D S P » 
ist zu lesen : Diis Quadrubiis u. s. w., nicht Quadriviali-* 
bus, wie Hr. R. will. Vrgl. oben S. und den neuen in 
diesem Hefte noch zu veröffentlichenden aus Zülpich. 

Von den Grabsteinen lese ich den christlichen 
Nr. 15: D' M

G A B R I E L A I M T O N I V S 
G I A M T V S  G I M A T V S 
P A T E R  P O S I T 
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also: Dis manibus Gabriel Aimtonius [?J GiamQaJlus. Gi-
(a)matus pater posit. Der Name C i a m a t u s kommt als 
Töpfername Ccntralmus. II, 68. vor. Vrgl. oben S. 
Möge Hr. R. diese Bemerkungen als Zeichen des Antheils 
hinnehmen, mit welchem wir seine Schrift begrüssen. 

Eine Reihe interessanter a n t i q u a r i s c h e r R e i s e 
n o t i z e n sind von Hrn. Ministerialrath Zell in einem im 
Alterthumsvereine zu Baden  Baden gehaltenen Vortrage 
mitgetheilt. Seine Excursionen berührten die Punkte: O f f e n 
b u r g , K e n z i i i g e n , R i e g e l , E n d i n g e u B r e i s a c h . 

R ö m i s c h e I n s c h r i f t e n , w e l c h e in d e n l e t z 
t e n J a h r e n in und um M a y n z a u f g e f u n d e n s i n d 
sind von Hrn. K. Klein in der Z e i t s c h r i f t d e s V e r 
e i n s zur E r f o r s c h u n g der r h e i n i s c h e n G e s c h i c h t e 
u n d A l t e r t h ü m e r in M a y n z I. Bd. 1. Heft. S. 54. ff. 
erklärt. Als neu und in unsern Jahrbüchern noch nicht 
mitgetheilt erschienen uns die Inschriften S. 63: 

MERCVR i| C SEPP1VS || CREON || 
E X  I V S S V || P O S V I T || L • L • 

und S. 65: 
HERCVLI || M SEPPIV || CREON || D D. 

die durch den Namen C r e o n ein Interesse gewinnen. 
Sämmtliche Inschriften des Maynzer Museums sind mit 
deutscher Uebersetzung in einem nicht in den Buchhandel 
bekommenen . . K a t a l o g d e s M u s e u m s der S t a d t 
M a y n z Maynz, Druck von Johann Wirth.u 63 S. in 8. 
neu mitgetheilt. 

Ein in mancher Hinsicht unnützes Buch sind die „Lu
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ciliburgensia sive Luxemburgum Romanum" von Alexander 
Willheim herausgegeben von Aug. Neyen. Luxemburgi 
1842. 336. S. Text und 100 Tafeln, in 4. E s war ein un 
glücklicher Gedanke, diese schlechten Zeichnungen, diesen 
veralteten historischantiquarischen Text einer Herausgabe 
zu würdigen. Manche der darin veröffentlichen Monumente, 
die barbarisch gearbeitet durch ungeschickte Zeichnung 
völlig ungeniessbar gemacht sind , waren ohnediess schon 
von Baersch in der Eiflia illustrata herausgegeben. Diess 
Buch konnte füglich in der Handschrift bleiben, und die 
daran verschleuderten Mitteln zu einer schönern Unterneh
mung, zu neuen treuem Zeichnungen alter Monumente b e 
nutzt werden. J e t z t , wo es im Druck erschienen, ist es 
ein neuer Schrecken für den rheinischen Arhäologen, der 
es wegen einiger vielleicht sonst nicht herausgegebenen 
Monumente berücksichtigen muss. Ein Paar W o r t e mögen 
über dasselbe genügen. 

Von G ö t t e r k r e i s e n sind zu bemerken zuerst der 
kapitolinische: J u p p i t e r , J u n o , M i n e r v a mit H e r c u 
l e s vermehrt (vrgl. Jahrb. IV. Heft S. 149.), sodann PI. 
24, 85. J u p p i t e r mit A p o l l o n , H e r c u l e s , M e r c u r . 
Auch auf einem etruskischen Spiegel*) erscheint J u p p i 
t e r (Tinia), jedoch jugendlich und bartlos, A p o l l on (Apulu) 
und H e r m e s (Turms). An J u p p i t e r ' s Stelle tritt PI. 
47, 172. ff., J u n o und ihr gesellen sich M e r c u r , A p o l 
l o n , H e r c u l e s . In einem andern Viergötterkreise PI. 
40, 148. 149. sind J u p p i t e r , A p o l l o n , H e r c u l e s ge
blieben; nur ist an die Stelle des Hermes F o r t u n a g e 
treten. (Schön ist , wenn sie echt i s t , die neben diesem 
Altare Fig. 150. von einer ehemals in St. Maximin in 
Trier befindlichen Elfenbeintafel (sculpta in ebore p. 184.) 

* ) Dempster Etruria regalis Tom. I. Tab. III. Müller Denkm. alter 
Kunst II, 25. 

i 
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g e g e b e n e L y r a von e i g e n t ü m l i c h e r F o r m . ) Ein andere r 
V i e r g ö t t e r k r e i s ist PI. 4 2 , 156. 157. C e r e s , M e r c u r , 
H e r c u l e s und ein v i e r t e r u n b e s t i m m b a r e r G o t t in einer 

A r t P e n u l a . E i n D r e i g ö t t e r k r e i s PI. 8 3 , 362. ff. en thä l t 
e ine s e l t s a m e Z u s a m m e n s t e l l u n g , V e n u s , w i e es sche in t , 

die abe r Wiltheim fü r I s i s hält^ C e r e s und H e r c u l e s . 

A u f e inem a n d e r n A l t a r e PL 88 , 399. ff. f inden wir endlich 
a l s av(.ißo)f.iOL V e n u s , M a r s , H e r c u l e s n e b s t C e r e s . 
W ä r e n die Z e i c h n u n g e n b e s s e r , so w ü r d e n s ich a u c h a n 
d e r e D e n k m ä l e r d ie se s B u c h s zu a r c h ä o l o g i s c h e n Z w e c k e n 
g e b r a u c h e n l a ssen . J e t z t ist es ein f iLya. xaxöv, /tdya ßißliov. 

Den u n e r q u i c k l i c h e n , wei l u n f r u c h t b a r e n S t r e i t übe r die 

Ste l le d e s F l o r u s I V , 1 2 : „ B o n n a m et G e s o n i a c u m p o n t i 
bus iunxi t c lass ibusque firmavit" hat Hr« Dr. Dederich im 
V I I I . H e f t e u n s e r e r J a h r b ü c h e r S. 52. w i e d e r a u f g e n o m 
m e n und mit g r o s s e r G e l e h r s a m k e i t behande l t . Die S a c h e 
is t diese . F r ü h e r e h i e s i g e A l t e r t h u m s f r e u u d e , de ren Beruf 
n o c h s e h r f r ag l i ch i s t , h a t t e n in d e m G e s o n i a m bei F l o 
r u s ein D ö r f c h e n d e m al ten r ö m i s c h e n L a g e r g e g e n ü b e r , 
d a s sie G e u s e n n a n n t e n , finden wol len . I c h h a t t e d a 
g e g e n b e m e r k t , es s e t z e eine g r o s s e f e s t e römische A n 
s i e d l u n g v o r a u s , wol le m a n drüben einen so lchen P o s t e n 
a n n e h m e n ; d a v o n z e u g e abe r w e d e r die G e s c h i c h t e , 
n o c h der B o d e n . Die R ö m e r hä t ten f a s t nie auf dem r e c h 

ten l i h e i n u f e r f e s t e n G r u n d f a s s e n k ö n n e n , am A l l e r w e 
n igs t en drüben im A n g e s i c h t e des t ap fe rn u n b c z w i n g l i c h e n 
V o l k e s der S i g a m b e r n . N o c h d a z u eine fö rml iche s t e t e 
V e r b i n d u n g mit s t e h e n d e n P o n t o n s , die alle Sch i f f f ah r t 
h e m m t e n , und eine B e f e s t i g u n g mit S c h i f f e n , die s o g a r 
c l a s s e s g e n a n n t w e r d e n ! W i e ! eine so lche r e g e S c h i f f l ä h r t 

auf dem R h e i n e in der Z e i t d e s D r u s u s ? F l o t t e n auf d e m 

s e l b e n ? d a s kling! höchs t unwahr sche in l i ch . W i r wollen 
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die 50 Castelle des Drusus am ganzen Rheinlaufe' schon 
gelten lassen, obschon auch diese etwas verdächtig sind, 
aber an einem kleinen Punkte , der doch lange nicht so 
bedeutend, wie Cöln war, solche Kräfte zu sammeln, das 
wäre zu auffallend. Der B o d e n ferner rniisste uns doch 
Spuren von römischen Ansiedlungen bewahren. Aber der 
Acker hat seine natürliche F a r b e , keine Scheiben, keine 
Ziegel, sind, wie auf dem linken Rheinufer, hier zerstreut. 
Kaum dass sich in einem v i e l l e i c h t römischen Bauwerke, 
das einer Thurmanlage ähnlich sah, dessen Zeit aber durch
aus nicht bestimmbar i s t , an der Strasse nach S c h w a r z 
rheindorf einige zerbrochene Ziegelstücke nebst Tuff neu
lich vorfänden. Und selbst diese konnten später, etwa zur 
Zeit der Erbauung der Schwafzrheindorfer Kirche 1151 
hingekommen seyn. Aber an eine weitere Ausdehnung, 
an eine Stadt ist gar nicht, nicht einmal an ein Castell ist 
hier zu denken. Höchstens mag ein einzelner Thurm oder 
Posten hier gestanden haben. Höchst selten findet man hier 
eine M ü n z e , obgleich doch Römer mehrere Jahrhunderte 
nach Drusus das hiesige Land bewohnten. Drittens w i 
derspricht der N a m e . Geusen oder wie es heils t G ä n 
s e m kann nun einmal nicht aus Gesoniacum — denn so 
musste der Name lauten — entstanden seyn. Aller A n a 
logie gemäss würde man Gesenich oder Kessenich erwar
ten. Die Ortsnamen auf iacum oder acum, die noch erhal
ten sind, enden alle auf ich oder a c h , z. B. Tolpiacum 
Zülp ich , luliacum Jül ich, Anttinäcum Andernach. Also 
Geschichte, Boden und Sprache zeugen gegen die Annahme 
eines Ortes Gesoniacum auf der rechten Rheinseite. 

Mit der Untersuchung über Verona beschäftigt suchle 
ich einen andern Namen für das Gesoniacum, indem ich 
noch immer an Bonn in der Stelle des Florus festhielt, und 
warf es als E i n f a l l hin , es möge Florus vielleicht g e 
schrieben haben . „Bonnam et Yeronam pontibus iunxit 
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Dieser Einfall, den ich gleich preisgab, ist zu sehr als g e 
lehrte Vermuthung angeschen und demgemäss angegriffen 
worden. Das war er nicht; eine solche ernste Beachtung 
und Widerlegung verdiente er nicht. Um so mehr freute 
es mich, im III. Hefte dieser Jahrbücher an Herrn Prof
Osann einen Gegner gefunden zu haben ,. der die Unhalt
barkeit selbst jener Ansicht, dass ein so unbedeutender 
Punkt, wie Bonn, in der Stelle des Florus gehalten werden 
könne, durch Zusammenfassung aller historischen Fäden, 
mit Scharfsinn erwies, der an die Stelle des unerklärlichen 
Bonnam et Gesoniacum die alte verbesserte Lesart: Bono
niam et Gesoriacum herstellte. Mag immerhin diese Les
art durch Handschriften nicht unterstützt werden, was 
thutV? Die Aenderung ist so leicht, und selbst die Les
art Bonam führt so schnell und mit so klarer Vermittelung 
auf Bononam und Bononiam, die Lesart Gesogiam cum 
ebenso leicht auf Gesogiacum d. h. Gesoriacum, als auf 
Gesoniacum, das weder irgend ein Schriftsteller des Alter
thums, noch die Peutingersche Tafel kennt. Wie sollte es 
möglich seyn, dass ein solches Castell Bonn gegenüber so 
spurlos verschwunden wäre! Bei einer solchen Frage kommt 
es nicht auf ein hyperkritisches Abwägen jedes Strichs in 
den Handschriften, hier kömmt es auf eine grössere histo_ 
rische Anschauung an. Es ist eine Analyse des Gedan
kenganges von Florus nothwendig; der Phantasie des Ge
schichtschreibers müssen wir auf ihrer Fährte nachgehen, 
um zu dem Punkte zu gelangen, den er in seiner Vor
stellung ergreift. Diesen Versuch hatte ich schon früher 
gemacht. Ich hatte nachgewiesen, wie Florus, indem er 
die Siege des Drusus erzählt, seine Runde durch Germa
nien macht, die Völker jenseit des Rheines gleichsam im 
Kreise um wandere, M a a s * ) , Elbe, Weser berühre, den 

Hr. Dederic/i, der so sehr sonst der Autorität der Hanilschrifteu 
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Rhein in seiner Längenausdehnung mit den neu a n g e l e g 

ten 5 0 Castcl len streife und s c h l o s s , dass er bei „ B o n n a m 
et G e s o n i a c u m " nur diesen F l u s s in seiner Vors te l lung 
haben könne, besonders da später der Ehrenname d e s G e r 
manicus für Drusus erwähnt werde. Ein Sei tensprung nach 
Gallien (Bononiam et G e s o r i a c u m ) s e y nicht denkbar. Und 
damit stimmt auch Hr. Dederich vol lkommen überein, indem 
er s ich in maass losen Ausdrücken g e g e n Ostmn's Erörte
rung als eine unhistorische ergeht. Ich bin hier in dem 
F a l l e , ein ungebührendes L o b a b w e i s e n und die Ansicht 
meines Q e g n e r s z u der meinigen machen zu müsseu. D i e 
F r a g e ist und bleibt: „ I s t der Se i tensprung nach Gallien 

denkbar Ve 

Ueberblicken wir die Darste l lung des Florus nach e t 
w a s weitern G r e n z e n , als w o er gerade v o n Germanien 
handel t , so beginnt Florus^ nachdem er die Bürgerkr iege 
erzählt, in Cap. 12. die F e l d z ü g e nach Aussen . Er erzählt 
s ie uns nach den vier H i m m e l s g e g e n d e n , natürlich von s e i 
nem Standpunkte aus in R o m oder Italien. 1 ) Der N o r 
d e n §, 2 : „ A d S e p t e n t r i o n c m , " w o z u er Noricer , II
lyrier, Pannonier, Delmatier, M o e s i e r , Thracier und D a c i 
er, Sarmaten und Germanen rechnet. D e n F e l d z u g des 
Drusus g e g e n die Germanen erzählt er zuletzt §. 21. und 
nachdem er dessen S i e g e uns v o r g e f ü h r t , klagt e r , dass 
diese Provinz durch Quintilius Varus wieder verloren Wor
den; und bei E r w ä h n u n g dieser clades Variana ruft er mit 
einem Seitenbl ick auf Britannien aus: „ H a c c'ade factum, 
ut imperium, quod in Jittore Oceani non s teterat , in ripa 
Rheni fluminis staret ." Er sch l i e s s t den Norden ab: , , H a e c 
ad Septentr ionem." Sodann geht er über 2 ) auf den S ü 

fo lgt , ändert , wir wissen nicht; ob n o t h w e n d i g , hier Mosam in 
Amisiaui. Es ist nicht recht denkbar, dass Florus diese drei Flüsse 
Ems, W e s e r , Elbe in verkehrter F o l g e nennen würde. 

6 
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d e n . § . 4 0 : „ S u b Meridiano" 3) auf den Osten §. 42: „Ad 
Orienten)," 4) auf den W e s t e n . §. 46: „ S u b O c c a s u " und 
kömmt noch einmal §. 61. auf alle vier Himmelsgegenden 
zurück. Mithin lässt sich bei seiner Erzählung über den 
germanischen Feldzug des Drusus die Grenze nicht so g e 
nau am Rhein abstecken, sondern e i n w e i t e r e r U e b e r 
b l i c k d e s S c h r i f t s t e l l e r s ü b e r d e n g a n z e n N o r 
d e n ist schon von Vorne herein anzunehmen. 

Zwei tens . W a r f Florus mit dem Ausdrucke : „ impe
rium quod in littore Oceani non s te te ra t " einen Seitenblick 
sogar auf das durch Cäsar eroberte Britannien, welcher 

* 
Punkt war dann geeigneter, erwähnt zu werden , wenn es 
sich von einem Z u g e nach dem Norden handelt, als gerade 
Gesoriacum? Welche r Punkt war für Drusus wichtiger, 
als gerade dieser H a f e n , der nicht nur den nächsten U e 
bergang nach Britannien, sondern auch die einzige Station 
für eine Flotte war, die nach Deutschland einen Feldzug zu 
unternehmen dachte. Hier trafen zwei Strassen z u s a m 
m e n , einmal die grosse Wasse r s t r a s se um Spanien und 
Gallien herum, welche die römische Flotte innehielt. Das 
ist vermuthlich die Stelle, welche Caesar B. G. V , 2. als 
portus I t ius*) bezeichnet : „quo ex portu commodissimum in 
Britanniam transmissum esse c o g n o v e r a t a u s welchem 
Namen noch gar nicht mit Hrn. Dederich zu schliesscn 
ist, dass hier k e i n e Stadt gestanden; im Gegentheil, wro 
ein so bedeutender Hafen genannt w i r d , da ist schon von 
Vorne herein grosse Schifffahrt , Ansiedlung und Stadt zu 
vermuthen. Mit dem Rhein gewissermaassen verbindet diesen 
Hafen auch Strabon I V , 5: Toig (f and zcov neql TOV 'Prj-
vov XOTCLOV dvayo/-dvoig [nach Britannien] ovx an avrcov 
zcov ixßolcov 6 nloug EOTLV, alla and zwv 6/.IOQOVVTO)V rolg 
Msvanioig MOQIVIüV, naq olg ion nalz d^'lz tov, ([) iy^rjoaro 

* ) Godefroy in den Seances generales tenues ä Lille 1845. Paris 
1846. hält p. 383. Wissaut für den portus Itius. 
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vavGxad-(.up KCUGUQ 6 &aog, SiaiQOv elg rrjv vijow. D e n 
Hafen hebt besonders hervor Pomponius Mela III , 2 : „ A b 
illis enim iterum ad septemtriones frons litorum respicit, 
pertinetque ad Ultimos Gallicarnm gentium Morinos , nec 
portu, quem Gcsoriacum v o c a n t , quidquam notius habe t , " 
der dann ebenso gleich nachher den Rhein nennt, wie FIo 
rus nach dem Rhein Bononia und Gesoriacum. Dass Mela 
hier von der Stadt nicht spricht, ist sehr natürlich, da er meist 
nur die Naturverhäl tnisse angibt, oder die Völkerschaf ten im 
Allgemeinen, weniger die Städte. Ebenso ist es mit der Stelle 
des Plinius N. H. I V , 3 0 : , ,Haec [Insula Albion] abest a G e s 
soriaco Morinorum gentis Iitore proximo traiectu quinquaginta 
M., cireuitu vero patere tricies octies centena viginti quinque 
M. Py theas et Isidorus t radunt ." Vermuthlich hat te also schon 
Pytheas^ der j a aus Massilia zu Hause war , der einmal eine 
Reise bis Thüle, das anderemal bis zur W e i c h s e l gemacht 
hatte, den xolnog r^GOQiay.ög genannt . Aber aus dem A u s d r u 
cke „Gesor iaco l i tore" schliessen zu wollen, es habe damals 
keine Stadt Gesoriacum g e g e b e n , ist ebenso unbegründet, 
als denselben Schluss aus dem Itius portus zu machen . 
W o h e r weiss denn Hr. Dederich, ob nicht gar zu lesen i s t : 
a Gessoriaco, Morinorum gentis l i tore, so dass Letz te res 
bloss Apposition oder nähere Ortsbezeichnung w ä r e ? So 
sagt Eumenius Panegyr . Constantii c. 14. r icht ig: „ a G e 
soriacensi l i tore," nicht Gesoriaco litore. Sel t sam, dass er 
auch sogar aus dem pagus Gessoriacus bei Plin. I V , , 31. 
denselben Schluss ziehen wil l , als ob Jemand aus einem 
pagus Bonnensis beweisen wollte, es habe nur einen Bon
n e r  G a u , keine Stadt Bonn gegeben! Derselbe Fall ist, 
wenn Ptolemäos I I , 9 , 3. ein r^ooQiaxov ETTLVSIOV nennt, 
wobei Hr. Dederich übersehen hat , dass Suidas inlveiov nicht 
allein durch rcaQadaXaGGLOv %IOQLOV rj nqoGOQi.ir{ir]Qiov, son
dern auch durch noha/xa naqadaläoOLOv e rk l ä r t , dass 
chon der Scholiast zu Thukydides I , 30 . , w o Kvllrjvrj 

6 * 
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•td ^HXeuov iniveiov h e i s s t , b e m e r k t , d a s s e s e ine S e e s t a d t 

mit e i n e m H a f e n b e z e i c h n e : Ilö?uO[ia naQaDaXaaoiov, er'Ja 

7 « vecoQia Ttov noXetov, akm$Q 6 IIsLQcxisvg rtov A&rjvaicov, 
y.al rj JSioaia xijg MeyccQidog' dvvaoai de enl navzog e/imo-

Qtov teal nccQCid-aXaOöiov xQi/aaaüca ref) orofiatL TOVKO , o 

vvv OL noXXol xccraßoXov xaXovoi. U n d f ü r S t a d t b r a u c h t 
e s j a s e l b s t i m m e r S t r a b o n , P t o l e m ä o s I I I , 1 3 , 3 : AvXiov 

nöXig, eniveiov, I I I , 1 6 , 6 : \-H.XELUQ~\ KvXX/pri, iniveiov, 
g e r a d e w i e bei T h u k y d i d e s , e b e n d a s . 9 : TQLvaooog, ercl-
vsbov, e b e n d a s . 13 : [Kooivdiag] Kayxoeai, eniveiov. M i t 

hin i s t II , 9 , 3. [MOQLVIöV] rrjOOQiay.öv, inivswv als S t a d t 
z u f a s s e n , w i e H r . Dederich s c h o n a u s V I I I , 5, 6. s e h e n 
k o n n t e , wo v o r h e r l a u t e r S t ä d t e g e n a n n t w e r d e n (zo /LISV 
ylvyovozödovvov, to de slovydovvov) u n d nun der S c h r i f t 
s t e l l e r f o r t f ä h r t : Trjg de BeXyixrjg TaXXlag zo f.iev rrjOOQia-

xov e%eL Ti]v (.leyLoirjV rßieqav y.. %, X. H r . Dederich s c h e i n t 

d e n P t o l e m ä o s g a r n ich t n a c h g e s c h l a g e n z u h a b e n . E b e n 
s o is t o f f e n b a r im I t i n e r a r i u m A n t o n i n i bei d e n W o r t e n : 

, , I t e r B r i t a n n i a r u m a G e s s o r i a c o " e i n e S t a d t g e m e i n t und 

a l s S t a d t b e z e i c h n e t a u c h die P e u t i n g e r s c h e T a f e l ihr v e r 

d o r b e n e s G e s o g i a m . V o n den M a u e r n der S t a d t s p r i c h t 
e n d l i c h a u c h E u m e n i u s P a n e g y r i c u s C o n s t a n t i i c. 6 : „ C e 
p i t o p p r e s s a m G e s o r i a c e n s i b u s m u r i s p e r t i n a c e m l u n c e r 
r o r e m i s e r o m a n u m p i r a t i c a c f a c t i o n i s . " H i e r a u s e r s i e h t 
m a n , d a s s der N a m e k e i n e s w e g s , w i e Herrn. Midier g l a u b t , 

im dr i t t en J a h r h u n d e r t v e r s t u m m t . A b e r w a s b r a u c h e n wir 
s o t ief in d ie K a i s e r z e i t v o r w ä r t s zu g e h e n . W i r wol len j a 
d e m L e s e r n a h e b r i n g e n , d a s s es bei F l o r u s r e c h t g u t s t e 
h e n k ö n n e . D a s eben will H r . Dederich nich t . U n d doch 
s a g t er S . 6 5 : , , E r s t be i S u e t o n i u s ( C l a u d . 17.) und be i 
F l o r u s ( I , 1 1 , 8 . ) sche in t G e s o r i a c u m d e r N a m e einer S t a d t 
z u s e i n , o b g l e i c h die A n n a h m e nich t n o t h w e n d i g i s t . " N i c h t 
f ü r die Z e i t d e s S u e t o n sp r i ch t die bei ihm v o r k o m m e n d e 
S t e l l e , s o n d e r n f ü r d i e d e s K a i s e r C l a u d i u s , also n i c h t l a n g e 
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nach ürusus . Claudius will nach Britannien, fahrt von O s 
tia aus, wird bei den Stöchaden von einem Sturm befal
len: , ,Ouare a Massil ia Gesor iacum usque pedestri itinere 
confeeto inde transmisit ." Also in der Z e i t des Claudius 
bestand schon eine g r o s s e Landstrasse von Massi l ia in g e 
rader Richtung nach Gesoriacum, die beide M e e r e verband. 
Und bei Florus , (Mr. Dederich sag t : „ E r s t bei Florus") der 
von der ältesten Zei t nach den Königen in Rom spricht, heisst 
e s : „[dem t u n c F a e s u l a e , quod Carraenuper, idem nemus Ari 
cinum, quod Hercynius saltus , Frege l lae , quod Gesor iacum,Ti 
beris ,quod Euphrates ." Vrgl. Jornandes regn. succ. c. 18. O f 
fenbar redet er von seiner Zeit (unterSept imius S e v e r u s * ) ? ) , 
w o der Euphrat die G r e n z e des römischen R e i c h s ist, w i e 
früher der Tiber, Frege l iae die G r e n z e , wrie [neul ich] G e 
soriacum , (viel le icht wie Herrn. Müller scharfs innig das 

W o r t herleitet, als wahre fijg 6{ua) das nemus Aricinum die 
S t e l l e des hercynischen W a l d e s vertrat , w o F a e s u l a e die 
G r e n z e war, wrie n e u l i c h Carrae. Also bei demselben F l o 
rus, w o wir Gesoriacum als Stadt suchen, steht e s , j a in 
b e i d e n S t e l l e n w i r d m e r k w ü r d i g e r W e i s e d i c h t 
d a b e i d e r I l e r c y n i s c h e W a l d g e n a n n t . V o m e r 
sten bis zum sechsten Jahrhundert wird es in ununterbro
chener Reihenfo lge als einer der wicht igs ten strategischen 
Punkte genannt. Und j e n e s Gesoniacum, das Hr. Dederich 
aus al lzugrossem Patriot ismus drüben sucht , nennt kein e in 
z iger alter Schriftstel ler! 

Diesen Punkt a l s o , wro die gal l i sche S e e s t r a s s e und 
Landstrasse zusammentreffen, der der w ahre Sch lüsse l s o 
woh l zu Britannien als zu Germanien w a r , diesen Hafen , 
bei dem die römischen Flotten vor Anker l egten, w o s ich 

* ) Vrgl . Geuouille iii der Gazette de l'instruction publique 1846. 
JNo. 9. und Jenaische Litter.Zeit . 184b*. No. 13.5. Jedoch ist die 
ganze Frage über die Lebenszeit des Florus damit uocli nicht ab
geschlossen. 
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noch später ein Theil des Heeres von Carausius verschanzte, 
den aber Constantius durch einen ungeheuren Seedamm ab
schloss (Eumen. Panegyr . Constantii c. 6.), — diesen sel
ben suchte schon Drusus zu befestigen. Nun sagen aber 
Schriftsteller, dass Gesoriacum später den Namen Bononia 
erhalten; Hr.Dederich meint also: W i e konnte Drusus die
selbe Stadt durch Brücken verbinden? W o sollten die bei
den Namen sowohl Bononia als Gesoriacum bei Florus her 
kommen? Das Auskunftsmittel ist sehr einfach. Gerade 
wie Bonn und Verona ursprünglich zwei getrennte neben
einander liegende Städte waren, die später zu dem einen 
Bonn verschmolzen, und nun bloss den einen Namen fortan 
t ragen: so waren vermuthlich Bononia und Gesoriacum zwei 
getrennte Städte , vielleicht auf beiden Seiten des Hafens 
l i egend*) , die eine eine griechischgallische, die andere 
eine keltischgallische Niederlassung, welche Drusus durch 
Brücken verband, und mit Flotten oder Schiffen festigte. 
Hier passen die Flotten, aber nicht nach Bonn auf den Rhein, 
wo nie ein Hafen, nie ein Ankerplatz war. Mitten im Fein
deslande wird kein kluger Feldherr so auf den gefährlich
sten Punkt sein Kostbarstes, die Schilfe, blossstellen. Nach
dem schon unter Drusus jene beiden Städte Bononia und 
Gesoriacum verbunden worden , sind sie später ganz z u 
sammengewachsen. Derselbe Eumenius, der in dem P a 
negyricus auf Constantius Chlorus noch die Gesoriacenses 
muri nennt, spricht in dem auf Constantin c. 5. von dem 
litus Bononiensis oppidi. Lupicinus kommt 360 n. Chr 
nach Bononia, und fährt mit den dort geholten Schiffen nach 

* ) Da ich keine Ortsanschauung von Boulogne h a b e , so muss ich 
mich beguiigen, auf die Uferbildung zurückzugehen, wie sie E u 
menius Panegyric . Constantini c, 5. und Ammianus Marceil. XXVII, 
8, 6. beschreiben. Letzterer sagt: »Bonouiae litus, quod a spatio 
coutroverso terrarum augustiis reciproci distinguitur niaris.« Vrgl . 
auch Eumenius Panegyric. Constantii c. 6. 
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London (Ammian. Marcellin. X X , 1, 3.) , ebenso der F e l d 
herr Theodos ius iraJ. 368 (ebend. X X V » , 8 , 6 . ) . Die P e u 
tinger'sche Tafel nennt es G e s o g i a c o qnod nunc Bononia 
und das gle ich zu veröffent l ichende Leydener F r a g m e n t 
schon Bolonia , w o r a u s denn später der N a m e Boulogne 
oder Boulogne sur mer entstanden ist. Die Annalen E i n 
h a r d e endlich erwähnen noch z u m J. 811 ( P e r t z monum. 
I. p. 199. ) Bononia als grossen Stationsplatz mit einem a l 
t e n Leuchthurme: , , Ipse autem [ imperator] interea propter 
c las sem quam anno superiore fieri imperavit v idendam, ad 
Bononiam civitatem maritimam, ubi eaedem n a v e s c o n g r e 
gatae erant , access i t farumque ibi ad navigantium cursus 
dirigendos a n t i q u i t u s c o n s t i t u t a m restauravit et in 
summitate eius nocturnum i g n e m accendi t ." D i e s s mein 
l e t z te s W o r t über die Stel le des Florus. 

„ D e Romeinsche beeiden en Gedenks teenen van Z e e 
land" hat Hr. Dr. L. J. F. Janssen Middelburg 1845. auf 

X I X schönen Tafe ln mit einem entsprechenden T e x t e h e r 
a u s g e g e b e n . E s ist vorzüg l i ch die von allen deutschen oder 
kel t i schen Gottheiten in ihrem W e s e n am Besten erkenn
bare Göttin N e h a l e n n i a , die uns auf diesen Denkmälern 
entgegentritt . Forcel l ini leitet s ie v o m Hebräischen Sn: nalial 

d. h. F l u s s ab. Näher l iegen deutsche W u r z e l n , w i e naha 
( w o h e r der F l u s s N a h e se inen N a m e n hat ) oder aha d, h. 
W a s s e r . Mögl ich wäre auch, dass der S t a m m , der in vavg, 
navis s teckt , hier zu T a g e träte. Denn so viel bekunden 
die D e n k m ä l e r , dass s ie eine Göttin der Schil f fahrt ist , 
und z w a r der Handelsschifffahrt . S i e s e t z t ihren F u s s in 
poseidonischer Ste l lung auf das Vorderlhei l eines Sch i f f e s 
(Taf . X , X I , X I V . ) , s ie wird mit N e p t u n verbunden CTaf. 
VII. VIII . X . X L ) , s ie wird verehrt ob merces rite conser-
vatas, ob meliores actus; Früchte s tehen in Körben ihr zur 
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Seite oder werden ihrem heiligen Schoosse anvertraut, 
Fruchtranken und Füllhörner erheben sich in ihrer Nähe. 
Sie begleitet der Hund als Symbol der Unterwelt. Aber 
ein nächtliches Geheimniss, dunkel wie die Tiefe des Mee
res, umgibt ihren Dienst. Die Rückseite ihrer Altäre deckt 
ein heiliger, faltiger Schleier (Taf. VII. IX. XVI.), gerade 
so wie bei dem Altar der kapitolinischen Götter im hiesi
gen Museum (Centraimus. II, 110, wo zu beiden Seilender 
Kistophorus und der Opferknabe, der das Schwein trägt, 
(vrgl. Centralm. II , 8.) auf mystischen Dienst hinweisen. 
Eine Darstellung solcher Mysterienfeier am Rheine fehlt 
noch durchaus. Eine Zusammenstellung des rheinischen 
Mithrascultus wäre vor Allem wünschenswert!]. 

B o n n , den 28. Juni 1846. j j . K e r s c h . 


