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4. W. Ch a s s o t v o n P1 o r e n c o ur t Beiträge zur Kunde 
alter Götterverehrung im Belgischen Gallien und in den 
Rheinischen Grenzlanden. Mit einer Tafel mit litho
graphischen Abbildungen. Trier 1842. Lintz. 60 S. 8. 

5. Erster Jahresbericht des historischen Vereins der Pfalz. 
Speier, Kranzbüchler 1842. (Von Prof. R. J ä g e r . 
Mit sechs lithographischen Tafeln.) 70 S. 4. 

6. Dr. H e i n r i c h S c h r e i b e r die Peen in Europa. Frei
bürg im Breisgau, Gebrüder Groos. 1842. (Mit zwei 
lithographischen Tafeln.) 80 S. 4. 

Aus den vorliegenden Schriften , die theils durch die 
Nachrichten über Ausbreitung historischen Sinnes und Alter
Ihumsforschung den Rhein entlang, theils durch eigene ange
stellte glückliche Untersuchungen im Gebiete rheinischrömi
schen und keltischen Alterthums ein lebhaftes Interesse auch 
über den Bereich der Länder hinaus, auf welche sie sich be
sonders beziehen, erwecken werden, sey es uns verstattet, 
dasjenige herauszuheben und mit leicht erinnernder Bcistiin
mung , Ergänzung oder Anzweifelung zu begleiten, was sieb 
für g^al I i s e h e , g e r m a n i s c h e oder allenfalls b r i 11 a n n i
s c h e , sowie r ö m i s c h e M y t h o l o g i e durch Denkmäler 
und Deutung ergeben hat. 

I. R o s i n e r t a a l s G o t h e i t b e l g i s c h e r P r o 
v i n z i a l e n u n d G e f ä h r t i n d e s M e r c u r ist es, die hier 
zuerst mit voller Sicherheit in den mythologischen Kreis durch 
Herrn von Florencourt aufgenommen worden. Durch keine 
schriftliche Nachricht bekannt erschien sie zuerst auf einem 
bei Langres entdeckten, von Paul Petau, Gruter, Biinarcl, Mont
läucon, Muratori, auch von Dom Martin Religion des Gaulois. 
Paris 1727. p. 353. u. A. bekannt gemachten Denkmal, das ausser 
einem Basrelief der Göllin und Mercur die Inschrift: DEO. 
IKERCYRIO . ET . ROSMERTE . TI-TI . GAMT1VS . FI .LIVS . EX . V O T . giebh 
Verschiedene verkehrte Versuche wollten sich an letzlerer gel
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tetid machen . Ein ige lasen P o s t v e r t e , a n d e r e soga r 

F o r t u n a e v e r t e n t i . Nur Muratori ahn te das W a h r e CVlii, 

J : „Ista quoque Rosmer t e L o c i a l i c u i u s p e c u l i a r i s 

D e a iiiisse videtur . Atque an imadver l endum non paueos ex 

l iu iusmodi Diis s ingula r ibus , quod Templum habe ren t a P o p u 

lis e x c u l t u m , saepius ded i s se originein Vic i s , Castellis et Ci

vitat ibus, et cum iis suum n o m e n communicasse . " Der zwei te 

zu N i e d e r  E m m e l 1656. g e f u n d e n e , von Wiitheim in den L u 

ci l iburgens ia •**"') abgeb i lde te Stein w a r l ückenhaf t e r . E r l a u 

tat nach wahrsche in l i che r A u s f ü l l u n g : (In honorem domus 
tüvinae) DEO. MER(CMWO e)j . nos\}(ertae A~)m\To(rius F)fisvf 

hvs (votam. solvit) L . M. Der drit te 1840, auf der Höhe bei 

N i e d e r  E m m e l en tdeck te , j e tz t in d e r Sammlung der Al le r thü 

m e r zu Tr ie r befindl iche, zeigt fo lgende S c h r i f l z ü g e : . 4 , 

D . D . DEO / / MERCA'RIO . FT . DA E . pOSMERT A E . MER // (CU?'ialiS} 

AVG . I IB f j (adiutor iy ABVLA // (riorum V) s . i . M. Der vier te , 

an d e r Saue r bei Wasse rb i l i i g 1826. g e f u n d e n e , j e t z t in L u 

x e m b u r g befindliche Stein giebt s o g a r von einem diesen Gott

he i ten g e w i d m e t e n Tempel K u n d e : DEO . MEBCVBIö . (et deae 
üOS)MERTAE. AEDEM . c(utn signis or?ia)MEvr\sQ\E. QM®(ibus re-
stituit [?] . . . ) äCCEPTVS . TAüvUarius sevir~) AVGVSTAL(W) ITEM. 

HospiTALiA . (sacrorum cele)r,RAMJORVM . GB{ütuita sibi posley 

R i s Q . v E . s v t s . DED(icavit ) IVLI AS . LVI'O (et Maximo con-

$utöbüsy d. h. im Sommer 232. n. Chr. Der fünf te 1763. bei 

Heide lbe rg an ' s Licht g e z o g e n e , j e t z t in Mannheim a u f b e w a h r t e , 

l e ich ter herzus te l l ende , stellt ebenfal ls sevir i Augus ta les in 

Durch diese durchaus fa l sche Vernmlhung ver le i te t glaubte Ros

t iger k le ine Schrif ten I. Bd. Dresden 1837 S. 89. in der ver 

mein t l ichen Postver ta , die daselbst Taf. I. abgebi ldet i s t , sogar 

die alle Ilithyienge&talt wiederzuf inden . 

Eine Abschr i f t dieses W e r k e s , dessen ers ter Theil , w i e ich eben 

sehe , von Weyen Luxemburg 1842. herausgegeben worden . t>e~ 

findet sich auch auf der burguiul ischen Bibliothek in Brüssel. 

http://RisQ.vE.svts
http://.
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Verbindung mit diesem Göüe rpnnre : m . H . D . r> . DEO . MER-
C V R I O . E T . ß O S M E ( r ) T E . D O C C I . A P R ( i > S V S . E T . A C C E V ( t ) Y S . 1 1 1 1 1 1 V I R I . 

A ( M ) G V S T A L . v . ( s . ) L . M . Von Herrn von Florencour t w e r 
den noch als Rosmerta und Mercur gedeutet ein zwischen 
Gaste! und Wiesbaden gefundenes Denkmal, worauf die a n a 

glyphischen Figuren einer mit dem Caduceus versehenen w e i b 
lichen bekleideten Gottheit und des Mercur nebst der l ücken
haften Unterschrif t (Steiner 249.) : D E O . M E R C V . S V I N N D I T J A T O R T , 

so wie ein an der Kirche zu LangenSulzbach im Mittelelsass 

eingemauer tes Bildmal ohne Inschrift , worauf Mercur mit P e 
tasus, Chlamys , Caduceus und der Geldbörse , die weibl iche 
Gottheit mit einem anl iegenden Kopfschmucke, langem Unte r 
g e w a n d e und Mantel bekleidet, den Caduceus in der Rechten , 
ein Säckchen auf der Linken t ragend. Lehne hat im ers ten 

eine Nundina , Schöpflin im andern eine Maia zu erkennen 
geglaubt. Die ers tere Deutung muss als mit dem W e s e n des 
Mercur unvere inbar abgewiesen w e r d e n ; aber eine Rosmer ta 
in j e n e r Gottheit zu erkennen , hindert uns der Mangel an 
Uebereinst immung mit dem einzig sichern Denkmale von L a n 
g r e s , worauf eine solche wirklich abgebildet ist. Hier fehlt 

j a das Hauptzeichen, der Caduceus , auch ist das Haar hier 
ohne Schmuck. Schwerlich möchte f e rne r einer kelt ischen 
Gottheit ein gr iech i sch römisches Emblem beigegeben werden . 
Alle f remden Götter, die wir abgebildet finden, haben immer 
ihre e i g e n t ü m l i c h e n Symbole bei sich.. Ich ne ige mich d a 
he r mehr zu der Ansicht von Schöpflin, der in der weibl i 
chen Gottheit Maia erkannte . Diese kann ja als Mutter M e r 
curs sehr wohl den Caduceus t ragen, und sie erscheint w i r k 
lich mehrmals in Verbindung und gemeinsamer Verehrung mit 
ihm. Hr. von Florencourt hat selbst angeführ t Macrob. I, 12 : 
„Contendunt alii , Maiain Mercurii matrern mensi nomen d e 
d i s se , hinc maxime proban tes , qüod hoc mense merca to re s 
omnes Maiae pari terque Mercurio sacrificant." und in der 
That linden wir im venusinischen Kalendarium Orelli Vol. II. 
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p. 391. den 16. Mai als Fest bezeichnet MEBCVB . MAIAE. In 
der baicrischen Rheinpfalz fand sich auf dem Rossberge die 
Inschrift Steiner 211 : M E B C V B I O . ET . MAIAE . o . SEIVS , P O S T V -

MVS . v . s . L . L. m-, zu Germersheim sogar die Errichtung eines 
Tempels der Maia Steiner 180: DEAE . I^AITAE. AEDEM . A . SOLO . 

F E C I T . G • A E B I Y S . P A T B V 1 T V S . BF . COS . V . S . L . L . M. W i r m Ü S 

sen es daher wohl scheiden, wenn Maia von einigen altrö
mischen Theologen mit der Bona Dea verschmolzen und ver
wechselt wurde , und von dieser Dinge ausgesagt werden, 
die wir mit dem einfachen natürlichen Wesen der Maia nicht 
vereinigen können. Ebensowenig hat uns die freilich bloss 
als Vermuthung aufgestellte Etymologie und Deutung ange
sprochen , dass Rosmerla Rossgöllin , Rossbeschirmerin sey. 
Wir haben auch gar keine Spur, dass der Stamm BöS im Kel
lischen, so. wie im Deutschen, P f e r d bedeutet hätte. Wir 
kennen im Gegentheil den Stamm EP für Pferd in den galli
schen Eporediae, diePlin.N.lJ. 111,21. cquorum domitores erklärt, 
woran sich der Mannsname Eporedorix und die gewiss gal
lische Göttin Epona (deren Etymologie von epus u n d ovog ich 
jetzt gerne mit der von epus und der Endung öna vertäu? 
sehe), so wie Sabinus gallische Gattin Eponina bei Tacit. Ilist. 
IV, 67. ansehliesst. Vrgl. Diefenbachs Celtica. Stuttgart 1839. 
I. S. 28. Düntzer in Jahrb. des Ver. v. A. F. im Rh. I. S. 89. 
Dann Avird noch für Pferd ein gallisches MAEC genannt. Die
fenbach I. S. 67. Aus nordischer Mythologie (Grimms Mythol. 
S. 322.> wäre Rosmer h a v m a n d (Meermann) wenigstens an
zuführen gewesen, wenn sich auch kein näheres Resultat 
einstweilen daraus ergibt. Der Name ist jedenfalls Rosmar. 
und die Endung mar , wie in der gallischen Solimara (Ürelli 
2050.), im gallischen Viridumarus, Brillomarus, Inducioma
rus u. s. w. 

II. C a p r i o . In einem römischen Gebäude beim Dorfe 
Mürlenbach unweit der Kyll fand sich im Sommer 1841. eine 
aus JiiraOojilh bestehende Platte mit der Inschrift: i« . H . n. 
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T) . :DEO . cA}'Kioiv(ni) . i . T E D R I A T I V S . PRIMVS . Auch ü b e r den 

Gott Caprio h a r r e n wir auf n ä h e r e Aufschlüsse . 
III. N e m e t o n a . W i e oben Mercur und R o s m e r t a , wie 

Neptun und N e h a l e n n i a , Apollo und S i r o n a , so e r sche inen 

Mars und Nemetona zusammen in e ine r im J . 1835 zu Altrip 

g e f u n d e n e n I n s c h r i f t : MARTI . ET . NEMETONAE . SILVIN . IVSTVS . 

ET . DVBITATVS . v . s . L . i . v. ( s i e } , obschon freilich e ine V e r 
persön l i chung der Nemeter landschaf t , — die beiläufig b e m e r k t 

auch auf zwei Leugenze ige rn in S p e i e r : IMP .CAESAR . VAL . u 
CINIO . / f i c i N i o . PIIO . f/fTsy. AVG . c ( l v i t a s ) . u f e m e t u m ) . L ( eugae ) . 

i r . u n d : IMPEBATORI . CESARI . V A L E R I O . LICIWIAWIO . LICINIO . s o 

BILISSIMO . CESARI . c . DJ . L . x in . bei H e r r n R. J ä g e r S. 29 . 
vorkommt — und E r h e b u n g zur v e r e h r t e n Gotthei t , wie Herr 

Prof . R. J ä g e r r icht ig bemerkt , an dem Deus N e m a u s u s , V e 

s o n t i o , der dea Bibracte u. s. w . Anhal t findet. Die Z u s a m 

menste l lung der Nemetona mit Mars soll s ie als e ine Art Bel 

lona charak le r i s i rcn . 
IV. T e t t u s und T o u r e n u s . Höchst auffallend ist 

das Ersche inen des e r s t e m mit Silvan ver schmolzenen Gottes 
auf Thonpiat ten, Inschr i f ten und a n d e r n Bildwerken aus R u p 

per t sbe rg und Rheinzabern . Die z w e c k m ä s s i g z u s a m m e n g e 

stelllen Abbi ldungen ze igen uns e inen geha rn i sch t en Rei te r 

mit langem Haupthaar und Bart , e ine r Helmkappe und d a r ü b e r 
s t re ichendem Kamm , wie er auf römischgr i ech i schcn D e n k 

malen nicht gewöhnl ich i s t , in der e r h o b e n e n Rechten einen 

Speer hal tend , mit welchem e r in ka l t e r Ruhe ein zwischen 
den beiden Vorder füssen des ansp r ingenden Pferdes l i egendes 
See Unge thüm angre i f t . Dieses le tz tere bes teh t aus einem 

s i r enenar t igen Vorde rkö rpe r , der sich auf zwei th ier fuss  o d e r 
l ischflossartige Arme s tü tz t , und r ü c k w ä r t s in einen nach 
den Hinterfüssen des Pfe rdes gerol l ten Fischschweif a u s r i n 
gclt. W e r ist dieser T e t t u s ? Die In sch r i f t , die s o n d e r b a r e r 
Weise einmal zu be iden Seiten e ine r solchen Gruppe und 

noch dreimal mit ger ingen A b w e i c h u n g e n mit demselben im



erklärbaren Namen des Widmenden erscheint , l a u t e t : SK/VANO. 

TETEO (zweimal T E T T O ) . S E R V S . F I T A C I T . (zweimal FITAGITI , das 

andremal F I T A C I T I ) E X . V O T O . R . Was soll F I T A C I T ? * ) Filius 
Taciti zu lesen, ist gegen alle Epigraphik. W a s E X . V O T O . R . ? 

Etwa reus oder rettulit, res t i tu i t? Auch die Verzierungen der 
einzelnen Denkmäler sind höchst f remdar t ig . Man könnte 
versucht seyu, an eine Fälschung zu denken, wenn nicht Alles 
von so glaubwürdigen Männern bezeugt wäre . Gestehen wir 
also l i e b e r , dass uns ein Blick hier in germanisches Göt te r 
terlhum — denn dafür halte ich es — und in die wilde u n 
geheuer l iche Phantasie unsere r Altvordern urplötzlich ges t a t 
tet scy, als dass wir mit allzufeinem kritischen Messer h i s to 
r i schVorkommendes wegschnitzeln. Selbst der bedenkl iche Fall, 
dass eine und dieselbe Votivinschrift , von einem und demsel 
ben Widmenden g e s e t z t , sich in mehreren Exemplaren w i e 
derholt , kommt mehrmals vor . So erscheint die W i d m u n g : 
DEO . INVITO . MITHIR . SECVNDIMVS . B A T . mit unbedeutenden A b 
weichungen einmal bei einer Statuette zu Cortona Donat. 17 ,3 . , 
ebenso auf einer zu Neuss gefundenen kleinen Bronzefigur im 
Besitze der Frau Mertens hieselbst, ferner auf einem b r o n z e 
nen Votiv täfe lchen, das in einen jugendlichen Kopf ausläuft , 
im hiesigen Museum, ebenso zu Lyon (Dom Martin Religion 
des Gaulois II, 32. p. 418.) , und vielleicht noch anderwär ts . 
Vrgl. Hammer Mithriaca. Caen et Paris. 1833. p. 97. Ja d e r 
selbe Fall beschäft igte mich auch bei einer d e m M e r c u r i u s 
T o u r e n u s geweihten Doppel inschr i f t , die mir freundlichst 
ebenfalls während der hiesigen Philologenversammlung zur 
Erk lä rung zugestellt wurde . Hr. Dr. Hepp in Neustadt an d e r 
H a r d t , der die Gefälligkeit h a t t e , mir folgende Abschrif t z u 

*) Dieselben Inschr i f t en wurden mir bei der hiesigen Phi lo logen

versammlung durch Herrn Landcominissar ia ts Actuar Heintz aus 

Neustadt nebst einigen andern zur Erk lä rung f reundl ichst ü b e r 

sandt. 
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zusenden, besitzt eine Ära, zu Rheinzabern gefunden, mit der 
Aufschrift 

M E R C V R 
I O T O V I 1 E 
N CETRW. 
O M R O V • S 

(Die auf demselben Blatte beigegebene Zeichnung Mer
cur, Minerva, Vulcan, Fortuna und Apollo darstellend steht wohl 
in keiner Verbindung mit dieser Ära?) Er bemerkt, dass sie 
nicht ganz mit der im Museum zu Speier aufbewahrten stimme, 
die schon Lehne I. S. 262., jedoch unrichtig, angegeben habe. 
Letztere laute *) : 

M E R C V R 
1O T O V R E 
14 C E T R K 
O M R 0 1 V I S 

Bei den letzten Zügen könnte man fast an MHONIS 
(Malronis) denken. Was machen wir mit diesem neuen Mer
cur ? Sollen wir ihn so ohne Bedenken dem Mercurius Cisso
nius, Cambus, Moccus, Visucius anreihen ? Ohne der Redlich
keit befreundeter Männer im Geringsten zu nahe treten zu 
wollen, sey es mir, da ich meine drängendsten Zweifel nicht 
zu bewältigen vermag, vergönnt, Urtheil und Entscheidung 
sowohl über den Silvanus Teltus, als den Mercurius Tourenus 
aufzuschieben, bis ich mit eigenem prüfenden Auge diese Denk
mäler untersucht haben werde. — Uebrigens sali Creuzer in 
der auf dem Boden und zu den Füssen des römischen (?) Krie
gers ausgestreckten Doppelgestalt eine Sphinx, und in ihr ein 
Bild des den Römern noch unbekannten und räthselhaften 
Germaniens, das jedoch von der Macht Roms immer mehr 

) Hr. Steinerl iest : M E R C V R I O . I O V J . E . D . C E T R . M . P A T B O K I S . und er
klärt: Mercurio, Iovi et Diis celeris maximis palronis!? Eine 
schöne Rangordnung: Mereur vor Jupiter! 



und mehr bewältigt werde . Hr. Jäger glaubt darin die Bän
digung und Diens tbarmachung des Wassere lementes , welches 
in einem seiner stärksten und kräft igsten S ö h n e , dem Rhein, 
bezwungen w o r d e n , zu erkennen. Schwerlich dürften aber 
mächtige Ströme als weibliche Figuren in der Vorstellung und 
Kunst der alten Welt vorkommen. Der Begriff des Grossen 
und Gewaltigen er forder te auch hier beim Rhenus bicornis 
das männliche Geschlecht. Vielleicht ist also auch der Silva
nus Tettus oder Teteus bloss ein örtlicher, vielleicht g e r m a 
nischer Gott (Teut ?). 

V. D i e M ü t t e r . Ueber diese räthselhaften Genien, 
die unter dem Namen der Matrae , Matres, Matronae, Junones 
und Fata in einer Unzahl Inschrif ten und Bildwerke v o r k o m 
men, sind wir doch etwas weiter , als es Aldenbrück, Keysler, 
B a n i e r , Häffelin und Schöpflin zu seyn vermochten. W a s 
über dieselben bekannt geAvorden, hat Hr. Schreiber in der 
zweiten Hälfte seiner Abhandlung sauber zusammengestell t , 
während er in der ersten über Feenschlösser und Feenhütten, 
Feenspindeln und Schwungste ine , Feentänze, Feengät fen, Feen-r 
Strassen, Feenhügel und Feenhöhlen sich mit steler Rücksicht 
auf kelt isches Alterthum verbrei tet . Zu der zweiten Ablhe i 
lung wird Nachlese und verschiedene Deutung immer übrig 

bleiben. 
A. Zuvörders t ist zu bemerken, dass der Name der Mai

r a e , den man ihnen auch gegeben und den Steiner bis zum 
Ekel hin gebraucht , durchaus falsch zu seyn scheint. In der 
einen Inschrift aus Metz , wo er v o r k o m m t , Gruter XCII, 1 : 
I N . J I O r J O H E ( m ) . D O M V S . D I V I N A E ' . D T I S . M A I R A B V S . V I C A N I . V I C 1 . . 

P A G I S . ist gewiss M A T R A B V S Z U lesen (wie auch Keysler antiq. 
septentr . et Cclticae. Hanoverae 1720. p. 2 7 5 . , wie ich jotzl 
erst s e h e , vor sch lug , obschon er es p. 394. wieder verwarf , 
wie fe rner Orelli 2097. l iest) , ebenso, wie in der andern XCII, 2. 
ohne Zweifel ebenfalls bloss der Horizonlalstrich fehlt und' 
D E A . B V S " . M A I R zu verbessern ist in » A m Hingegen findet sich 
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die Form mat rabus mehrmals in Inschrif ten z. B. Orclli 2 0 8 0 : 
M A T R A B V S . A C R V ( a g T U m OdeY S a C l ' l i m ? ) . E X . M A C E R T E . C I R C V M -

D V C T V M . S E X T V S . C L E M E N T I S . F I L . V . S . L . L . M . , 2 0 9 1 : M A T R A -

B V S . ä V G . M A R T I A I I I S u. s. w . , Mem. de l 'Acad. de Besancon 

1, 1 4 6 : M A T R A B V S . S A C R V M . O S C I A u. s. w., Spon. Miscell. 105 : 
M A T R A B V S . V . S « L . M . E V N E O S . S E X . A F R A N I . L . lind 311 f ein WOl't 
M a t r a (nicht Maira) deuten j a nicht w e n i g e r als fünf I n 
schr i f ten , wo der Dativ Plural r ege lmäss ig M A T R I S l au te t ; bei 

Herrn Schre iber S. 58. Note 75. und 76. und eine sechs te 
s o g a r S. 71. Note 1 1 7 . , wo e r abe r unr ich t ig w i e d e r Mairis 

vennuthe t . Aber ke ineswegs mag, weil nun meist der Plural 
in diesen Mafirae ^ Matronae u. s. w. v o r k o m m t , da raus g e 
schlossen w e r d e n , dass ursprüngl ich m e h r e r e ve r sch i edene 
Gottheiten gemeint waren . Im Gegenthei l scheint e ine e i n 
f a c h e Vorstel lung von Einem genius loci allen diesen Namen 

und Bezeichnungen zu Grunde zu l iegen. W i e a b e r der G e 

nius des Menschen durch z w e i Schlangen von den Römern 
bezeichnet w u r d e , wie die temporurn felicitas auf Münzen 
durch v i e r Knaben mit den Früch ten ve r sch i edene r J a h r e s 

zeiten versinnl icht wird, wie die A E Q V I T A S . A v r . v s n . auf einer 
Münze Maximins durch d r e i b e k l e i d e t e F r a u e n d a r g e 

stellt wird, die in der Linken ein Füllhorn, in der Rechten e ine 

W a g e halten, zu ihren Füssen sind Sträucher oder ( G e t r e i d e ?  ) 
Haufen (Khell Supplem. ad num. imp. Rom. p. 150.) , w ä h 
r e n d sie auf e ine r Münze des Hostii ianus ( ebendas . p. 170 . ) 
nur als E i n e Frau mit denselben Attr ibuten e r s c h e i n t , e b e n 
solche auf e iner des Macrianus (p . 193.J, f e r n e r die A E Q V I T A S . 

P V B L I C A . auf einer Münze der Julia Aquilia Severa bei Patin, 
thesaur . numism. 1672. p. 193., auf einer Unzahl Münzen die 

M O P J E T A . A V G . nur mit dem U n t e r s c h i e d e , dass statt S t r a u c h 
werk oder Getre idehaufen zu einer j e d e n Fuss auf den b e i 
den letzten ein Gefäss mit Geld s t e h t : so spaltet sich die u r 
sprüngliche Vorstel lung von dem e i n i g e n O r t s g e n i u s 
in d r e i weibliche Gestalten. Nur hüte man sich vor der 
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Ansich t , dass bei ihnen die Idee von drei Jahreszei ten zu 
Grunde l i e g e , so dass sie etwa eine Vergleichung mit den 
gr iechischen H ö r e n aushalten könnten. Um aber dieses 
Uebergehen aus der Einheit in die Dreiheit *') zu b e w a h r 
heiten , lässt sich 1) anführen , dass die J u n o sich in J u 
nones verwandel t . Die Inschrif ten dafür findet man bei 

Herrn Schreiber . Vrgl. Petronius 2 5 : „Iunonem meam i r a 
tam habcam." mit Plin. N. II. II, 5 : „Quum singuli (homi 
nes ) — ex semetipsis totidem deos faciant, Junones gen ios 
que adoptando sibi." Schon dieser Umstand , dass die Ma
t res mit der Juno , in der ge rade der Begriff des Müller
lichen so stark ausgeprägt war , oder den Junones verschmol
zen werden , beweis t , dass nicht an die dunkele, unheimliche 
Natur der Mören zu denken is t , sondern eher an eine wohl 
thät ige , gebärende , hervorbr ingende Naturkraft . Wichtig ist 
daher eine Widmung eines Lyoner Steins : L V C I N I S . M A T R I -

BVS., die Schöpflin Alsat. ill. I. p. 81. aus Menelrier hisloire 
consulaire de Lyon anführt , theils um die Identität der J u n o 
nes mit den Müttern noch zu b e s t ä r k e n , theils um auch hier 
den Uebergang aus der Einen Lucina in die Mehrheit n a c h 
zuweisen . Dass diese Mehrheit hier aber nicht eine blosse 

*) Ich setze es als bekannt voraus, dass auf allen Denkmälern, wo 
diese Mütter bildlich erscheinen, immer bloss d r e i , niclit mehr 
und nicht m i n d e r , zum Theil mit Füllhörnern, zum Theil mit 
Fruchtschalen versehen vorkommen. Ungern möchte ich aber 
die Nymphen hieherziehen. Zwar erscheinen auch diese zuwe i 
len in der Dreizahl z. B. Spon. Mise. XXXI, 1. Miliin. myth. Gull. 
327. und Mus. i ' io  Clem. VII , 10. , Long. II, 2 3 : TQ&IS — 
Nüftcf cu, ^ityaXca yuvaixes xai xakut, ^ulyu/uyoi u. s. w , aber 
ihnen sind gewöhnlich Wassergelässe und Muscheln beigegeben. 
Vrgl. Neapels antike Bildwerke S. 142. Miliin. 530. Sie sind 
meist nicht Genien der Erde, sondern der Quellen. Jedoch ha
ben von drei als Grazien gebildeten Miliin. Myth. Gall. 475. zwei 
Aehren in der H;md, und bei Virgil. Aen. III, 34. heisst es i 
„TN'ymphas vencrabar a g r e s t i s.« 
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Zweiheit ist, wie öfter bei den griechischen Uithyien, sondern 
eine Dreiheit, dürfen wir kühn aus der Analogie der übrigen 
Matronensteine und dem Zusätze Malres schliessen. Merk
würdiger ist es aber 2) bei der M a t e r G a b i a . Eine 
solche einheitliche weibliche Gottheit findet sich nämlich in 
den von J. Grimm (M. Haupt Zeitschrift f. deutsch. Alterth. 
I, 1. S. 140.) mitgeteilten samogitischen Göttern: „Materga
biae deae offertur a femina ea placenta, quae prima e mactra 
sumta digitoque notala in lürno coquitur. Hanc post non alius 
quam pater familias vel eius coniux comedit." und S. 142. 
ein männlicher Gabie: „Cum autem nimia aestatis brevitas 
feiiges demessas plane siccari non sinat, fit hoc sub tectis ad 
ignem. tum vero precandus est illis hisce verbis Gabie deus 
cGabie deuaite pokielki, garunuleiski kirbixtu flammam eleva, 
ac ne demittas scintillas." Hiezu vrgl. J. J. Hanusch die Wis
senschaft des slavischen Mythus. Lemberg 1842. S. 225: „Beim 
zweiten Feste, d. i. dem Feste des höchsten Standes der 
Sonne, wurde Auschwe (nach Naruszewicz II. p. 76. et seqq.) 
unter dem Namen Gabie Diewaita, d. i. lieber Gott Gabie 
(Narbutt I. p. 18.), gebeten, falls das Getreide (durch den 
hohen Stand der Sonne) ausgedörrt gefunden wurde, die Göt
ter der Fruchtbarkeit um einen bessern Erfolg anzugehen." 
S. 240 : „Sotwaros heisst auch Gabie, was im Lithauischen 
die Bedeutung: belebender Strahl der Sonne, hat (nach Nar
butt I. p. 18. , welcher dabei auf die Ausdrücke Gabalus, 
Heliogabalus aufmerksam macht).« — Aus einem solchen Gott 
Gabie oder vielmehr aus der Matergabia oder auch aus der 
deutschen F r u G a u e (Grimms Mythol. S. 153.), die dann 
rückwirkend gerade als F r a u einen sichern Halt bekäme, 
sind doch ohne allen Zweifel die Matronae Gabiae entstanden, 
vorkommend zu Co In nicht weniger als viermal ßroelman 
Epid. fig. 33: M A T R O N I P . G A B I A B V S . C E L O R I V S . I V S . v . s . L . M. eben
das. flg. 34 : ( M a t r ) o M s . G A B I A B V S . S V E T O N . C E R T V S . E T . P A -

T E R N V S . V . S . L . M . f i g . 3 5 : G A B I A B V S . C . C A M P A J i l V S . V I C T O R . 
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L . j . M . P . F . , fig. 3 1 : IVNONIBVS . GABtABVS . MASIVS . VOTVM . 

RETVLIT. so wie zu Bürgel Hüpsch 56 , 1 0 : MATRONAB . GABIA
BVS . IVLPVS (SiC). VAL . PRO . SE . ET . IVL . PEREGRINO . SPERATO . 

SEVERO.V.S. Vrgi. Schreiber S. 46. Derselbe Fall ist 3) bei 
der S u l e v i a . Einheitlich finden wir dieselbe in einer In
schrif t aus Nismes Orelli 2 0 1 5 : SVMVIAE . IDENNICAE . MINERVAE. 
VOTVM. Offenbar sind aber Sulivia, Sulevia, Sulvia, Sulfia oder 
Sulfa nur verschiedene Formen eines und desselben NamenSi 
Nun kommen aber Gelübdesteine zu Rom, bei Lausanne, An
dernach u. s. w. vor, gewidmet den SVLEVIS, SVLEVIS . ET . CAM
PESTRIBVS., SVLFIS.SVIS . QVI . CVß AM . VESTRA(m) . AGVST., SVLE

VIABVS, (SVEBIIS ?). Vrgl. Schreiber S. 52. f. Da aber neben 
Silvanus eine Silvana gar nichts Auffallendes haben würde, 
wenn sie vorkäme, so dürfen wir auch Orelli 2103: SILVANAB. 
ET . QVADRIBIS u. s. w. hieherziehen. Ungewiss muss blei
ben ob Orelli 1616 : CALYBE . SILVANIS . v . S . L. M. auf m ä n n 
liche oder weibliche Silvane gehen soll. Aus der Einheit in 
die Dreiheit geht 4) über die Göttin AI a t e i v i a. Ich be^ 
merkte dieselbe zuerst in der Xantener Inschrift Centralim 
II, 2 9 7 : ALAEIVIAE. EX . IVSSV. i ( p s i u s ) . DIVO . MEDICVS. C. Li 

Grotefend fand gleichzeitig höchst glücklich, dass sie mit der 
Alatervia identisch sey, und verglich eine am Walle des An
toninus in Schottland gefundene (Horsley Britannia Römana 
p. 205. Scottl. No. XXIX.) : MATRIB . ALATERVIS . ET . MATRIB . 
CAMPESTRIB . COH . i . TVNGR. u. s. w. Die Form der e r s t e m 
Inschrift Alateivia hat nichts Auffallendes; die Verwandlung 
von R in i ist gerade dieselbe, wie im Italienischen L in i in 
fiume aus flumen u. s. w. Vrgl. Diez Gramm, der roman. 
Sprachen I. S. 246. Auch diese fand ich nicht bei Herrn 
Schreiber beachtet . — 5) Der den MATRONIS . ANDRVSTEHIABVS. 
Centralm. I, 22. gewidmete Cölner Stein erinnert sehr ein
dringlich an den Namen der An t r us t i o n e n , in denen 
gerade H. Müller (Lex Salica S. 215. ff.) das weiche D sucht. 
Schwerlich aber möchten Matronensteine aufzuweisen seyn, 
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die von einem einzelnen Stande ihre B e n e n n u n g erha l len h ä t 

ten . Auch hier l iegt gewiss w i e d e r , wenn nicht Alles l auscht , 

der Name e ine r weibl ichen Gottheit zu Grunde , und z w a r d e r 

br i l tanischen A n d r a s t c. Bei Dion. LX1I, 6. ruf t nämlich eine 

bri l t i sche A m a z o n e B u n d u i k a ( a n d e r e Boadikea ) diese a n : OJ *Av-
d'oüoTij. W a s Dion 7. von der A n d a t c h i n z u f ü g t : Ovzco yuQ 
y.ui ii]v vr/r/V (ov6f.iat,uv xai casßov uvTtjV negiTioruTu, w ü r d e , 
w e n n es dieselbe w ä r e , darauf h inweisen , dass sie eine Ar t 

Victoria oder For tuna victrix g e w e s e n . — Ungewis s ist es 
aber mit der gall ischen S i r o n a , die bekannt l ich als G e f ä h r 

tin des Apollo häufig vorkömmt . Z w a r erklärt. Ste iner 9 2 5 . 
in einem bei Hüpsch 43 , 21. v o r k o m m e n d e n Blankenhe imer 
Steine 

S • R O N IS • W L A L I 
N • B M P L C F E B • CLAV 

AICANOCIMB1S 
die W o r t e Swonis Wlali . . . und Claudius für leserl ich. Allein 
w e r mag bei einer solchen V e r d e i b n i s s auf e ine solche A b 
schrif t e twas b a u e n ? Umgekehr t weis s ich nicht die D c a c 
A c o u n a e Orelli 1995. ( 1 9 6 4 ) einheit l ich nachzuweisen , w e n n 

nicht die Acionna 19o5. dieselbe i s t , w a s wenigs t ens seh r 
wahrsche in l ich . —• Vielleicht gehör t abe r 6 ) h i e r h e r F o r t u n a , 
die j a in ihrer ganzen Ersche inung mit jerten Mülterabbi ldun

gen e twas Aehnl iches hat, und die doch in der Mehrhe i t , ich 
denke in der Dreihei t , g e d a c h t w e r d e n muss, w e n n in einem 
Steine einfach FORTVJUS Gruler LXXII , 3. oder FOBTVNIS . 

AXTiATinvs Orelli 1738. und 1740. Altar und Gelübde d a r g e 
b r a c h t wird . Auf einem Schilde zu Panormo fand sich FOR. 
v i c T R I c I . ANTi« was Orelli 1739. Fortunis viclricibus Antialibus 
demgemäss r icht ig erklär t . Endlich 7 ) s ind j a doch j e d e n 
falls aus dem einhei t l ichen F a t u m die t r i a F a t a * ) e n t 

*) Die Siel ten über die tria Fa la sehe man bei Klausen die Parcen 

oder_ Fata . in der Zei tschr i f t für A  W . 1840. S. 221. Kur hat 

9 
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s t anden , m a g man nun a n n e h m e n , dass in Rom nur eine F a r c e 

ursprüngl ich g e w e s e n , o d e r dre i . So sind ja auch aus d e r 

a l tg r i ech i schcn MOTQU die drei Moiren h e r v o r g e g a n g e n . A b e r 

nicht für diese lben W e s e n hal te ich die tria P'ala und die dre i 

P a r e c n o d e r Moiren . Z w a r sagt Procop . B. Gotth. I, 25. von 

e inem Punkte des al ten römischen Forums"15 ' ): 'Oliyov VTISQ-

ßävTt TU TQI'U ( P e t r a • OVTOO yu(j tPcof.iufoi rüg Moi'oag revo-

f.it'xuai xaluv, allein das ist e b e n nur ein spä t e r e r Schluss 

von o f f e n b a r e r V e r w a n d t s c h a f t namenl l ich durch die Dreizalil 

auf Ident i tä t , den schon der symbol i s i rendc Appuleius de m u n d o 

p. 280. Bip. m a c h t , w o er das gr i ech i sche (.IOTOUI des un te r 

Ar i s to t e l e s Schr i f t en s t ehenden W e r k e s mgi xöo/nov durch 

fa la überse tz t . F r a g e n wir a b e r die Bildwerke , die doch hier in 

die hauptsäch l ichs te Quelle der Beleh rung seyn m ü s s e n , um 

Rath, so sind die Attr ibute d e r Parcen und der Fala durchaus 

v e r s c h i e d e n . Das e r k a n n t e schon Schöpilin Alsat . ill. L p . 81 . 

a n : „Uli au tem oppido f a l lun lu r , qui P a r c a s R o m a n o r u m ad 

D e a s has Matres p e r t i n e r e volunt . Imag ines Carum, quae hinc 

inde o c c u r r u n t , con t r a r ium sat is demons t r an t . " Vrgl. p. 481. 

Bei j e n e n e n t w e d e r n a c h r ö m i s c h e r Vorste l lung die s c h r i f t 

l iche A u f z e i c h n u n g ( w o f ü r Klausen S. 226 . anführ t Mus. Cap. 

IV, 29. PioClein . IV, 34. Miliin. GalJ, myth. XC1I, 382 . W e l 

Varro bei Gell. Iii, 16 nicht fatis Ii ibus , sondern parcis tribus, 
was mir sehr bedeutsam scheint. 

*J Hr. Geh. Legationsrath Bunsen weist Beschreibung d. Stadt Rom 
III, 2. S. 124. nach, dass das alte Forum im achten Jahrh. beim 
Volke tria Fata hiess. Für unsern Zweck gehört hieher die von 
demselben S. 120. beigebrachte Steile PI in. N. II. XXXIV, 11: 
„Equidem et Sibyllae iuxta Rostra esse non miror, lies sint l i
cet , una quam Sextus Pacuvius Talmis aedilis plebis institnit, 
d u a e , quas M. Messala.^ Also nach Plinius Vorstellung eine 
Gruppe von drei Sibyllen für eine. Vrgl. noch Bimsen Forum 
de Rome. Romc 1837. p. 43. und 65, 



ckor Zeilschr. f. a. K. S. 210. ff. 21G. 218.) oder nach g r i e 
chischer bekanntlich das Weben . Dagegen findet sich auf 
den Münzen des Dioclelian und Maximian mit F A T I S . V I C T R I -

C I E V S keine Spur von diesen Attributen der Parcßn o d e r M o i 

ren , sondern es sind dort wie auf den Malronensteinen „drei 
Frauen abgeb i lde t , wovon j ede ein Füllhorn in der l inken 
Hand, und eine für sich und die zwei übrigen zusammen ein 
Steuer ruder in der rechten Hand halten , gewöhnl iche S i n n 
bilder der Fortuna , zumal der r edux" (Schre iber S. 48. ) . 
Demgemäss würden die Fata v i c t r i c i a mit den Müttern und 
Fortunae v i c t r i c e s zusammenfal len, oder wenigs tens in der 
allernächsten Verwandtschaf t stehen. 

B. Es kömmt ferner vorzüglich darauf a n , die locale 
Bedeutung als Orlsgen ius , die sich auf diese Weise uns e r 
g e b e n h a t , auch in den B e i n a m e n , welche denselben g e g e 

ben werden , urkundlich nachzuweisen . Hier aber ist es von 
der gröss ten Bedeu tung , dass sich wirklich dieselben in den 
meisten Füllen ethnographisch oder topographisch n a c h w e i 
sen lassen. Von 25 Beinamen sind 15 zu best immen oder 
wenigs tens mit höchster Wahrscheinl ichkei t an vorhandene 
Orts  und Landschaf i snamen anzuknüpfen. Dahin gehör t 
a ) A V F A P i l S . M A T B O N I S . E T . M A T R I B V S . P A I N N O N T O R V M . E T . D E L M A -

T A R V M *) Spon. Mise. CYI, 81. zu Lyon gefunden , woraus also, 
da p a n n o n i s c h e u n d d e h n a l i s e h e M ü t t e r hier von 
einem Tribun der ers ten minervischen Legion, die ja in Bonn 
ges tanden, gewidmet worden , für die a u f a n i s c h e n M ü t t e r , 
die in Bonn und Nymwegen vorkommen , zu schliessen ist, 
dass diese ebenfalls auf ein Volk der F e r n e sich beziehen. 
b) Auf b r i t t i s c h e Mütter bezieht sich : M A T R I B V S . B B I T T I S . 

von einem Soldaten der dreissigsten L e g i o n , die bei Xanten 
stand, gewidmet , c) Auf bri t tonische N Y M P H I S .5" (umer i ) . B R I T -

*) Delmatien, nicht Dalmatien scheint die richtige Schreibung. Vi'gl. 
Orelli 1833. 2717. 3037. 
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T O N . T R I P V T I E N . von einem Centur io d e r zwe iundzwanz igs l cn , 

die sich in Mainz b e s o n d e r s aufliiel!, wozu e ine W i d m u n g 

aus Schot t land beim W a l l e des Seve rus : M A T R I B V S . M I L I T E S . 

V E X I L L . io. (•vexUlarii o d e r vcxillalioiiis ? ) L E G . x x v i . B I U T T O N . 

V . S . L . L . M. hinzuzi inehmen ist. d) Auf s e n o n i s c h e g e h t : 

S E K Q . M J \ T R O . C O H . i . H E L V E T . Schre ibe r S. 59. Not. 7 9 . S e -

n o n e n sassen bekannt l ich im l u g d u n e n s i s c h e n Gallien bei Sens 

und A u x e r r e . e ) Auf t r i e r i s c h e Mütter bezieht s i c h : MA-
T R I B V S . T R E V E R I S (Cent ra lm. II, 28. ( w o ich abe r die g e o 

g r a p h i s c h e Bez iehung n o c h nicht a n e r k a n n t e ) von einem C o r 

nicular ius aus der dre i ss igs ten L e g i o n , f ) Auf v e d i a n t i 

s c l i e G e n i e n : M A T R Q N I S . V E D I A N T I A B V S . Spon. Mise. C1V, 75. 

von e inem Cenlur io d e r z w e i u n d z w a n z i g s t e n Legion gese tz t . 

Vedian t i e r w e r d e n a b e r von Piolcm. III, 1. und Plin. N. H. 

III, 7. („oppidum Vcdianl iorum civitatis Cemel ion") als ü g u 

r i s ches Volk erwähnt" ; ;"). g ) Einen Stein finden wir g e w e i h t 

den M A T R I B V S . A R S A C I I S . Murat . XCIV, 6 . , den man auf A r 

s a c e in Syr ien , o d e r auf eine Stadt dieses Namens in J l i spa 

nia Baetica bez iehen k ö n n t e , w o r a n H e r r Schre ibe r S. 57. 

denkt . Ganz s icher auf L e c h e n i c h bezügl ich ist h) die 

daselbs t g e f u n d e n e Inschr i f t : J I A T K O M S . L A K E H I A E V S . i, . I A L E -

H E N 1 Y S . S E C V K D V S . E T . C . C - i A L E H E J U V 5 . P A T E R N ( U S ) . E X . 1 M P E R I O . 

iPSARv(m) . PRO . SE . ET . s v i s . s . L. C e u t r a l m . I I , 2 9 . In d e r 

N ä h e von X a n t e n fand sich ein Tempel mit einem Haine e r 

r i ch te t i ) den q u a d r u b u r g i s c h e n Müttern und dem 

Or t sgen ius : M A T R I B V S . Q V A D R V B V R G . Orelli 2090. Q u a d r i b u r 

g u m kommt a b e r als Stad t von Gallia Belgica bei A m m i a n . 

Marc. XVII, 2. vor . So findet sich L e h n e 1 0 6 : Q V A D R W I I S 

stat t Quadr lv i i s . k ) E i n e n den g a l l a i e i s e h e n Müttern g e 

w i d m e t e n Votivstein fand man in Spanien : T . F R A T E R  v i v s . M A 

T R I B V S . G A L L A I G I S . v . s . L . M. Grute r XC, 9. Nun ist abe r 

*) V o c o n t i s c h e Mütter, die Herr Schreiber erwähnt aus Reines 
CLXXXYHI, 174., stehen gar nicht eicher. 
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die Gallaica gcns aus Plin. N. H. VIII, 67. bekannt. 1) Den 
e t r ä t e n i s c h e n und g e s a t i s c h e n E T B A I E K I S . ET . G E S ä 

TEN is. GräfF Antiq. in Mannheim 31. und bloss den letztem 
MATRo . GESäTENrs. GräfF 24. aus Jülich. Nun haben wir aber 
gallische Gäsaten bei Polyb. II, 23: r a i a ü T a t ralürai, 
cvoTrjCsdfxevoi övvufxiv noXvrsXtj y.ui fiaQtiuv ijxov vnsyaouvreg 

ruq"Alneiq, uq TOP TldSov nozu/Liöv , eiti f i f i u n)v i f j g ya>-

Qag Siuöoaiv dydöo). Wir finden ein Gä s ä t e n he e r bei 
Oros. IV, 13., wo es Einige nicht als wirklichen Namen eines 
Volkes, sondern gallischer Söldner fassen wollten. Ja es sagt 
selbst Pauli. Diacon. 1JIst. misc. II, 3 : „Lucio Aemilio Catulo? 
Caio Atlilio Rcgulo consulibus magna formidi he consternatus 
est senatus defectione Cisalpinae Galliac, quum etiam ex ulte
riorc Gallia ingens adventare excrcitus nuntiaretur, maxime 
G a e s a t o r u m , quod nomen non gentis, sed mercenariorum 
Gallorum est." Diese Polemik des Paullus Diaconus beweist 
wenigstens so viel, dass es Historiker gab , die sie wirklich 
für ein Volk hielten. Freilich werden ursprünglich die mit 
ihrer eigentümlichen Waffe, dem gaesum , ausgerüsteten Gal
lier gaesati genannt worden seyn, allein es konnte sehr leicht 
der Name Veranlassung geben, denjenigen Stimm , der sich 
derselben besonders bediente, Gäsaten fortan zu nennen und 
zwar, nach den Stellen des Polybius und Paullus Diaconus zu 
urlheilen, besonders die diesseit der Alpen und nahe bei den
selben wohnenden Völker. Dass in beiden Inschriften Gesa
tenis steht, kann nichts Aullallendes haben, da bei Paullus aus 
Festus, Nonius und Isidor nicht, wie gewöhnlich, gaesum, son
dern gesum geschrieben ist. Ständen aber die Gesäten als 
Volk fest, so müssten auch die Etraienae matronae eine sol
che Beziehung erhalten, m) Gcvadische, gavadische und be
sonders v a t u i s c h e Mütter finden wir auf Jülicher Steinen 
verehrt: M A T R O N I S . V A T V I A B V S . Gräff 34. , M A T R O N I S . V A T V I M S 

(sie) Gräff 32., MATRIBVS . V A P T H I A B V S Grut. XC, 10. und selbst 
M A T R O N I S . V A T V R I A B V S GräfF 33. Mit dieser letzten Form, 
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wenn sie richtig1 abgeschr ieben ist, , würde am Meisten das 
Adject ivum Vatnsicus Plin. N. II. XI, 42. s t immen , woraus 
auf ein Valusia im narbonens ischen Gallien zu schliessen ist. 
Der Vatrenus war ein FIuss im cispadanischen Gallien, der in 
den Padus fiel. Und so könnte eine Verbindung dieser va lu
r ischen Müller n) mit Erdgeis tern unseres Landes in der Col
lier I n s c h r i f t : M A T R O K I S . V A T V I A B Y S . N E R S I H E N I S . Cenlralin. I, 
24. gedacht w e r d e n ; denn in der Gegend von Neuss liegt 
j a der Gau N e r s , die Orlschaft Neersen und das Flüsschen 
Neers strömt an letzterer vorbei. Ja wir treffen seihst o) in 
den im Jülichschen vorkommenden M A T R O T U S . H A M A V E H I S . C c n 
tralm. I, 20. einen fast zwingenden Anklang an die Mamavcn, 
C h a m a v e n deutscher Erde, p) Eine Widmung den f r i s a 
v i s c h e n Müttern: M - ä T R I B V S ; F R I S A V I S . P A T E R N V S . (Schreiber 
S. 64. Not. 109.) kann doch nur auf Friesen gehen. Vrgl. 
Orelli 173: N A T . F R I S A E V O K E . 1 7 5 : N A T I O N E . F R I S A E O . Diess 
genüge , um das EthnographischTopographische in diesen Müt
tern zu erkennen ! W a s sollen wir uns noch abmühen , die 
mat ronae A f l i a e auf die Eifel oder Alf len , die R u m a n e 
h a e auf ein zweifelhafles Rumanheim , die V a c a l l i n e h a e 
auf Wachlendor f (?) zu beziehen, die A s e r c i n c h a e , A r 
v a g a s t a e, A u m e n a i e n a e, A x s i n g i n e h a e, M o p a t e s 
und wie sie alle mit wahrhaf t undeulschem Klange heissen 
mögen, zu enträlhseln ! Auch in diesen werden verschollene 
V ö l k e r  oder Ortsnamen verhüllt l iegen. Auch j e n e Mal.ro
nensteine sind ebenfalls örtlicher N a t u r , auf denen die Rede 
ist von M A T R I B V S . svis (Centralm. III, 1 4 5 . ) , wo man schon 
aus den M A T R I B V S . M O P A T I B V S . svis anderwär t s s i e h t , dass in 
suis nicht die Vorstellung von Menschengenien s t e c k e , s o n 
dern M a t r i b u s s u i s he i s s t : den Müttern seines Bodens, 
ebenso wie M A T R I B V S . A R S A C I I S . P A T E R N I S . S I V E . M A T E B N I S Mur. 
XCIV, 6. Multergenien des väterlichen oder mütterlichen Bo
dens gemeint sind , obschon allerdings eine solche Möglich
keit , dass sie auch auf Menschen gehen k ö n n e n , aus den 

http://Mal.ro-
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1 V N O H I 0 V S . I V L I A E . E T . S E X T I L I A E GlTlt. XXV, U . U . Plhl.IL 5. a n e r -
kannt w e r d e n nmss, und mit ihrem Wesen im Allgemeinen picht 
im Widerspruch steht. Ziehen wir den Gesammlschlnss über 
das Geographische dieser Malres , so ergibt sieh aus diesem 
Allein fast unwiderleglich , dass der Heerd der Mül te rve reh 
n i n g in G a l l i e n zu suchen i s t , wozu wir natürlich die G e 

gend bis zum Rheine r e c h n e n , dass dieser Cultus aber seine 
Verzweigungen nach I ta l ien , Spanien , Germanien , Brittanien 

und selbst bis Pannonicn und Dclmaticn ausgesandt hat . 
C. Steht es durch das Bisherige hinlänglich fest, dass 

diese Mütter ursprüngl ich Erdgeis te r sind , wie schon r icht ig 

Düntzer in Jahrb . d. Vereins v. A  F . im Rh. I, S. 90. sah, so 
bestätigt sich diess durch die V e r b i n d u n g m i t a n d e r n 
G o t t h e i t e n , in deren Gesellschaft sie ersche inen . Zwar 
kann 1) die mit J u p i t e r nichts Charakter is t isches bei t ragen , 
wohl aber 2) die mit S i l v a n , daher S I L V A N O . S A C R V M . E T . 

T i Y M P U I S . L O C I . Grilt. LXII, 9 . , D I A B V S . M A L V I S I S . E T . S I L V A T V O . 

Centralm. 1 , 2 6 . , denen wir dann eine den S I L V A P J A B . E T . Q V A -

P B I V I I S . Spon. Mise, LXXX1V, 26. anreihen. WTie passend 
Silvan zu E r d g e n i e n ! 3) Verknüpfung mit dem g e n i u s 
l o c i selbst. Zwar sollen diese gallischen Müller u r s p r ü n g 
lich denselben symbol i s i ren , aber indem sich die Vorstel lung 
von drei elemenlar ischcn weiblichen W e s e n aus diesem Einen 
herauslöste , blieb der unter dein Bilde von zwei Schlangen 

in r ö m i s c h e r Weise verehr te Erdgeis t bestehen und w a r d 
der Verwandtschaf t wegen ihnen zugesellt . Daher M A T R I O V S . 

Q V A D R V B V R G . E T . GEs io . Loc i . Orclli 2 0 9 0 . , welche man h i n 
wiederum mit den eben vorgekommenen Nymphis loci z u s a m 
menstellen kann. 4) Auf Flurland deutet die Gesellschaft mit 
deae c a m p e s t r e s . Daher S V L K V I S . E T . C A M P E S T R I B V S . Fabr . 
DCXC, 111. Ferner M A T R I C . AIJ A T E R V I S . E T . M A T R I B . C A M F E S T E I B . 

oben und letztere häufig allein. 5) Die Campestres w e r d e n 
wieder vereinigt mit der jen igen Göt t in , die durch ihre Sorge 
fü r alle iumenla von der gröss len Wicht igkei t fü r den L a n d 
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b a u ist, mit E p o n a, daher CAMPESTRIDVS . ET /EPOTJAE . Schre i 
b e r S. 53. Not. 53. 

D. Diese Eigenschaf t als Erdgen ien bestät igen auch die 
A t t r i b u t e . Zwar ist zu diesen kaum die D r e i z a h l zu 
r e c h n e n , indem diese mehr in's W e s e n , als in das Beiwerk 
der Göttinnen s c h l ä g t ; aber sie ist doch zu besprechen, Man 
reicht , um diese zu erklären , nicht damit aus, etwa zu sagen , 
dass diess die Zahl des Z a u b e r s , dass drei eine heilige Zahl 
sey u. s. w. Mir scheint , dass von diesen dreien immer die 
mittlere die Hauptgottheit., die wahre Mutter ist, während die 
beiden andern sich gleichsam als Dienerinnen zu ihr v e r h a l 

ten. So erscheint Penelope immer in der Begleitung von 
zwe i M ä d c h e n , auf Denkmälern finden wir die gr iechische 
Braut von zwei Jungf rauen ge l e i l e t , und diese Begleitung ist 
überhaupt etwas so Natürliches, dass ja hunder t fach Anderes , 
wie Jupi ter in Begleitung von Minerva und Juno u. s. w. daran 
er inner t . Dass die mittlere die Hauptfigur i s t , zeigt ausser 
dem Ehrenplatz selber vorzüglich der Umstand , dass sie a n 
ders gebildet i s t , als die beiden andern . Auf Cölner Steinen 
ist ihr Haupt unbedeckt , während ihre Dienerinnen t u rban fö r 
mige Wulste um dasselbe t ragen. Ebenso auf den bei Schre i 
be r abgebi ldeten Denkmälern der Matronae Gavadiae und Ge

sa tenae . Auf letzterm sitzt sie an einer Säule, etwa um den 
Tempel anzudeuten , und die Matrone zur Beeiden des B e 
schauers legt die Hand auf den Arm der mittlem. Zuweilen 
erschein t die mittlere auch jugendl icher . Auf den Münzen 
des Diocletian hat dieselbe allein ein Steuerruder in der Hand. 
Von dem Steine (MIT. AVG . TUE .EGN . MED.) an der Kirche zu 
Aisnai theilt Dom Martin (Bei. des Gaul. p. 147.) aus Mene
tr ier eine Abbildung m i t , wo von fdrei sitzenden Frauen die 
mittlere in der Bechlen ein B a d , wie es s c h e i n t , doch ohne 
Speichen (e r hält es für einen Apfel), in der Linken ein Füll
horn hält, an dem unten zwei Aepfel auf dem Schoosse s ich t 
b a r s i n d ; die beiden andern Göttinnen haben nur in j ede r 
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Hafrd einen Apfel. Ebenso ist die milticre ausgezeichnet auf 
dem schon mehrmals erwähnten Relief der drei s t e h e n d e n 

Frauen , wo die beiden Begleiterinnen die linke Hand unter 
dem Kleide v e r b e r g e n , j e n e aber nicht. Auf einer Unzahl 
Münzen der M O N E T A . A V G . hält die mittlere die W a g e höher , 
ebenso bei der A E Q V I T A S . P V B U C A . bei Patin, thesaur. numism. 
1672. p. 193. auf einer Münze der Julia Aquilin Severa . 
Ueber d e r mitt lem erscheint, auf einer Abbi ldung der Matro

nae Hamavehae ein kleiner Kopf in Basrelief (Centralm. I, 20.) , 
was unmöglich der des Widmenden seyn kann , da dieser 
nicht den Herrseherplatz gleichsam über dem Göttlichen e i n 
nehmen kann, andererse i t s aber auch zwei Widmende , w a h r 
scheinlich Brüder C. Julius Primus und C. Julius Qnarlus, mi t 
hin in durchaus gleicher Berecht igung , in der Inschrift g e 
nannt sind. Wird durch diesen Kopf vielleicht der einhei t 
liche Genius selbst bildlieh angedeute t ? Endlieh weisen die 
Beigaben von Fruchtschaalen ja offenbar • auf L a n d e s go t t 
heilen h i n , so wie Füllhörner an und für sich den Genien 
eigcnlhümlich sind. Selbst wenn sie einmal (Gruter XCII, 1.) 
Blumen in der Hand haben, so kann das sie ebensowenig zu 
Mörcn s tempeln; im Gegentheil auch dadurch tritt wieder ihr 
junonischer Charakter recht hervor . Vrgl. im Mus. PioClem. 
II. Taf. 2. Fig. 4. die Juno Augustac . 

E. Im V o l k s a b e r g l a ü b e n des Mittelalters haben 
sich noch hinre ichende Spuren der Mütterverehrung oder w e 
nigstens des Glaubens und der Furcht vor diesen gespens t i 
schen Wesen erhalten , deren Gunst man sich zu e rwerben 
strebte. Die Dreizahl finden wir in einer von Herrn Schre i 
ber erwähnten Volkssagc, die sich auf die Thioula dous F a 
das bei dem Dorfe Langeac (Depart . de la haute Loire) b e 
zieht, wo drei Feen blond und blass die Steine auf dem Kopfe 
t ragend zusammengekommen seyn sollen. Einen andern Dol
men bei Tours bauen drei Jungf rauen in einer Nacht (Sch re i 
ber S. 15.). In romanischer Sage wohnen Ire Fatc unten in 
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e ine r Felsenschluchl und begaben hinabsteigende Kinder (Grimm 
Mylhol. S. 232.) . „Bei ßurcha rd heissen sie noch drei S c h w e 
stern oder Parzen, denen im Mause der Tisch mit drei Tellern 
und drei Messern gedeckt wird" (ebendas . ) . Vrgl. Anhang p. 
XXXVIII : „Credidisli, quod quidam c rede re so len l , quod sint 
a g r e s t e s l'eminae , quas s i I v a t i c a s vocant ." , wo die 
agres tes zwingend an die campestres und die silvalieae an 
die Silvanae und Suleviae er innern . I l ieher scheinen aber 
nicht die bei Grimm S. 594. erwähnten Nachllrauen im Dienst 
der Frau Holde zu gehören , obschon sie verlührer isch g e n u g 
unter dem Kamen der b l a n k e n M ü 11 e r vorkommen. Herr 

Alex. Kaufmann er inner te mich aber treffend an die V e r e h 
rung der Matres in den Ardennen , die Hontheim Prodrom. II. 
Trev. T. I. p. 187. e r w ä h n t : „Sub nomine t r i u m v i r g i n u m 
hodieque in Ducalus Luxemburgici Jocis, U l v e l i n g a prope 
A s t e I e b u r n a m vjeuin , neenon in S o n i c s duabus a ß a 
s tonaco leucis, designari Iradit Alex. Wilhelmius L u \ c m b  R o m . 
MS. Lib. L Cap. 8." und an den Umstand, dass im Volksbuche 
Melusina am Durs tbrunnen drei feenart ige W e s e n dem R a i 
mund erscheinen , von denen eine Melusina se lbs t , also eine 
höhe rgcs t e l l t e , wie sie bei den Denksteinen auch bildlich e r 
sche in t , die andern höchst wahrscheinl ich nicht die S c h w e 
s t e r n , sondern beglei tende Diener innen sind. Ja auf einen 
solchen höhern Rang deutet auch ein Mährchen aus Nigellus 
YVirckere im speculum slullorum (um 1 2 0 0 ) , dass i ch mi t 
Grimms Worten Mythol. S. Ö95. wiederhole : 

Ibant t r e s hominum euras re levare s o r o r e s , 
Quas nos falales * ) dieimus esse deas. 

„Sie ziehen durchs Land , um, was die Natur versäumt hatte, 

*) Dass die drei Schwestern hier falales deae genannt werden , ist 
offenbar durch die Ire Fate oder Feen veranlasst, nicht durch 
die Parcen; denn nicht das Lehen spenden und enden sie, son 
dern einzelne Glücksgaben, 
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wieder gut zu machen . Zwei von den Schwestern , zu w e i c h 
herzig und vor schne l l , wollen gleich auf den ersten Schein 
eingreifen und helfen, werden aber von der drillen, v e r s t ä n 

digeren, welche sie domina nennen un d a l s h ö h e r e Ma c h t 
v e r e h r e n , zurückgehal len. Erst stossen sie auf eine schöne , 
edle Jungf rau , der alle Güter zu Gebole stehen und die d e n 
noch k l a g t ; ihr wird nicht geholfen, da sie sich selbst helfen 
kann. Dann finden sie im Wald eine si t tsame Jungf rau zu 
Bett l i e g e n , weil sie schwere Füsse und Hüften am Gehen 
h i n d e r n ; auch sie erlangt den Beistand der Göttinnen nicht , 
weil sie an Geist und Leib trefflich ausges t a l t e t , ihr Uebel 
geduldig t ragen muss. Zuletzt treffen sie unweit einer Stadt 
eine arme rohe Bauerndirnc — nil reverens inverecunda deas 
— Diese wird, als die beiden ersten Schwestern sich a b w e n 
den, auf Ermahnung der Drillen, von den Göttinnen mit Glücks
gütern überschüt te t ." 

* 

Fassen wir also alles bisher Gesagte zusammen, so l a u 
tet das Endresultat dahin, dass die Verehrung der unter dein 
Namen der Müller bekannten weiblichen Gottheiten a u f g a l 
l i s c h c m Boden e r w u c h s , ursprünglich aus der E i n h c i t 
eines einzigen E r d g e i s t e s in eine D r e i h e i t von Feen , 

die für ihre Verehrer Sorge t r agen , ihnen erscheinen (ex 
imperio ipsarum, ex visu) , sich spaltete, von denen eine immer 

als die Begabtere den Vorrang behält. W i r wünschen nur , 
dass eine Sammlung der sämmtlichen Altäre in Cöln, M a n n 
heim und anderwär t s in bildlicher Darstel lung veröffentlicht 
werden möge. 

VI. Die Göttin V a g d a v e r a oder der Gott V a g d a 
v e r . Nach einem von Herrn Conservator L. J. F. Janssen 
in Leyden im Allgemeenen K o n s t  en Let terbode. 1842. No. 
38. veröffentlichten und uns freundlichst milgelhcilten Berichte 
ist im August dieses Jah re s zu Hemmen beim Reinigen der 
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Lingo ausser andern römischen Ueberres ten eine kleine, dem 
Herrn Prediger Heldring daselbst zugehör ige , runde Erzplal te, 
3 Z. hoch, 4 Z. b r e i t , wie es scheint, von einem Bildwerke, 
gefunden worden / auf der sich fo lgende Inschrif t be f inde t : 

D E / / / VAGDAVER • CVSTl • S I I Y « 
CIVS • SVPER • DEC • ALAE • VOCONTIOR 

E X E R C I T V V S • BRITANN1CI 

Herr Janssen e r g ä n z t : De[ae] Vagdcwer[ac] (?) Custins 
Sim[pl]icius Super[üs], J)ec\unö] Akte Vocontior[um] Exerci-
tuns ( für exercüus) Britannici. Derselbe bemerkt ferner , dass 
die Buchslaben nicht eingegraben, sondern fein pünktirt sind, 
und fügt hinzu: „Het is wel buiten twyfe l , dat door dit op
schr i f t de r i j der topische godheden vermeederd is, maar nog 
o n g e w i s , of de dea Vagdavera voor eene Balaafsche , dan 
voo r eene GaTTisehe of ßr i t lannische godin te houden zy." 
Dürfen wir die Wahrhe i t gestehen , so scheint es uns e b e n 
falls noch in Frage zu s t e h e n , ob D E A E . - V A G D A Y E R A E . oder 
D E O . V A G D A V E R O . zu ergänzen sey. Ein solches Bedenken 
kann freilich nur durch eine ganz genaue Untersuchung des 
Denkmals se lb s t , ob nämlich für zwei Buchstaben oder nur 
fü r einen Raum i s t , oder für das Publikum durch eine ganz 
genaue Abbildung gelöst werderl . W a s den Namen V a g d a 
v o r betrifft , so dürfte nicht zu verschweigen seyn , dass in 
angelsächs ischen Geschlechlsregis lern (Grimm Mylhol. Anhang 

S. 1H.) ein Y ä g d ä g erscheint . 

B o n n , November 1842. t , i^ersci t . 


