
Das romerzeitliche Namengut des Xantener Siedlungsraumes.

Von

Leo Weisgerber.

Jede weitschauende Untersuchung einer friihgeschichtlichen Siedlung wird 

bemiiht sein, das nutzbar zu machen, was an unmittelbaren Aufschliissen iiber 

die Bewohner der Siedlung selbst und ihres Einzugraumes auszumachen ist. 

Diese Aufgabe gewinnt fur die einst dem Romerreich zugehorigen Gebiete 

dadurch ein besonderes Aussehen, daB dreierlei Quellen sich erganzend zu- 

sammenkommen: Bodenfunde, vereinzelte antike Nachrichten und Bruch- 

stiicke einheimischer sprachlicher Zeugnisse. Fiir die letzteren soli bier ver- 

sucht werden, das Wichtigste fiber Art und Auswertungsmoglichkeit zusam- 

menzustellen, soweit das fiir das romerzeitliche Xanten von Bedeutung ist.

Es gehort zu den Kennzeichen des ’friihgeschichtlichen4 Zustandes, daB er 

noch keine zusammenhangenden einheimischen Sprachdenkmaler aufweist, 

sondern nur vereinzelte und mehr zufallige indirekte Zeugnisse, die fiir einen 

geschichtlichen AufschluB erst verwertbar gemacht werden miissen. Denn was 

wir in diesem Sinne zur Aufhellung der Siedlungsgeschichte verffigbar haben, 

beschrankt sich auf Namengut verschiedener Art: Gelandenamen, Stammes- 

namen, Siedlungsnamen, Personennamen, Gotternamen. Jede dieser Gruppen 

zeigt ihre besonderen Probleme, und es bedarf der verschiedensten Methoden, 

um ihnen brauchbare Aussagen zu entlocken. Aber insgesamt gehort es zu 

den unschatzbaren Vorteilen der Erforschung der romerzeitlichen Rheinlande, 

daB iiberhaupt solche Zeugnisse in zeitgendssischer Uberlieferung vorhanden 

sind und daB man in einer zwar miihsamen, aber Zug um Zug sich festigenden 

Untersuchung einzelner Untergebiete zu einer methodischen ErschlieBung 

dieses Materials vom Gesamtgebiet aus kommen kann. Im AnschluB an 

friihere Untersuchungen1) versuchen wir, in methodischem Ausbau die Auf- 

schliisse zu gewinnen, die nach Lage der Quellen fiir den Xantener Siedlungs- 

raum erreichbar sind.

Wenn wir hier vom Xantener Siedlungsraum sprechen, so soil damit ge- 

sagt werden, daB wir Material und Auswerlung abstellen auf ein Gebiet, das 

wir uns am liebsten als Lebenseinheit vorstellen wiirden in dem Sinne, daB 

wir nicht nur auf den stadtischen Mittelpunkt Xanten blicken, sondern auf ein

Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage zur friihrheinischen Siedlungs- und Kultur- 

geschichte I (in: Rhein. Museum f. Philol. 84, 1935, 289—359). Verf., Die sprachliche Schich- 

tung der Mediomatrikernamen (in: Rhein. Vierteljahrsbl. 18, 1953, 249 ff.). S. auch Anm. 117.
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weiteres Einzugsgebiet, das mit diesem organisatorisch oder tatsachlich zu- 

sammenhing und das zugleich einen verwertbaren Ausschnitt aus der land- 

schaftlichen Aufgliederung des Gesamtgebietes der Rheinlande bilden wiirde. 

Dabei miiBten natiirlich die militarischen Stiitzpunkte dieses Gebietes mit 

einbezogen werden, um gegeniiber der iiblichen Auswertung ihrer Befunde 

fiir die Heeresgeschichte auch die ebenso wichtige Auswertung fiir die Orts- 

geschichte zu verstarken. Ob wir nun in diesem Sinne mit einer civitas der 

Cugerni o. a. rechnen durfen, ist ungewiB. Die Anschauungen daruber sind 

noch im FluB. Zwar meinte noch E. Stein ziemlich zuversichtlich: ’Die neben 

dem Xantener Legionslager von Trajan erbaute Stadt Ulpia Traiana ist wohl 

Hauptort der sie umgebenden civitas der Kugerner geworden (E. Kornemann, 

Zur Stadtentstehung 61. A. Schulten, Bonn. Jahrb. 103, 1898, 33, vgl. 31), so 

daB als civitas I'raianensis (GIL VII 924) auBer der Stadt auch das ganze 

Kugernergebiet mit einem in diese civitas einbezogenen Teile der Batasier 

(GIL VI 31140) zu verstehen sein diirfte . . . Die Auflassung des Nymwegener 

Legionslagers um 104 legte es nahe, die neben dem Lager auf dessen Terri- 

lorium entstandene Stadt zum Hauptort der sie umgebenden civitas Batavorum 

zu machen; die Stadt Ulpia Traiana wollte man hinter ihr nicht zuriicksetzen, 

loste sie deshalb aus dem Bezirk des Xantener Lagers, das fortbestand, und 

gab ihr dieselbe Stellung im Kugernergebiet42). Sehen wir ab von der Un- 

sicherheit der Begriindung2 3), dann bleibt vor allem noch die Umgrenzung un

gewiB4). So ist es zu rechtfertigen, wenn hier der Raum zusammenbleibt, den 

das OIL in der Anordnung seiner Inschriften zwischen den Ubii und den 

Batavi als Bereich der Cugerni, Baetasii, Sunuci ausspart5) und ohne Urteil 

fiber eine verwaltungsmaBige Einheit am Rhein von Asciburgium-Asberg bis 

Millingen, im Westen von Coriovallum-Heerlen uber Roermond bis (Harena- 

tium-) Rindern reichen laBt. Dieses Verfahren ist mehr praktisch vom Stand- 

punkt der Gesamtbearbeitung des rheinischen Inschriftenmaterials aus ge- 

wahlt, doch ist es auch uber die deutlichen Verbindungen zwischen Cugerni 

und Baetasii hinaus durch die Inschriftenfunde bestatigt worden, die bei 

Valkenburg (Limburg, Niederlande) Magistrate der Colonia Ulpia Traiana 

geehrt zeigen6) und auch fiir Rimburg (Gem. Merkstein, Lkr. Aachen) mit

2) E. Ritterling und E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper im rom. 

Deutschland (1932) 9 f.

3) Fiir die Spatzeit rechnet IL Nesselhauf fiir die Germania inferior (II) auBer der civitas 

Agrippinensium (Koln) nur mit der civitas Tungrorum (Tongern), die unter dem Prinzipat 

wohl zur Belgica gehorte, und der civitas Batavorum (Nijmegen), die aber schon um die 

Mitte des 4. Jahrhunderts untergegangen war. Von einer civitas Cugernorum oder Traianen- 

sium ist keine Rede, und Ammians Erwahnung einer civitas Tricensimae (Xanten) wird als 

castra interpretiert. H. Nesselhauf, Die spatromische Verwaltung der gallisch-germanischen 

Lander (1938) 18.

4) Zu den sehr verwickelten Fragen der Reichweite von Lagerterritorien vgl. A. Alfoldi, 

Arch. Ertesito Ser. 3, I, 1940, 222 ff. R. Egger, Anz. Osterr. Akad. Wiss., phil.-hist. KI., 1951, 

Nr. 18, 206 ff. Unter civitas Traianensis (CIL VII 924) ist jedenfalls nur die Colonia mit 

ihrem Stadtgebiet zu verstehen, und die uns begegnenden cives Traianenses sind im engeren 

Sinn Stadtzugehorige, also cives Romani, nicht peregrine Gauzugehorige, wie etwa in den 

civitates der Treveri, Mediomatrici usw.

5) CIL XIII 2 S. 598 ff. ohne Urteil uber eine verwaltungsmaBige Einheit.

*) H. Finke, Neue Inschriften Nr. 306 ff. (in: Ber. RGK. 17, 1927 [1929] 101 ff.). Zur Frage, 

ob die Abkiirzung C.V.T. nicht statt auf Xanten auf Tongern bezogen werden konne, vgl.
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seinen vielen Ulpii Beziehungen zur Ulpia Traiana vermuten lassen* * 7). Auf 

jeden Fall diirfte ein Teil des Gebietes der Sunuci auBerhalb des Einzugs- 

gebietes von Kbln geblieben sein.

Aus dem so umschriebenen Raum stellen wir alles Namengut zusammen, 

das in romerzeitlicher Uberlieferung vorliegt. Es erscheint methodised wichtig, 

diese zeitliche Umgrenzung festzuhalten8) und damit die Probleme auszu- 

schalten, die namentlich fur die Gelande- und Siedlungsnamen dort auf- 

tauchen, wo an sich altes Namengut erst aus jungerer Uberlieferung bekannt 

ist. Fur tins ist die Gleichzeitigkeit der Bezeugung wichtiger. Denn worauf es 

bier vor allem ankommt, ist, aus dieser altesten Uberlieferung moglichst alle 

Sprachschichten festzustellen, die in die Zeit und in die Bedingungen der 

Colonia Ulpia Traiana hineinwirken. Der melhodische Grundsatz, das ge- 

samte Namengut eines bestimmten Raumes zu erfassen, erlaubt es, das Haupt- 

gewicht auf diese Sprachschichten zu verlegen und dadurch die Unsicher- 

heiten zu iiberwinden, die bei der etymologischen Untersuchung von Einzel- 

namen nur allzu haufig bleiben: mag man bei einzelnen Namen uber ein non 

liquet nicht hinauskommen, dab uns eine gauze Sprachschicht entgehen oder 

in allzu starkem MiBverhaltnis zu anderen erscheinen konnte, ist viel weniger 

zu befiirchten, auch wenn gemaB der Art unserer Denkmaler die Quellen file 

die verschiedenen Namen ungleichmaBig flieBen9).

G el andename n10).

Gebirge und Fliisse halten durchweg ihre Namen am zahesten fest und 

veranschaulichen in diesem Shine oft die altesten sprachlich nachwirkenden 

Schichten eines Raumes. Fur den Xantener Bereich kennen wir kaum einen 

auf dieses Gebiet beschrankten Namen dieser Art. Die beiden groBen Rand- 

fliisse Rhenus und Mosa haben ihre Namen nicht von diesen Teilabschnitten 

her11). Alienfalls wird der Name der Niers hier zu nennen sein, den man wohl 

der im Julicher Land gefundenen Inschrift GIL XIII 7883 in alter Form ent- 

nehmen kann; die aus der Quellgegend des Flusses stammende Weihung 

Matrofnis] Vatviab[us] Nersihenis bestatigt die im Jahre 856 belegte Form 

Nersa als der fur die Romerzeit anzunehmenden ziemlich entsprechend. Ob 

man gemaB dem sicher germanischen Vatviabus auch fur den Stamm Ners-

H. Finke a. a. O.; jedenfalls lag die Provinzgrenze dazwischen, falls die Tungri damals noch

zur Belgica gehorten. Zu dieser umstrittenen Frage vgl. die Anm. 117 genannte Abhandlung.

7) Die Inschriften bei H. Nesselhauf, Neue Inschriften Nr. 245—255 (in: Ber. RGK. 27, 

1937, 51 ff.).

8) Vgl. Geschichtlicher Handatlas der deutschen Lander am Rhein. Mittel- und Nieder

rhein. Bearb. von J. Niessen (1950). Karte 8 mit Erlauterung S. 2 f.

9) Zu diesen methodischen Gesichtspunkten vgl. meine Sprachwissenschaftlichen Beitrage 

(Anm. 1) 294 f.

10) Da hier nicht der Raum zur Erorterung verwickelter etymologischer Probleme, ja 

nicht einmal zur Zusammenfassung von oft recht verzweigten Diskussionen ist, so sind die 

etymologischen Cruces zuriickgestellt gegeniiber der noch nie versuchten Vollstandigkeit des 

Materials, insbesondere dem Einbau der Personennamen.

n) Wenngleich die Uberlegungen, wann und wo diese FluBnamen in germanischen Ge- 

brauch gekommen sein miissen, urn ihre geltende Lautform zu gewinnen, diese Teile des 

FluBlaufes beachten werden.
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germanische Herkunft annehmen kann, ist allerdings zweifelhaft. S. Guten- 

brunner, der diese Namen zuletzt gesichtet hat12 13), gibt keine Etymologic. Da 

zugehbriges Sprachgut weder im Germanischen noch im Keltischen vorzu- 

liegen scheint, ist der nachste Anhalt das bei A. Holder verzeichnete Narsina, 

jetzt Nerschina, NebenfluB der NersaiS).

Stammesnamen.

Fur den Hauptteil der Rbmerzeit wird das hier einbezogene Gebiet von drei 

Stammen eingenommen: Cugerni, Baetasii und Sunuci. Da nach allgemeiner 

Annahme diese Namen erst im Zusammenhang mit der Herubernahme von 

Sugambrern auf das linke Rheinufer durch Tiberius 8 v. Ghr. Geltung ge- 

wannen, so bleibt die Frage, ob fur die vorausgegangene Zeit noch andere 

Namen einzubeziehen sind. Caesars Angaben sind gerade fiir diesen Raum 

sehr diirftig; in die Nachbarschaft mindestens fiihren im Siiden die Eburones 

als Teil der Germani cisrhenani, im Nordwesten die Menapii; dazu werden im 

Westen die Atuatuci als Kimbernreste vorgestellt. In den Kriegszeiten voll- 

ziehen sich bedeutende Veranderungen. Als nach der Umsiedlung der Ubier, 

Sugambrer und Bataver das Bild sich wieder klart, hebt sich im Siiden 

ubisches, im Norden batavisches Gebiet deutlich ab, nach Siidwesten hin 

treten aus den reduzierten Germani cisrhenani die?ungri hervor, wahrend die 

Menapii erst in groBer Entfernung siidlich der Scheldemundung auftreten, 

durch die Texuandri u. a. von unserem Gebiete getrennt. Man muB demnach 

damit rechnen, daB am ehesten die Germani cisrhenani mit den Eburones in 

das spatere Gebiet der Sunuci und Cugerni hineingereicht haben. Wir hatten 

also von Stammesnamen im Auge zu behalten: Germani (von den cisrhenani 

soil der Name ausgegangen sein), Eburones, Cugerni, Sunuci, Baetasii, Sugam- 

bri. Alle diese Namen sind etymologisch umstritten. Fiir Germani ist ange- 

sichts des Fehlens einer einleuchtenden germanischen oder keltischen Ety

mologic die von E. Norden aus der Verbreitung des Namensstammes Germ- 

entnommene Annaherung an illyrisches Sprachgut in der Diskussion ge- 

blieben14). Fiir die Eburones diirfte die durch R. Thurneysen sachlich ge- 

stiitzte Zusammenstellung mit kelt. *eburo- ’Eibe‘ gesichert sein15). Damit 

fallt die an sich schon wenig wahrscheinliche Vermutung von R. Much, Sunuci 

sei eine keltische Ubersetzung des zu germ. Eber gestellten Namens der Ebu- 

rones, vbllig; die Unsicherheit der Schreibung ([SJinuco GIL XIII 1882; Suni- 

cus Ephem. ep. 3, 103) macht die Deutung noch unsicherer16). Bei den Bae

tasii stehen sich zwei Erklarungen gegeniiber: in einer alteren, auf R. Thurn

eysen zuriickgehenden Etymologie ist altirisch baith ’tbricht, launisch‘ heran- 

gezogen; demgegeniiber erwagt S. Gutenbrunner eine Verbindung mit germ. 

* bait a- ’SchifT, bei der er aber selbst auf eine Schwierigkeit der Stammbil-

12) S. Gutenbrunner, Die germ. Gbtternamen der antiken Inschriften (1936) 164 f.

13) A. Holder, Alt-celtischer Sprachschatz II (1904) 689 ohne Beleg.

14) E. Norden, Alt-Germanien (1934) 261 fl. -— J. Pokorny, Zur Urgeschichte der Kelten 

und Illyrer (SA. aus Zeitschr. f. celt. Phil. 20/21, 1938) 121 ff.

15) Verf., Die Sprache der Festlandkelten (in: Ber. RGK. 20, 1930, 147 ff.) 200.

16) Vgl. die Uberlegungen bei S. Gutenbrunner a. a. O. 88.

Bonner Jahrbuch 154. 7
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dung hinweist17). Am eigentiimlichsten steht es mit dem Namen der Cugerni. 

Es fmdet sich bereits fiir die Namensform die doppelte Uberlieferung Cugerni 

und Cuberni, nicht nur bei den Schriftstellern (Tacitus, Plinius), sondern auch 

auf den Inschriften18). Voraussetzung fur eine Etymologie ware eine aus- 

reichende Begriindung fiir beide Formen19). Nimmt man noch hinzu, daB 

auch fiir den Sugambrer-Namen zwar fiir *gambr- die Parallele der Gambrivii 

und ahd. gambar Tasch in Tat und Wort4 einleuchtet, fiir su- dagegen eine 

’sonst im Germanischen verlorene Verstarkungspartikel4 (R. Much), die aber 

im Keltischen ganz gelaufig ist, angenommen werden muB, so wird man den 

Eindruck nicht los, daB in diesem Raum das Nebeneinander von Kelten und 

Germanen sich bis in den Einzelnamen hinein bemerkbar macht.

Siedlungsnamen.

Das zu beachtende Material altiiberlieferter Siedlungsnamen ist folgendes: 

Asciburgium, apud Bertunensim oppidum (Beurt(c)ina), Burginatium, Calo, 

(Carvio), Catvalium (Catualinus pagus), Coriovallum, Harenatium, Quadri- 

burgium, Tricensimae, Vetera, Colonia Ulpia Traiana. Um die meisten dieser 

Namen sind Meinungskampfe in betrachtlichem MaBe ausgetragen worden. 

Die drei Erklarungsmoglichkeiten, die bei jedem Namen in diesem Gebiet zu 

beriicksichtigen sind, kommen aus dem Keltischen, Germanischen und Latei- 

nischen. Aufs Ganze sieht es nun so aus, als ob in den rheinnahen Gebieten 

das Germanische, in den Maasgebieten das Keltische vorwoge, wahrend das 

Lateinische immer weniger Erklarung bot. Von Asciburgium, dem schon bei 

Tacitus mit Sagen ausgestatteten Ort, dessen im heutigen Asberg fortlebenden 

Namen niemand anders als germanisch erklart, fiber Burginatium (Monter - 

berg bei Kalkar), dessen Name keinesfalls in Burginacum abzuandern ist, bis 

nach Quadriburgium-Qualburg reicht am Rhein eine Reihe von burp-Orten, 

deren germanischer Charakter einleuchtet. Demgegeniiber erscheint der 

Winkel von Coriovallum-Heerlen mitsamt dem durch den pagus Catuatf.. J20) 

noch fiber die Angabe der Tabula Peutingeriana hinaus fiir die Gegend von 

Valkenburg gesicherten Catualium in ganz anderem sprachlichem Gewand: 

die Lautformen sind denkbar ungermanisch, und die Etymologien von kelt. 

corio- ’Heer4 und catu- ’Kampf4 drangen sich auf21). Von den aus dem Latei-

17) S. Gutenbrunner a. a. O. 152.

18) Die Belege u. S. 130.

19) Die Etymologie von R. Much ’Kuhdiebe1 und ’Kuhknechte1 ist allgemein abgelehnt; ein 

Labiovelar wiirde keltischen Labial und germanischen Velar am besten erklaren.

20) H. Finke a. a. O. (Anm. 6) F 306.

21) Sollte allerdings Heerlen etymologisch Coriovallum fortsetzen, so ergabe sich die 

interessante Folgerung, daB neben unserer keltischen Uberlieferung zur gleichen Zeit schon 

germ. *Haria(wall) bestanden haben miiBte, da keine spatere Germanisierung diese Laut- 

anderung mehr hatte herbeifiihren konnen. Gegeniiber der Annahme einer Uberlieferung der 

germ. Form durch kelt. Mund ware jedenfalls die des Nebeneinanderbestehens germanisch- 

keltischer Doppelformen vorzuziehen. Im Fall Catu(valium) ware daran zu erinnern, daB 

kelt. catu-’Kampf1 auBer in echt germanischer Entwicklung zu */af>u - ’Hass1 auch in noch- 

maliger Entlehnungsform catu- im Germanischen vorkommt; vgl. Verf., Walhisk (in: Rhein. 

Vierteljahrsbl. 13, 1948, 87). Zu Heerlen vgl. L. van Hommerich, Het vraagstuk Coriovallum 

(in: Publications de la Societe historique et archeologique dans le Limbourg 85, 1949, 275 ff.).
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nischen gedeuteten Ortsnamen sind Harenatium und Vetera zunehmend in 

andere Beleuchtung geriickt. Was Harenatium angeht, so ist die Interpretation 

als Arenacum mit lat. arena und gall, -acurn ebenso wie die aus einem Perso- 

nennamen Arenas + acuni2) liingst aufgegeben. Aufier den allgemeinen Griin- 

den weist die friihe Bezeugung bei Tacitus in andere Richtung. Die Nahe von 

Burginatium laBt fur die Bildungsweise wie fur die Etymologic in gleicher ger- 

manischer Richtung suchen. Zum Problem Vetera haben die Einwande, die ein 

castra vetera ’altes Lager‘ aus sachlichen und sprachlichen Griinden fur un- 

wahrscheinlich halten, sich seit langem so durchgesetzt, daB man zahlreiche 

Moglichkeiten einheimischer Herleitung verfolgt hat. Vetera miiBte also ein 

alter Siedlungsname dieser Gegend sein. Um die zwei Probleme, die damit 

entstehen, ist man seither bemiiht. Einmal die Frage, wo diese alte Siedlung 

Vetera anzunehmen sei. Xanten selbst, bzw. die Vorgangerin der Colonia Ulpia 

Traiana, kommt nicht in Betracht, nicht nur wegen des Abstandes vom Lager, 

sondern auch weil sie ihren Namen selbst hatte behalten miissen22 23 24). So wendet 

sich die Aufmerksamkeit vor allem Birten zu und den alien Versuchen, einen 

Zusammenhang zwischen den Namen Vetera und Birten herzustellen; hatte 

man aber fruher sich bemiiht, einen Weg vom gegebenen Vetera fiber *Betera 

zu dem Beurtina des Geographen von Ravenna und damit zum Namen Birten 

zu fmden — ein Weg, der offenbar zu gezwungen ist —-, ware die Frage dahin 

zu erweitern, ob es eine Grundlage gibt, die Vetera und Birten zugleich er- 

kliiren kann. Das aus dem apud Bertunensim oppidum Gregors von Tours 

entnommene *Virodiinum2i) kann diese Rolle nicht iibernehmen. Schon fiir 

Birten selbst ist das in dieser Gegend zu schon gallisch; fiir Vetera aber gibt 

es gar nichts aus. So ist das zweite Problem, eine Etymologic fiir Vetera zu 

linden, auf anderem Wege zu Ibsen. Schon langst hat man an eine Beziehung 

zu germ. *mafar-’Wasser‘ gedacht25), eine Verbindung, die eigentlich durch die 

lautlich nachststehenden Sprachzeugnisse verstarkt wird. Mbgen die matronae 

Veteranehae auch raumlich entfernt sein26), so sind sie in doppeltem Sinne 

wichtig: sowohl fiir das Nebeneinander von e und a (Veteranehae und Vatara- 

nehae), das im iibrigen auch als alter Wurzelablaut im Germanischen bezeugt 

ist, wie fiir die Auswertung der doppelten Flexionsweise (Vataranehae neben 

Vatviae), die diesem Wort seit alters zukam. Im Zuge der deutlich germanisch 

bestimmten Rheinorte von Asciburgium bis Quadriburgium erscheint diese Er- 

klarungsrichtung begriindeter, als mit S. Gutenbrunner27) an der Suche nach 

einem gallischen Vetera festzuhalten. Gegeniiber Vetera erscheint die Colonia 

Ulpia Traiana in ihrem Namenaufbau einfach bis auf zwei Schwierigkeiten, 

auf die H. von Petrikovits mit Recht hinweist. Die Ulpia Traiana ist die 

einzige unter 16 bekannten Coloniae Trajans, die nicht ihren alten einheimi-

22) So F. Cramer, Rheinische Ortsnamen (1901) 23.

23) Zu diesen Uberlegungen vgl. besonders H. von Petrikovits, Birten (in: Niederrhein. 

Jahrb. d. Vereins linker Niederrhein 3, 1951) 38 f.

24) So Henning, Zeitschr. f. dt. Altertum 47, 157; F. Cramer a. a. O. (Anm. 22) 127 ff. 

mit ausfiihrlicher, aber unhaltbarer Begriindung.

2B) K. Christ bei F. Cramer a. a. O. (Anm. 22) 127.

26) Alle zwolf Denkmaler stammen aus Embken und Wollersheim, Kr. Duren. S. Guten

brunner (Anm. 12) 234 ff.

27) S. Gutenbrunner a. a. O. 176 mit Verweis auf Th. v. Grienberger und F. Kauffmann.

7
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schen Namen mitbehalten hat. Da nun die alte Besiedlung des Platzes der 

Colonia in glanzendster Weise erwiesen ist, so fiihrt die Konsequenz der Er- 

kenntnis, daB sie nicht den Namen Vetera getragen haben kann, zu der Frage 

nach dem Verbleib dieses sicher vorhanden gewesenen Namens28). Und die 

von F. Miltner ausgesprochene Vermutung, daB er vielleicht doch in dem 

Traiana stecken kbnne, bleibt fruchtbar im Sinne des Suchens nach einem 

Anklang, der dabei mitspielen konnte29). Wir wissen ja immer noch nicht, 

welche Namenetymologie Ulixes an den Niederrhein gefiihrt hat, und wenn 

das einmal vorkommende Troiana30 * * 33) auch eine zu schwache Verbindung zur 

spateren Trojasage der Franken ist, so spielt der Wechsel o-a gerade in kel- 

tisch-germanischen Grenz- und Mischgebieten eine groBe Rolle81). So bleibt 

das spate Tricensimae der einzige zweifelsfreie lateinische Name, wobei nur 

zu beachten ist, daB ein bisher nicht geloster Zwiespalt besteht, ob das Tricen

simae Ammians eine spate zivile Siedlung im alten Vetera meint oder als Hin- 

weis auf eine spate Ubersiedlung der Reste der 30. Legion in die Colonia zu 

fassen ist82).

Zu Calo, im Hinerarium Antonini als Station zwischen Gelduba und Vetera 

genannt (Gelduba-Calone-Veteris), ist eine Lokalisierung immer noch nicht 

gelungen. Dagegen hat das Carvone, das ebenda im Zuge der StraBe Traiecto 

— Mannaritio — Carvone — Harenatio — Burginatio genannt wird, ander- 

seits auf der Tabula Peutingeriana in die Route Noviomagus — Castra Her

culis—Carvone (■—Lugduno) eingestellt ist, eine aufschluBreiche inschriftliche 

Parallele erhalten. Ein bei Herwen (Overbetuwe) 1938 gefundener Grabstein 

nennt einen Soldaten der 1. Legion M. Manlius M. f. Galer(ia) Genua, der 

Carvio ad molem begraben ist. Von den Angaben, die C. W. Vollgraff dieser 

Inschrift entnommen hat83), ist fur uns manches wichtig, wenn auch dieses 

Carvium weder unmittelbar in unseren Bereich gehbrt, noch mit dem Carvo 

der Rinerarien identisch sein wird. Es ist einmal so gut wie sicher, daB Carvium

28) H. von Petrikovits a. a. O. (Anm. 23) 38. Ders., Bonn. Jahrb. 152, 1952, 48 ff.

29) Nach Mitteilung von H. von Petrikovits hat F. Miltner gesprachsweise die Moglichkeit 

einer einheimischen Grundlage fur den Namen Traiana erwogen.

30) natione Troianensis (CIL XIII 2034, Lyon).

sl) F. Riitten und A. Steeger, Rhein. Vierteljahrsbl. 3, 1933, 284 u. 288, lehnen die Mog

lichkeit ab, daB Traiana iiber das 4. Jahrhundert hinaus in lebendigem Gebrauch geblieben 

sei. Vermutungen im Zusammenhang mit Hagen von Tronje sind ganz ungewiB. H. von 

Petrikovits weist mich auf die Belege fiir Kaiser Decius Troianus (CIL III 5752; CIL VII 

1163) hin, die auch von den Meilensteinen der Gegend von Heidelberg (CIL XIII 9101, 9109) 

gestiitzt werden, wahrend fiir Trajan selbst anscheinend die -o-Schreibung nicht belegt ist, 

ferner auf die Schreibungen Troian[opoli] CIL VI 32624 d, 30, Troiana Poetovio(ne) CIL 

HI 260 = 6761, schlieBlich auf den Namen Marci(i) Troiani, Augustini [f.] CIL VII 920. Die 

Annahme bei F. Cramer (Anm. 22) 121, daB schon zu Trajans Zeiten ’dessen Name in ge- 

wohnlicher Sprache Troianus klang1, geht wohl zu weit; daB aber an der Germanengrenze 

die germanischen Veranderungen der alten a- und o-Laute noch nachwirkten, darf man an- 

nehmen, und es ist kaum ein Zufall, daB den beiden genannten Meilensteinen vom unteren 

Neckar die beiden Belege fiir den Personennamen Troianus (CIL XIII 6471, Boeckingen?, 

und N 93, Rheinsheim bei Philippsburg) raumlich benachbart sind. Am Niederrhein hat der 

Personenname allerdings die Belegform Traianius (CIL XIII 8426, Koln, und 8806, Dode- 

waard).

8S) Vgl. H. von Petrikovits a. a. O. (Anm. 23) 41.

33) C. W. Vollgraff, De dijk van Drusus (in: Mededeel. d. Kon. Nederl. Akad. v. Wet. 

NR. 1, 1938, Nr. 12); ders., De moles van Drusus (ebd. NR. 2, 1939, Nr. 6).
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die Grundlage fin* den heutigen Ortsnamen Herwen darstellt. Anderseits ist 

das Wort, das sich zur Etymologic am ehesten anbietet, der Stamm, den wir 

als *karuo- mit derBedeutung ’Hirsch‘ sowohl im Keltischen wie im Illyrischen 

antreffen, wahrend das Germanische mit dem Lateinischen in einer Form 

cervo-hiruz zusammentrifft. DaB *karuo- am Niederrhein bestanden hat, wird 

durch den Personennamen Oclatio Carvi f. Tungro der Inschrift F 304 be- 

statigt. Die Frage ist, wie von einem kelt. (oder illyr.) Carvium der Weg zu 

Herwen fiihrt. A. G. van Hamel glaubt, daB die Chronologic der germanischen 

Lautverschiebung eine solche Verbindung nicht zulaBt, und entscheidet sich 

fur eine Ableitung aus germ. *%arm/a- ’vlas‘. Diese Diskussion ist hier zu ver- 

merken, weil die lautlichen Schwierigkeiten offenbar mit der Vorstellung von 

der Art der Begegnung zwischen Germanen und Kelten am Niederrhein zu- 

sammenhangen, die uns in dem Faile Coriovallum-Heerlen bereits zu denken 

gaben. Im ganzen zeigt die Maaslinie eine beachtliche Kontinuitat, die auch 

durch andere westlich liegende Orte (Ceuclum — Kuijk, Blariacum — Blee- 

rick) bestatigt wird. Man wird diese nach der Tabula Peutingeriana an der 

StraBe von Noviomagus nach Aduatuca liegenden Orte kaum hier einzube- 

ziehen haben, ebensowenig das siidlich von Catualium genannte Feresne.

Personennamen.

Die hier nur kurz beriihrten etymologischen Bemiihungen um Gelande-, 

Stammes- und Siedlungsnamen beherrschen weithin die Erbrterungen der 

Namenforschung. Trotzdem darf man ihnen nicht zu viel Wert beimessen. 

Denn das wichtigste Zeugnis fiir die romerzeitliche Bewohnerschaft dieses 

Gebietes bleiben im Grunde die rbmerzeitlichen Namen der Bewohner selbst. 

Es kommt hinzu, daB wir damit nicht nur die am starksten ortsgebundenen 

Zeugnisse aufnehmen, sondern auch auf das zahlenmaBig bei weitem iiber- 

wiegende Material stoBen. Durch Menschen, die entweder durch Grabsteine als 

im Xantener Raum beerdigt, oder durch Gotterweihungen als langer oder 

kiirzer dort lebend ausgewiesen werden, kennen wir etwa 280 Namen, und 

wir konnen noch durch weiteres Material die fiir die Siedlungsgeschichte aus- 

wertbaren Namen auf rund 350 erhohen. Dabei ist die Zahl der Namen nicht 

unmittelbar gleich der der Menschen zu setzen, da wir aus methodischen 

Griinden die Bestandteile zweiteiliger Benennungen einzeln zahlen, wobei der 

zweite Name teils ein Gentilname romischer Art ist, in diesem Faile also nur 

kulturgeschichtliche, nicht personelle Bedeutung hat, teils aber auch nach ein- 

heimischer Art aus dem Vaternamen gewonnen ist und damit entweder diesen 

Vater miteinbezieht oder wenigstens zusatzliche Auskunft uber Herkunft und 

Lebenskreis gibt. Mit diesem steinernen Einwohnerverzeichnis gewinnen wir 

ein Material, das fiir den Xantener Raum zwar nicht so groB ist wie das der 

siidlich angrenzenden Gebiete der Ubier und der Treverer, das aber doch alle 

Aufmerksamkeit im Hinblick auf seine mogliche Auswertung verdient.

Damit werden allerdings vielerlei Probleme aufgeworfen. Das erste betrifft 

den Umkreis der einzubeziehenden Denkmaler. Es war schon darzulegen, 

daB wir aus praktischen Griinden, die z.T. auch mit dem Plane der zusammen-
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lassenden Bearbeitung des gesamten Namenmaterials der Rheinlande zusam- 

menhangen, den AnschluB an die Gruppierung, in der das GIL die Inschriften 

vorfiihrt, soweit wie moglich beibehalten. Aber auch fiir nnsere besonderen 

Zwecke konnen wir die Gruppe, zu der im GIL XIII 2, S. 598 ff. die Inschriften 

aus dem Gebiet der Cugerni, Baetasii, Sunuci zusammengestellt sind, zum Aus- 

gang nehmen, wobei die Tatsache, daB das GIL nicht das ganze Sunukergebiet 

einbezieht, bereits erwahnt ist. Das ergibt als ersten Inschriftenkreis die 

Nummern GIL XIII 8588—8711, dazu die Nachtrage GIL XIII 12075—12085, 

bei H. Finke, Ber. RGK. 17, 1927, die Inschriften F 305—308, und bei H. Nes- 

selhauf, Ber. RGK. 27, 1938, die Nummern N 242—255. Die spateren Funde 

aus diesem Bereich sind nach den Berichten in den Bonner Jahrbiichern ein- 

bezogen (bis Bd. 151 einschlieBlich): 146, 1941, 359; 148, 1948, 398ff.; 150, 

1950, 198; 151, 1951, 200ff. Aus dem Bestand der als unecht ausgeschiedenen 

Inschriften GIL XIII 2, S. 33* Nr. 1315*—1319* ware vielleicht 1317* zu 

uberpriifen. Aus diesen Inschriften kommen die erstgenannten 280 Namen 

zusammen.

Dieses Material ist um weitere Inschriften zu vermehren, die zu seiner 

Beurteilung beitragen konnen. Fur die Kenntnis der Bevblkerung des Xantener 

Raumes sind auch die Namen von Lenten wichtig, die zwar anderwarts lebten, 

aber sich ausdrucklich als Traianenses, Cugerni, Baetasii, Sunuci vorstellen. 

Sie sind hier zusammengestellt nach den Angaben GIL XIII 2, S. 602 und 

Index und A. Riese, Das rheinische Germanien in den antiken Inschriften 

(1914) S. 264 ff. und erganzt nach den erreichbaren Jahresindices zur Revue 

des publications epigraphiques34) sowie den einschlagigen Artikeln des The

saurus linguae Latinae, der RE., insbesondere auch den Indices der anderen 

CIL-Bande. Es kommen folgende Inschriften zusammen: GIL III 2712; 3079. 

GIL VI 3296; 8808; 31140; 32536; 32627. GIL VII 323; 924. CIL XIII 1882; 

1892; 1976; 2034; 6955; 7025; 8036; 8090; 8185; 8742; 8807. CIL XVI 70. 

Ephem. epigr. 9, 1093 — Riese 2382 a. Annee epigr. 1929, Nr. 223 = RLiO 16, 

1926, 122f. Annee epigr. 1947, Nr. 98 = Journ. of Rom. Stud. 30, 1940, 186i4a).

Rbmerzeitliches Namengut von fiir unser Gebiet wichtigen Personen, das 

uber diese epigraphischen Denkmaler hinausginge, ist selten. Es ware alien

falls zu denken an den Sugambrerfiirsten Maelo, von dem das Monumentum 

Ancyranum32 berichtet, und an den Namenkomplex der ’Thebaischen Legion4, 

den der Pseudo-Helinandus in der Passio ss. Gereonis, Victoris, Cassii et Flo- 

rentii Thebaeorum martyrum iiberliefert35).

Auf diese Weise kommen noch rund 70 Namen zusammen, die auswarts 

lebende Abkbmmlinge aus dem Xantener Raum betreffen. Zur Frage, wieweit 

Angehbrige von Truppenteilen, die sich aus dem Gebiet rekrutierten, in unsere 

Untersuchung einzubeziehen sind, vgl. u. S. 120 ff.

34) In der Revue archeologique.

34a) Abweichend von A. Riese sind nicht einbezogen die Inschriften CIL III 260 = 6721 

(sie nennt die Ulpia Troiana Poetovio — Ptuj) und CIL VI 32624 (es handelt sich um eine 

Aug(usta) Troianfopolis], also sicher nicht um Xanten). Das Diplom CIL VII 1195 = CIL 

XVI 70. Zu unsicher bleibt auch die Anm. 80 genannte Inschrift.

35) Migne, Patrologia Lat. CCXII 759 IT. und u. S. 121 f. Anm. 73.
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Schwieriger als das Problem der raumlichen Umgrenzung ist die Frage, 

wie dieses Material auszuwerten ist. Handelte es sich bei all diesen namentlich 

FaBbaren um Einheimische, so konnte die bei den Treverern und Mediomatri- 

kern erprobte Methode36) aufgenommen und ausgebaut werden. Das heiBt, es 

handelte sich hauptsachlich darum, die in den romerzeitlichen Namen nach- 

wirkenden Sprachschichten zu fassen und sinngemaB auszuwerten, sowohl in 

kultur- wie in siedlungsgeschichtlichem Sinne. Nun machen aber in dem vor- 

liegenden Gebiet die sicher feststellbaren Einheimischen nur einen Bruchteil 

der inschriftlich bezeugten Personen aus, und auch die Gesamtzahl der Belege 

fur die zivile Bevolkerung iibersteigt nur wenig die Belege fur Heeresange- 

horige. Es wird sich also zunachst empfehlen, zu trennen zwischen dem, was 

als Soldatenstein erkennbar ist, und dem, was nicht unmittelbar mit dem Heere 

in Verbindung erscheint. Die letzteren Namen konnen als zivile Gruppe mil 

den Methoden bearbeitet werden, die fur civitates der gallischen Provinzen, 

etwa die Treverer oder die Mediomatriker geeignet sind, wenngleich natiirlich 

sowohl die Bevolkerungsbedingungen wie die Entwicklung der Namengebung 

brtliche Eigenarten aufweisen, denen es Rechnung zu tragen gilt. Schwieriger 

ist die Auswertung der Soldatennamen. Sie gehen zunachst als Zeugnisse filr 

die Anwesenheit ihrer Trager im Xantener Gebiet, weithin sogar fur langeren 

Aufenthalt und Begrabnis. Zur Auswertung dariiber hinaus miissen die ein- 

zelnen Namen in dem Zusammenhang der Truppenkorper gesehen werden. 

Das betrifft sowohl die mogliche Zeit des Aufenthaltes wie die Herkunft. Die 

Bedingungen sind nach Zeiten und Truppenkorpern recht verschieden. Immer- 

hin ist es wichtig, daB seit hadrianischer Zeit die Truppenteile ziemlich stand- 

ortbestandig sind und sich zunehmend auBer aus Lagerkindern und Fremden 

auch aus Einheimischen der Umgebung rekrutieren. Anderseits werden be- 

trachtliche Teile ehemaliger Soldaten am Ort seBhaft, und so verstarken sich 

die Beziehungen zwischen Truppen und einheimischer Bevolkerung zu

nehmend. Deshalb muB auch in Rechnung gestellt werden, daB in gewissem 

Umfang Angehorige der in Vetera und anderen Platzen des Xantener Gebietes 

stationierten Truppen, auch soweit sie auBerhalb ihrer Garnisonen bezeugt 

sind, in der genannten Weise mit Einheimischen zusammenhangen; es wiirde 

damit notig, in heuristischem Sinne den Blick auf den gesamten Bestand 

dieser Truppenteile auszudehnen. Die umgekehrte Frage stellt sich bei Trup- 

penteilen, die zwar auBerhalb des Gebietes stationiert waren, aber durch ihre 

Namen eine irgendwie geartete Beziehung zum Xantener Gebiet erkennen 

lassen, also vor allem den corhortes Cugernorum, Baetasiorum, Sunucorum, die 

aus Britannien bekannt sind. In der Friihzeit konnte der Name der Truppe 

auch etwas uber ihre Angehorigen aussagen, wenn auch mit dem zeitlichen 

Abstand die Bedingungen der Griindung immer unwirksanier wurden.

Alle diese Gesichtspunkte verlangen Beachtung und machen die Aus

wertung gerade dieses zahlenmaBig starksten Bestandes zu einem recht ver- 

wickelten Unternehmen. Am besten stellen wir den Gesamtbestand der im 

XantenerRaum selbst bezeugten Namen mitsamt den als Traianenses, Baetasii,

38) Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage (Anm. 1) 296 ff., Mediomatrikernamen (Anm. 

1) 257 ff.
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Cugerni, Sunuci bezeugten Auswartigen voran. Die Bearbeitung wird dann 

getrennt nach Zivilisten und als einheimisch Bezeugten einerseits, Militar- 

personen anderseits erfolgen; fiir die letzteren sind die einzelnen Truppenteile 

getrennt vorzunehmen, sowohl im Hinblick auf die etwaigen einheimischen 

Beziehungen bei den ortlichen Garnisonen als auch in der Frage nach erkenn- 

barem Nachschub aus unserem Gebiet an auswartige Truppenteile.

Ein erster Uberblick fiber die verwertbaren Namenselemente, die aus dem 

Xantener Raum stammen oder einen unmittelbaren Hinweis auf dortigen Ur- 

sprung enthalten, ergibt alphabetisch geordnet folgendes Bild37).

87) Angaben aller Belege, wobei jede Zahl fiir ein Vorkommen steht; mehrere Belege fiir 

dieselbe Person sind durch = gleichgesetzt. Inschriften aus dem CIL XIII sind nur mit ihrer 

dortigen Nummer angefiihrt, andere CIL-Bande mit Bandzahl und Inschriftennummer (z. B. 

XVI 70). F und N — H. Finke und H. Nesselhauf a. a. O. (Anm. 6 und 7). Die Belegformen 

halten sich an die iiberlieferte Textform. Oblique Casus und Plurale sind immer gekenn- 

zeichnet. Die Belege von Soldatensteinen sind durch Kursivdruck der Zahl unterschieden. 

Belege, deren Zugehorigkeit zur Liste fraglich ist, sind eingeklammert. Die Zahlen der dritten 

Spalte verweisen auf die Seiten dieser Abhandlung.

Acceptus 8614 114; 116; 116 Anm. 62; 133

Acutus 8185 118

Adari (gen.) 8670 129; 129 Anm. 97

Adelfi (gen.) 1892 117; 120; 132

Adiutoriae (dat.) 1976 117; 119; 120

(Aequalis) Annee epigr. 1947 Nr. 188 120

Aerionis ? (gen.) 8656 114; 114 Anm. 52

Aer[i]oni[ns] ? 8656 114; 114 Anm. 52

Aivae (dat.) N 247 111

Albani (gen.) XVI 70 118; 119; 131

[Ale] xander 1892 117

Alexandra] 1892 117

Altins 8614 114; 115; 133

Amabilis 8807 118

Amilo N 249 = N 250; N 250 111

Ammava 8705 113; 126; 127; 133; 134; 135

Ammausius 8639 113; 124; 127; 134

Ammiae (dat.) bi 255; N 255 111

Animula Bonn. Jahrb. 146, 1941, 359 112

Annalis 8626 124; 133

Annauso 7025 118; 119; 127; 132

Antist (ins) 8654 124

Antonins 8652

Antus 8593 132

(Apuleius) Annee epigr. 1947 Nr. 188 119; 120

Arbitratus 8595 113; 113 Anm. 47

Arrad (ins) VI 31140 c, d, 1 117; 118

Aspadius 8654 124; 127

Atidenus 8627 124; 127; 133

Atilio (dat.) 8594 113

Atil[l]us 8671 129

Atria [nus] 8696 = Lehner, Steindenk- 130

rnaler 647
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(Attius) VII 386; VII 390; VII 394 131

Avitiano (dat.) 8658 114; 116

A vitus VI 3296 117; 120; 120 Anm. 67

Aulutra 6955 118; 120

Aur (elius) 8630; (Ephem. epigr. 3 110; 119; 130; (131); 134

Nr. 186)

Aurotrfae] (dat.) 6955 118; 120

Avvae (gen./dat.) N 245 111; 120

Biti (gen.) 6955(?); 6955 118; 120

Caduno ? (dat.) VII 323 111 Anm. 41; 117; 120

Caecilius 8700 113; 133

Caelius 8648; 8648; 8648; 8648 123

Caesi(i) (pl.) 8591; 8591

Caesio (dat.) 8591 124

Callus 8607 124; 132

Calventius 8644; 8644 123

(Campester) Ephem. epigr. 3 Nr. 186 131

Candidinius 12080; 12080 114; 116

Candidus Annee epigr. 1947, Nr. 98 118

Cantarus VI 32627, 12 117; 120

Cantifani ? siehe

CNTirSNT

Carantius 8649; 8669 123; 129; 129 Anm. 97

Caretis (gen.) 8593 129

Cascelli (gen.) 8656 114; 115; 115 Anm. 54

Castif. . .] 8671

Castus 8610 124; 133; 134

Casua 8601 126

Catonius 8588 130; 133

Cessorinius 8639 124; 127; 134

*Cetronius 1317* 116

Cl(audius) 8605 113; 133

Clhevvia 1882 117; 119

CNTiraNT XVI 70 118; 119; 131

Crescens 8636; 8651; 8692; 116; 117; 123; 126; 128; 134

VI 31140 c, d, 17

Dacraionis (gen.) N 242 129

Deospor 8607 124

Divos 8606 114; 134

Di(vi)xti (gen.) 8671 129

Domit(ius) 8707 128; 133; 134

Elvadius III 2712 117; 118; 127 Anm. 87

(Ervalio) (dat.) 8641 118; 124; 127

Fausto (dat.) 8036 118

Felici (dat.) 8742 118

Firma[n]u[s] 8590 123
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(Firmus)

Flaviae (gen./dat.)

Flavius

Flicio

Flor[..]

F[ufi]dius ?

VI 3296

Bonn. Jahrb. 151, 1951, 200 fl. 

8638; N 252; Annee epigr. 

1947 Nr. 98 

8688 

F 308

VI 32536 c, 24

117

113

111; 118; 119; 124; 134

113

117; 119

Gnostus VI 8808 117; 118; 132

Granius 8615 124; 126; 133

Haldaniae (gen./dat.) Bonn. Jahrb. 146, 1941, 359 112

Hilarinius 8612 114; 116; 127; 133; 134

Hilario 8666 116 Anm. 58; 125; 127

Honoratus 2034; 8652 117

lanuaria 2034 117

lanuarinia 2034 117; 120

[I]anuarini[us] 8708; 8708 112; 112 Anm. 44

lanuarius 8614; Ephem. epigr. 9 Nr. 114; 116; 118; 133

1093

Ingenuo (dat.) N 252; N 254 111; 116 Anm. 62; 117

Irmidius 8709 112; 134

lulia N 247; N 252 111

lu [1] i [a] n [i] a 8620

lulius 1976; 8090; 8593; 8593; 110; 112; 113; 114; 115; 116

8622; 8624; 8626; 8640; Anm. 58; 117; 118; 119; 120;

(8641); 8662; 8666; 8670; 123; 124; 125; 127; 128; 129;

8688; 8690; 8698(?); 8711; 133; 134

12075; VI 31140 c, d, 17;

F 306; Bonn. Jahrb. 151,

1951, 200fT.

lunia N 244

lunianius 8807 115; 118; 120

lunius 8589; 8618; 8623 110; 113; 114; 115; 133

lustinae (gen./dat.) Bonn. Jahrb. 151, 1951, 200 ff. 113

lustus 8703; N 245 = N 246 111; 124; 134

In [vent] ia 1882 117

Kaesones (pl.) 8591 113

Kriomathina Bonn. Jahrb. 146, 1941, 359 112

Landa[. . .] 8632 124; 134

Lepidus 8609 124; 133

Loupi (gen.) 8655 113; 113 Anm. 48; 129

Lupio 8705 113; 126; 133; 134; 135

LV-VERONIVS 8630 130; 134

Macrinus F 307; III 2712 112; 117; 118; 127 Anm. 87

Ma[cr] o 8709 112; 134
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Maecius

Maelo

8647

Mon. Ancyr. 32

123 

118; 131

Mallosus Greg. Tur., In gloria mart. 62 121; 128

Manlius C. W. Vollgraff, Mededeel. d. 100

Kon. Nederl. Akad. v. Wet.,

NR. 1, 1938, Nr. 12, 5

Mansuet [us] F 307 112

Marcia 8706 113; 133

[M]arc[i]a[n]u[s] 8620 116; 124; 125; 126; 133

Marcinus 8693 129

Martialis 8690 113; 134

Martins 8616; 8628; 8640 114; 116; 124; 127; 133

Masucuae (dat.) N 251 111

Masuua N 248 111

Maternae (gen.) 8706 113

Matidia 12075 128

Matio N 247 = N 248 111

Men[.]i (gen.) N 243 114; 115

Mon[t]a[n]a 8620

Mucatra 8607; 8607; 8607 124; 126; 133

Mucronia 8706 113; 133

Musa N 246 111

Mutilo (dat.) 8591 124; 127

Nero 8605 113; 133

(Nobilinio) (dat.) Annee epigr. 1947 Nr. 188 120

Oclatia 1892 117; 119

Olumphia 12075 128; 132

OMVI-I- (gen.) 8644 123

Optatus VI 31140 c, d, 12 117

Pacata 8658 114; 116

Patemius 8634 124; 127; 134

Pattua N 252 111

Peregrini (gen.) 1892 117; 120

Perpetue (dat.) 1976 117; 120

Perpetuus 8634 124; 127; 134

Phoebus VI 8808 117; 118; 132

Placidin[. .] 8654 124; 127

Polla 12075 128

Pontius 8620; 8636; 8657 114; 115; 116; 124; 125;

126; 127; 133; 134

*Praesens 1317*

Primae (dat.) 8655

Primigenia 8593

Primini[o] (dat.) 8601 125

Primus 8670; 8708 129

Priscinius VI 32627, 12 117; 119

Priscus VI 31140 c, d, 1 117

Privatus 8648 123
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Quartinius 

Quintus

Reginus 

Respectus 

RETOM-AE 

(Ripanus)

RO[. . .]HINGE[...] 

(gen. oder dat.)

[R]omana 

Romanius

Rufiae (gen.) 

(Rufinins) 

Rufis (dat. pl.)

Sabinius 

SAC S-ENA 

Samdi (gen.) 

Sammus 

Saturnalis

(Saturninus)

(Scriptioni) (dat.) 

Sdebdas 

Secundinia 

Secundinius 

Secundio (dat.)

Secundus 

Sedavonis (gen.) 

Senecio

Septimius

Serenus 

Servili [us] 

Severio (dat.) 

Severus 

Sextantiu[s]

Sextilius 

Silvanus 

Similis

Simplex 

Sunicio (dat.) 

[?Su]per

Superine (dat.) 

Surconis (gen.)

[T]acitus 

T[.]gadunus

8625

8629; 8662

8650

8588

8614

VI 31140 c, 32

8683

8675

8612

8706

Annee epigr. 1947 Nr. 188

8706; 8706

8686

8683

N 245

8607

8625

8652; Annee epigr. 1947 Nr. 

188

Annee epigr. 1947 Nr. 188 

8593 

1892 

8628 

8742

8621; 8676; 8700

7025

8669

1892; 1892; 8607; 8607 

8607; 8607; 8607; 8607; 

8618

VI 32536 c, 24

III 3079

Bonn. Jahrb. 146, 1941, 359 

8638; 8647

VII 924

8609

1892; 8655

8706; 8706; Bonn. Jahrb. 151, 

1951, 200 IT.

8631; 12080

8036

8698

8602

8693

12080

N 255

129

124; 126; 133

123; 124; 126; 129; 134

123

130; 133

114; 115; 133

117; 119

114; 116; 133; 134

113

120

113

113; 133

126; 129

111; 111 Anm. 41

124

124; 133

120; 123

120

129

117

114; 115; 116; 133

118; 119

113; 127; 130; 133

118; 119; 132

129; 129 Anm. 97

110; 117; 119; 124; 126; 133

117

117; 118

112

123; 124; 134

117; 120

124; 133

117; 129

113

114; 124; 134

118

113; 116 Anm. 62

129

114

111
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Tertinius 8619; F 306; F 307; F 308 114; 115; 115f. Anm. 57; 116;

124; 127; 130; 133

Tertius 8621; N 247; N 247 = N 248 111; 115f. Anm. 57; 127; 130;

133

Thiaminus 8648 123

Tiberius 8611 114; 115; 134

(Titianus)

Trebo [nius]

VII 395

8671

131

Tullio (dat.) 8601 125

(Tutor) VII 386; 390; 394 131

Valens 8589 = 8623 113; 114; 116; 133

Valerius 1892; 2034;8621;8631;8637;

Annee epigr. 1929 Nr. 223

114; 115; U5f. Anm. 57; 117;

118; 119; 124; 127; 130; 133; 

134

Vallio 1976 117; 120

Velda[...] 8663 114

Veranie (dat.) 8602 113

Veranius 8602 113

(Verati) (gen.) VI 3296 117

Verecundianius N 243 114; 115; 116; 120

Verecundus 8090; 8637; 8698; N 243 114; 115; 116; 118; 134

Verinus Annee epigr. 1929, 223 118

Veronius 8630 130; 134

Verus 8611; 8630; Bonn. Jahrb. 146, 

1941, 359

112; 114; 116; 130; 134

Vetinio (dat.) 8667 130

Vet(t)ius 8590; 8629; 8650; 8652 123; 124; 126; 127; 130; 132;

134

Viatoris (gen.) N 249 = N 250 111

Vib(ius) 8610 124; 133; 134

Victor 8616; 8654; N 243;

Greg. Tur., In gloria mart. 62

102; 114; 115; 124; 128; 133

Victorinus 8602; 8615 113; 124; 133

Vindex 8707 128; 133; 134

(VINOMA-THVS) Ephem. epigr. 3 Nr. 193 113; 131

Vitalinius 8621; 8698; F 306 114; 115; 115 Anm. 57; 127;

130; 133

Vitalis 8619; 8622 124; 127; 130; 133

Vitellia 8658 114

Vitellio (dat.) 8658 114; 115

Ulfeno (dat.) N 250 111; 128

Ulpia 8601; 8683; 8705; N 246;

N 248; N 249; N 255; N 255

111; 113; 125; 126; 127; 129;

133; 134; 135

Ulpius 8185; 8627; 8654; 8705; VI 96; 110; 111; 113; 115; 117;

3296; VI 3296; VI 3296; VI 

31140 c, 32; VI 31140 c, d, 

12; (VII395); N 245 = N246; 

N 255; Ephem. epigr. 9 Nr. 

1093

118; 119; 124; 125; 126; 127;

131; 132; 133; 134; 135
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Ursea (dat.) N 249

Uxsperi (gen.) N 247

111

111

Als allenfalls auswertbare Bruchstiicke von Namen seien noch angefuhrt:

[. . .]aiae

Cen[. . .]

[• . .]cin[. ,]s

[. . .]ntini

[. . .]oita

[. . .]tatio[. . .]

[. . ,]ternus

[. .]tinus

Var[.. .] 

[.]usistrati ? 

V[. . ,]teno

N 244 112

8661 114; 134

N 242 129

8624 114; 115 Anm. 56; 133

N 251

N 253

Bonn. Jahrb. 148, 1948, 398

8598 128

8603 129

8660 132

N 253

Niehl beriicksichtigt sind die Vornamen romischen Musters, die, dem mili- 

larischen Einschlag entsprechend, zahlreicher sind als etwa im Treverergebiet. 

Man wird ihr Vorhandensein nur begrenzt als Hinweis auf die Biirgereigen- 

schaft fassen konnen. Aus dem Fehlen eines Praenomens darf man dagegen 

in provinzialen Namen keine Folgerungen auf die Burgerrechtsstellung des 

Namentragers ziehen, weil das Praenomen vom 2. Jahrhundert n. Chr. ab zu- 

nehmend auBer Gebrauch kam88).

Dieses Ausgangsmaterial weist also 245 Namenformen in insgesamt 364 

Belegen auf, ein Bestand, der an sich nicht unbedeutend ist, aber sofort durch 

seine Zersplitterung auffallt: sieht man von den Aurelii, lulii, lunii, Septimii, 

Ulpii ab, die unter besonderen Bedingungen stehen, so sind es wenig Namen, 

die in mehr als einemBeleg wiederkehren. Man wird darin einen Hinweis sehen 

miissen, daB sowohl von der Zusammensetzung dieser Bevolkerung als auch 

a on der Erhaltung der Denkmaler her die Vorbedingungen einer Auswertung 

verwickelt sind. Auf jeden Fall miissen wir mil viel eingehenderen Methoden 

arbeiten, als sie J. Scharf in seinen sehr summarischen und voreingenomme- 

nen ’Studien zur Bevolkerungsgeschichte der Rheinlande auf epigraphischer 

Grundlage1 (1938) angewandt hat.

Die bodenstandigsten Elemente, die unter diesen Namentragern stecken, 

werden wir zuniichst im z i v i 1 e n B e r e i c h zu suchen haben, wenngleich 

wir auch da nicht mit Gleichformigkeit rechnen durfen. Von Inschriften, die 

nicht offensichtlich mit Truppenteilen zusammenhangen (wenn auch die 

Trennung oft schwer durchzufuhren ist), haben wir aus der Colonia Ulpia 

Traiana selbst CIL XIII 8606; 8611; 8612; 8614; 8618; 8623; (8624); 8628: 

8637; (8656); (8657); 8658; 8660; 12080. N 247. F 306; 307; 3 0 838 39). Aus den 

einzelnen Unterabschnitten des GIL, von Siidwesten angefangen: Rimburg-

38) H. Thylander, Etude sur 1’epigraphie Latine (= Skrifter utgivna av Svenska Inst, i 

Rom V 1952) 77 fl.

39) Da fiber die genauen Fundumstande der Inschriften namentlich vor dem 19. Jahr

hundert zu wenig bekannt ist, laBt sich eine Ordnung der Grabsteine nach Friedhofen nicht 

durchfiihren. Da die Colonia ihren Friedhof sicher an anderer Stelle gehabt hat als das 

Lager, ware diese Trennung nicht unwichtig; doch scheinen von dem Lagerfriedhof insgesamt 

kaum Spuren vorhanden zu sein, s. u. S. 124.



Das romerzeitliche Namengut des Xantener Siedlungsraumes. J j J

Valkenburg-Heerlen N 245—255. F 306. — Roermond und Umgebung GIL 

XIII 8708; 8709. N 244. — Asberg mil westlicher Nachbarschaft GIL XIII 

8589; 8594; 8595; 8602; 8605. —- Monterberg bei Kalkar GIL XIII 8661; 

(8663); (8674); (8676). — Kleve und Umgebung (auch Moritzgrab!) GIL XIII 

8686; 8688; 8690. —- Nordrand des ganzen Gebietes GIL XIII 8705; 8706.

Ein einigermaBen geschlossenes Bild zeigt sich nur im Hinterland. Die elf 

bei Rimburg, Kr. Aachen, gefundenen Steine, die aus dem 2. Jahrhundert 

stammen und bereits um 270 zu einem StraBenbau verwendet wurden, nennen 

uns 20 Personen eines vicus, wobei die Familienzusammenhange dreier 

Gruppen deutlich hervortreten40). H. Nesselhauf hat das Bild anschaulich vor- 

gefiihrt:

1. Ulpia Musa Samdus

Ulpius lustus ~ Avva

2. Uxsperus

I

Tertius ~ lulia Aiva

Matio ~ Ulpia Masuua

3. Viator

Amilo ~ Ulpia Ursa

Ulfenus

Dazu kommen Ulpius T[.]gadunus ~ Ulpia Ammia

Ulpia Ammia

lulia Pattua

I

Flavius Ingenuus

Vereinzelt sind Masucuae, Ingenuus und drei kaum auswertbare Bruchstiicke.

Der einheimische Charakter dieser Grabsteine und ihrer Namen erhellt 

auf den ersten Blick. Genauere Untersuchung durch S. Gutenbrunner41) 

rechnet mit einigen Bestandteilen als sicher keltisch (Masucua, Masuua, Matio, 

Uxsperus), aber auch mit ebenso sicheren germanischen Elementen (Amilo, 

Ulfenus), wenn auch der groBere Teil zunachst in der Schwebe bleibt (Aiva, 

Ammia, Avva, Pattua, Samdus, T[.]gadunus), aber sicher nicht romisch-mit- 

tellandisch ist. Der romische Einschlag ist bedeutend: Flavius, Ingenuus, 

lulia, lustus, Musa, Tertius, Viator, Ursa, insbesondere auch das siebenmalige 

Ulpius,-a, das entweder als Hinweis auf die zeitliche Einordnung (H. Nessel

hauf setzt die Steine in die 1. Halfte des 2. Jahrhunderts) oder als Bestatigung

40) Vgl. dazu O. E. Mayer, Germania 12, 1928, 191; H. Nesselhauf a. a. O. (Anm. 7) zu 

N 245—255.

41) S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternamen 12 f.; ders., Zeitschr. f. Mundartforsch. 13, 

1936, 76. S. Gutenbrunner liest dabei statt Samdus Samb(i)us und nimmt Gadunus als voll- 

standigen Namen. Diese Lesungen sind durch H. Nesselhauf uberholt.
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einer Beziehung dieses an sich recht abgelegenen Gebietes zur Colonia Ulpia 

Traiana ausgelegt werden kann. Auch ohne daB hier Einzelheiten diskutiert 

werden konnten — eine eingehendere Untersuchung, mbglichst im Zusam- 

menhang aller Sunukernamen ware sicher ertragreich —, ist klar, daB dieser 

jedenfalls zum Sunukergebiet zu rechnende vicus ein deutlich eigenes Geprage 

aufweist und namenmaBig durch seine Mischung von keltischen und germa- 

nischen Elementen gekennzeichnet ist.

Gegenuber diesem friihen, landlich-traditionsgebundenen, aber auch dem 

romischen EinfluB geoffneten Bild zeigen die Denkmaler der groBeren Orte 

und Stationen zunehmend das Durchdringen der romischen Namenelemente. 

Wenn wir zunachst im Westen der Maaslinie folgen, so besitzt die Gegend des 

pagus Gatualinus von auswertbaren Namen nur die nach F 306 romisch be- 

nannten Dedikanten lulius, Mansuetus und Macrinus, die auf den Ehren- 

inschriften fiir Magistratsangehorige der C.V.T. — jedenfalls der Colonia 

Ulpia Traiana, da eine Auflosung Ulpia Tungrorum nicht in Betracht 

kommt42) — auftauchen. Coriovallum hat noch nichts von zivilen Inschriften 

geliefert43), die Lage von Catualium ist unbekannt, so daB dieser Teil des 

Sunukergebietes nur durch seine Ortsnamen den keltischen Untergrund und 

Einschlag der siidlicheren Befunde von Rimburg bestatigt. Was nordlich aus 

dem Umkreis von Roermond anschlieBt, wird auch noch zum Sunuker-Gebiet 

zu rechnen sein. Die Weihung GIL XIII 8709 an den Mercurius Arvernus aus 

Horn (Limburg, Niederlande), zeigt Kultbeziehungen keltischer Art, zu denen 

aber die unsichere Erganzung der schwer lesbaren Personennamen zu Irmi- 

dius Macro nichts beisteuern kann. Die einigermaBen wahrscheinlich er- 

ganzten lanuarinii von GIL XIII 8708 bleiben raumlich44 45) wie der Bildung 

nach im Ortsiiblichen. Das leider zu bruchstuckhafte [. . Jgiae aus Marien

berg (Gem. Ubach-Palenberg, Kr. Geilenkirchen-Heinsberg) (N 244) laBt diese 

lunia an der Maas als Verstarkung der germanischen Beinamen aus Rimburg 

erscheinen.

Es scheint, daB hier fast jeder Neufund die Eigenart der Namen dieses 

Landstriches unterstreicht. Die beiden durch ein Frankengrab geretteten 

Steine aus Ubach-Palenberg, Kr. Geilenkirchen-Heinsberg, (Bonn. Jahrb. 146, 

1941, 359) zeigen je einen germanischen Namen: den einen Grabstein setzt 

Kriomathina Animula ihrem Gatten Severins Verus; der andere ist Haldaniae 

gesetzt ohne Nennung von Angehorigen. Haldania kann wohl im Hinblick auf 

Haldacco (CIL XIII 3622), Haldavvo (CIL XIII 8340), vielleicht auch Alda- 

nia4i) als germanisch angesprochen werden. Was im Namen Kriomathina 

steckt, ist nicht leicht zu sagen: k ist am Niederrhein selten, raumlich am

42) H. Finke a. a. O. (Anm, 6) zu F 306.

43) Uber die Ausgrabungen vgl. A. E. van Giffen und W. Glasbergen, L’Antiquite Classique 

17, 1948, 199 ff. Ber. van de Rijksdienst voor het oudh. Bodemonderzoek 2, 1951 (Teil I), 13 f. 

Fasti Arch. 5, 1952, 4958.

44) lanuarinii sind nach dem Index CIL XIII bekannt aus Lyon (1885; 2034; hier die 

Mutter des Troianensis Valerius Honoratus), Oehringen (6544), Koln (8186), ’s-Hertogen- 

bosch (Brabant, Niederlande) (8773), Middelburg (Walcheren, Niederlande) (8788), Morken- 

Harff, Kr. Bergheim (Bonn. Jahrb. 148, 1948, 400).

45) S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternamen 10.



Das romerzeitliche Namengut des Xantener Siedlungsraumes. X13

nachsten sind kan(abis) in Krefeld-Gellep (s. u. S. 137 f.), Kaesones in Asberg 

(CIL XIII 8591), karissimo in Koln (CIL XIII 8293), karus bei Kirchheim (Kr. 

Euskirchen) (CIL XIII 7950) und Krilla in Neumagen (CIL XIII 4165). Sollte 

Krilla fur Carilla stehen, so ware Carlo- eine mbgliche Interpretation (die auch 

Chario einschlieBen konnte)46); -mathina hat am ehesten ein Gegenstiick in 

Vinomathus (Ephem. epigr. 3 Nr. 193), der dem Fundort nach ein Angehoriger 

der in Procolitia stehenden cohors Cugernorum sein konnte (s. u. S. 130f).

Das Bild andert sich, je mehr wir nach Norden und in die Rheinnahe 

kommen. Leider gibt der siidliche Streifen des Kugernergebietes sehr wenig 

aus. Von den drei allenfalls zivilen Steinen aus Asciburgium ist der des Innins 

Valens (CIL XIII 8589) identisch mit einem in Xanten gefundenen (CIL XIII 

8623). Der C. Atilius C. Pupinaia (CIL XIII 8594) ist sicher zugewandert, und 

der Name des Arbitratus von CIL XIII 8595 ist fast unleserlich47). Auch im 

weiteren Umkreis bezeugt der wohl verschleppte Stein von Spellen, Gem. 

Voerde, Kr. Dinslaken, (CIL XIII 8602) nur den decurio C(ol.) Ag(rippinensis) 

Veranius Victorinas mit seiner Tochter Verania Superina, wahrend der Cl. 

Nero von Biiderich, Kr. Moers, (CIL XIII 8605) auch kaum auf dortigem 

Boden gewachsen ist. Ahnlich ein weiterer Grabstein aus Spellen (Bonn. 

Jahrb. 151, 1951, 200): Flaviae lustinae u. M. lulius Similis.

Wenn wir nun die Colonia Ulpia Traiana zunachst aussparen und vom 

Nordrand aus vorgehen, so ware aus der Gruppe um Rindern—Millingen—- 

Elten der Stein CIL XIII 8706 mit den Namen des Ehepaares Rufius Similis 

und Mucronia Marcia und der Kinder Rufius Similis und Rufia Materna am 

ergiebigsten (wie ist er mit seinen Festtagsdaten in die Kirchenmauer von 

Millingen gekommen?). Rindern hat nur Soldatensteine. Das CIL XIII 8705 in 

diese Gruppe eingeordnete Denkmal mit den Namen Ulpius Lupio und Ulpia 

Ammava ist vor allem im Zusammenhang der Weihung an Hercules Magusa

nus und Haeva wichtig. Der Name Ammava wird mit Ammausius (s. d.) zu den 

germanischen zu rechnen sein, und Lupio gehort zu den Namen, fur die neben 

lat. Lupus auch ein einheimisches Loupus als Quelle in Betracht kommt48). 

Die Herkunftsangabe ’in Geldria, in de Betouw‘ laBt zusammen mit den Ulpius- 

Namen diese Weihung, die die Eltern pro natis machen, als ffir diese Gegend 

charakteristisch verwerten.

Von den fiber Kleve und sein Moritzgrab bekannt gewordenen Inschriften 

sind die Weihung des Sabinius an Apollo (CIL XIII 8686) und die des C. lulius 

Martialis an Merkur (CIL XIII 8690) ohne Belang. Dagegen wird man lul. 

Flicio von CIL XIII 8688 nicht ohne weiteres in Felicio verbessern durfen, 

wenn das auch durchaus moglich ist und durch den Hinweis auf CIL XIII 

8161, 11697 und 6275 gestiitzt werden kann. Der Q. Caecilius Secundus aus 

Qualburg (Gem. Schneppenbaum, Kr. Kleve) — Quadriburgium (CIL XIII 

8700) ist sicher kein Einheimischer. Aus Burginatium (bei Kalkar) stammt

46) An griechische Namenselemente (xoiog ’Widder1) zu denken, liegt wohl zu weit ab.

47) Arbitratus ist als Eigenname im CIL XIII sonst nicht bezeugt.

48) S. u. S. 131. J. Pokorny, Vox Romanica 10, 1951, 231 stellt Namen wie Loupus zu

sammen mit dem der Lippe, Lupia, fiir den ihm keltische Herkunft sehr unwahrscheinlich 

vorkommt.

Bonner Jahrbuch 154. 8
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der sehr verwitterte Stein CIL XIII 8663, aus dem S. Gutenbrunner als einzigen 

germanischen Namen aus dem Bereich der Kugerner die Form Velda ent- 

nimmt, die er mit Veleda und dem Namen des Texuanders Veldes (CIL III 

14214 V 7) zusammenbringt49). Ein sicheres Urteil fiber den Namen selbst 

und die Stellung seines Tragers laBt sich bei dem Zustand des Denkmals nicht 

gewinnen. Genie wiiBte man, wie der Cent. . .] der Weihung an die dea Hlu- 

cena von CIL XIII 866150) geheiBen hat; Censor liegt natiirlich am nachsten.

Mit all diesen Inschriften der Rheinlinie bleiben wir wohl im Gebiet der 

Kugerner'1). Die im Hinterland sitzenden Baetasii werden kaum erreicht, 

so daB wir keinen der verfiigbaren Steine einem Batasier zuschreiben konnen. 

Umso wertvoller werden uns die spiiter zu nennenden Zeugnisse fur Baetasii 

im Ausland.

Auf diesem Hintergrund miissen wir nun die zivilen Namen der 

Colonia Ulpia Traiana selbst betrachten. Ihre Trager sind nicht 

sehr zahlreich, im besten Faile etwa 20 an der Zahl. Und wie sie sich vor- 

stellen als C. Tiberius Verus (CIL XIII 8611), Al. Hilarinius Romanius (CIL 

XIII 8612), T. Altius lanuarius, L. Acceptus und Retomae (CIL XIII 8614), 

lunius Valens (CIL XIII 8623), [S]extus lul(ius) [. . Jntinus (CIL XIII 8624), 

Secundinius Martius (CIL XIII 8628), L. Valerius Verecundus (CIL XIII 8637), 

Cascelli Aerionis (?) f. Aerioni[us] (?) (CIL XIII 8656), M. Pontius Al. f. [. . .] 

(CIL XIII 8657), Vitellia Pacata und ihr libertus Vitellius Avitianus (GIL XIII 

8658), die Bruder Candidinius Simplex und Candidinius Tacitus (CIL XIII 

12080), Al. Verecundianius Victor und sein Vater Verecundus Men[.]i f. 

(N 243), machen sie einen in keiner Weise Aufsehen erregenden Eindruck, 

selbst wenn wir sie durch ihre in Valkenburg (Limburg, Niederlande) be- 

zeugten decuriones und duumviri M. Vitalinius und T. Tertinius (F 306) ver- 

starken. Einige werden wir sicher als Auswartige abstreichen miissen, wie 

den Divos medicus (CIL XIII 8606) mit seinem keltischen Namen. Bei lunius 

Valens handelt es sich vielleicht um einen beneficiarius, wie die Adressaten 

seiner wortlich in Asberg wiederkehrenden Inschrift (CIL XIII 8589) ver- 

muten lassen; es ist der einzige Fall, in dem wir mehrere Zeugnisse fur die 

gleiche Person haben, wenn wir von den Identifizierungen, die die Rimburger 

Steine (o. S. Ill) gestatten, absehen (vgl. aber Anm. 57). Wie weit konnen wir 

den anderen ihre Herkunft ansehen? Sind sie Einheimische oder Zugezogene? 

Wie sind ihre Beziehungen zu Vetera, zum Hinterland, zum Rheinstrom?

Sehen wir zunachst auf das Namengut, so will es das Ungliick, daB gerade 

die interessantesten Namen Aerionis (?), Aerioni[us] (?) und Men[.]i so be- 

schadigt sind, daB sie einen groBeren Aufwand an Erklarungsmitteln nicht 

rechtfertigen* 60 61 62). Es bleiben als ungelaufige Namen nur Retoma und Cascellus. 

Ob das iiberlieferte Retomae als nom. plur. oder als gen., eventuell dat. sing.

49) S. Gutenbrunner, Die germ. Gbtternamen 10.

60) So wird man trotz S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternamen 83 zu lesen haben; 

s. u. S. 134 Anm. 109a.

61) Mit Frisiavones in der Gegend von Kleve rechnet E. Stein a. a. O. (Anm. 2) 5.

62) Auch der Index CIL XIII halt Aerio und Aer[i]oni[us] fiir vielleicht unvollstandige 

Formen.
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zu fassen ist, bleibt ungewiB53); ebenso ist umstritten, ob es sich um einen 

Manner- oder einen Frauennamen handelt, so wie ja auch der Punkt innerhalb 

des Namens miBlich bleibt (RETOM-AE). Darin aber herrscht Ubereinstim- 

mung, daft es sich um einen einheimischen Namen handelt, zu dem kein 

Gegenstiick aufzufmden ist, es miiBte denn das Retonius von CIL III 11031 

fiir beide Schwierigkeiten voranhelfen. Cascelli54) ist an keinen anderen 

Namen des CIL XIII ankniipfbar. — Die anderen mit ihren zwar aus lateini- 

schem Namengut und mit lateinischen Bildungselementen gewonnenen, aber 

groBtenteils unromischen Namen lassen sich durchweg als die von Provinz- 

leuten erkennen. GewiB konnten lulius, lunius, Pontius, Tiberius, Valerius, 

Vitellius uberall vorkommen, aber sie sind darum noch keine Fremden oder 

gar Romer55 *). Nicht unwichtig erscheint, daB keiner der Stadtbewohner das 

Gentilicium Ulpius tragt; bei den zahlreichen Belegen fiir Ulpius im Hinter

land, bei den Ausgewanderten und im Heere hat man den Eindruck, daB die 

Ulpia Traiana selbst nicht allzusehr mit Ulpii besetzt war. Vorherrschend sind 

vielmehr in der Stadt die Pseudogentilicia, die dadurch gewonnen sind, daB 

der gallische und auch der germanische Benennungstyp — personlicher Eigen- 

name mit Zufiigung des Vaternamens im Genitiv oder im patronymischen 

Adjektiv — dem romischen Dreinamensystem angenahert wird, indem vor den 

Eigennamen ein patronymisches Adjektiv als scheinbares Gentilicium tritt. 

Dieses Prinzip, das im rheinischen Raum bei den Treverern58) und auch bei 

den Ubiern gelaufig ist, laBt also im Regelfall einen Primulius Alpinus er

kennen als Alpinus, Sohn des Primulus, und erklart unbeschadet von einigen 

Abwandlungen, zu denen auch das Festwerden fiber mehrere Generationen 

oder das Wuchern von -inius, auch -ianius gehort, die zahllosen Scheingenti- 

licia, von denen unsere Inschriften voll sind. In einem Fall haben wir noch 

ein unmittelbares Beispiel: Der Sohn des V erecundus Men[.]i f. (N 243) heiBt 

Victor, er zieht aus dem Vatersnamen ein Verecundianius als scheinbaren Ge- 

schlechtsnamen und erganzt mit dem Vornamen Marcus das Bild zu den tria 

nomina, wobei ihn nur das hinterwaldlerische Verecundianius (oder selbst 

ein Verecundius oder Verecundinius) als Provinzialen verrat (vgl. auch 

u. S. 120 zu lunianius). Unter diesem Gesichtspunkt sind also die auch unter 

den Bewohnern der Ulpia Traiana vorherrschenden Namen des Typs Altius, 

Candidinius, Hilarinius, Secundinius, Tertinius, Verecundianius, Vitalinius 

zu beurteilen. Sie wiirden uns im Regelfall den Namen des Vaters mit ver- 

raten und uns damit jeweils um eine Generation zuruckfiihren57). Von diesen

53) H. Lehner, Die antiken Steindenkmaler des Provinzialmuseums in Bonn (1918) Nr. 60 

interpretiert: L(ucius) Accep[ti]us, Bruder des Retoma.

54) Der Ansatz Cascellius im Index CIL XIII ist nicht unbedingt einem Cascellus vorzu- 

ziehen.

55) Die Vermutung, in der Inschrift CIL XIII 8624 konnte vielleicht der bekannte Schrift- 

steller Sex. lulius Frontinus, der aus den Kampfen des Jahres 70 bei den Lingones bekannt 

ist, genannt sein, ist mit Recht von H. v. Petrikovits mit einem groBen Fragezeichen versehen 

worden; das bruchstiickhafte [. . Jntini kann ebensogut zu Aventini o. a. erganzt werden.

66) Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage (Anm. 1) 310 u. 6.

57) Vielleicht kann man auf diesem Wege auch eine Beziehung zwischen den Inschriften

CIL XIII 8621 und F 306—308 herstellen. Von den beiden beneficiarii consulates C. Vai. 

Tertiu[s] und M. Vitalinius konnte ein Weg zu den offenbar bei Valkenburg begiiterten

8’
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Bildungen sind einige begreiflicherweise auf Xanten beschrankt: Altius und 

Verecundianius. Eine gewisse ortliche Begrenzung zeigen Hilarinius™) und 

Candidinius™), wahrend Secundinius, Tertinius, Vitalinius eine angesichts 

der Beliebtheit der Ausgangsnamen zu erwartende, allerdings mit der Zone 

der besonderen Entfaltung von -inuseo) zusammenhangende Verbreitung auf- 

weisen. Im Hinblick auf den Pontius der unvollstandigen Inschrift OIL XIII 

8657 ware zu beachten, daB Pontius in dem Sinne im Xantener Baum eine 

Rolle spielt, als im ganzen Norden nur drei Belege fur dieses anderwarts ver- 

breitetere Gentilicium auftauchen, alle aus Xanten, wobei zwei sicher Soldaten 

zukommen; als erster Trager erscheint der aus Carnuntum stammende primi- 

pilus der 30. Legion (CIL XIII 8620), wenn dessen Lesung als [T.] Ponft(ius)] 

M. f. S[e]p[t. M]arc[i]a[n]u[s] Carn(unto) sicher genug ist; die uber Kleve 

gewanderte Weihung des Veterans Pontius Crescens (CIL XIII 8636) diirfte 

aus Xanten kommen, und so wird wohl auch der dritte Pontius den Soldaten 

zuzuweisen sein. In diesem Zusammenhang ware noch zu erwahnen, daB die 

unter den falsae aufgefiihrte Inschrift CIL XIII 1317* insofern nicht unbegabt 

gefalscht ware, als ihr Cetronius auBerhalb nur einmal bezeugt ist (Cetronia 

CIL XIII 4363, Metz) und dort auch noch auf eine Erklarung wartet61).

Aus den Cognomina, also den eigentlichen Namen, laBt sich kaum ein 

besonderer Hinweis entnehmen: Acceptus, Avitianus, lanuarius, Martins, Pa- 

cata, Romanius, Valens, Verecundus, Verus sind hinreichend bekannte latei- 

nische Namen und fallen weder durch eine eigentiimliche Verbreitung noch 

durch besondere Verwendung auf62). In der Anwendung eines Vornamens 

teilen sich unsere Denkmiiler in zwei Halften. Soweit Vornamen auftreten, 

sind es die gelaufigen lateinischen: Caius, Lucius, Manius, Marcus, Sextus, 

Titus. Es ist kaum moglich, aus dem Vorhandensein oder dem Fehlen Schlusse 

auf die burgerliche Stellung der Trager zu ziehen.

Dieser Uberblick fiber den zivilen Sektor unseres Namenmaterials zeigt, 

obwohl die Zweifelsfalle den Burgerlichen zugerechnet sind, ein nicht sehr

A/. Vitalinius (F 306, Vorderseite) und T. Tertinius [. . .Jnu[s] fiihren, die uns dort als Trager 

von Ehrenamtern der C. V. T. begegnen; Tertinius ware der Sohn des Tertius, und dann 

wiirde Valerius als unfestes Scheingentilicium erscheinen.

58) Aufier CIL XIII 8612 in der Germania inferior nur auf dem Kolner Soldatenstein CIL 

XIII 8206. Ein Zusammenhang mit dem lulius Hilario, einem Veteranen der 30. Legion (CIL 

XIII 8666, Burginatium), ist kaum anzunehmen.

59) Verbreitung Bonn, Koln, Aachen, Xanten, Nijmegen. S. Index CIL XIII S. 5.

60) Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage (Anm. 1) 310.

61) H. v. Petrikovits erinnert an die bei Caesar als Klienten der Nervier genannten Ceu- 

trones, die immerhin fur Metz und Xanten nicht allzusehr ablagen. Zu den romischen Cae- 

tronii vgl. meine Abhandlung fiber die Mediomatrikernamen (Anm. 1) 261.

62) Vielleicht wiirde eine nahere Untersuchung lohnen bei Acceptus, das bei den Treverern 

auffallend beliebt ist (Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage 302). Wie weit Eigennamen 

wie Acceptus, Ingenuus, Restitutus noch uber ihren Namencharakter hinaus etwas aussagen 

wollen, ist nur von Fall zu Fall erwagenswert. Immerhin mfiBte man etwa bei Ingenuus 

o. S. Ill priifen, ob die spatere Gleichsetzung von ingenuus = francus (E. Gamillscheg, Roma

nia Germanica 1 [1934] 155) altere Grundlagen hat. Das Problem Ingenuus wird beim Ver- 

gleich des Namenbestandes der Treverer, Mediomatriker und Tungrer deutlicher. Die Kolne- 

rin Superina laBt auch an die Diskussion fiber den Namen Super denken. H. Nesselhauf a.a.O. 

(Anm.7) zu N 160 erneuert die Meinung von P. Joerres, Bonn. Jahrb. 100, 1896, 114 ff. u. 

Westd. Korr. Bl. 25, 1906, 28 ff., daB Super ein Hinweis auf Herkunft vom Niederrhein sei. 

Anders A. Riese, Westd. Korr. Bl. 24, 1905, 50.
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reich besetztes Feld. Angesichts der entsprechend sparlichen Hinweise auf 

Einheimische auf den im Xantener Gebiet selbst gefundenen Grab- und Gotter- 

steinen wird es umso notiger, die Namen der auswartigen Zivilisten 

und Soldaten einzubeziehen, die ausdriicklich als dem uns hier be- 

schaftigenden Gebiet entstammend genannt sind. Insgesamt ergaben die 

o. S. 102 genannten Inschriften einen Namenbestand, der an Zahl den im 

Xantener Gebiet selbst gefundenen zivilen Inschriftennamen durchaus gleich- 

kommt. Dieses zusatzliche Material ist an Aussagewert fiber den Bevolkerungs- 

aufbau vielleicht noch holier einzuschatzen, da hier die Zugehorigkeit zur 

civitas Traianensis oder zur natio der Cugerni, Baetasii, Sunuci zweifelsfrei 

bestatigt ist. Es handelt sich um folgende Belege:

CIL III 2712 (Delminium). M. Elvadius Alacrinus, dom(o) Cugernus, eq. alae 

Claudiae novae.

CIL III 3079 (Lissa). L. Servilifus] P. f. Serf. .] Baetasius.

CIL VI 3296 (Rom). M. Ulpius Avitus Ulpia Traiana, eq. sing, der turma Sex. 

Ingenui. Den Stein setzt als Erbe Al. Ulpius Firmus von der turma des 

Ulpius Veratus.

CIL VI 8808 (Rom). Phoebus, nat(ione) Baetasius, corp(oris) custos Neronis 

Claud(ii) Caesaris Aug(usti) in der dec(uria) Babuti. Den Stein setzt als 

Erbe Gnostus, ex colleg(io) German(orum) derselben decuria.

CIL VI 31140 (Rom). Al. Arrad. Priscus, Al. Ulpius Optatus und C. lul. Cres- 

cens, alle drei als Traianenses Baetasii unter den eq. sing. Aug. genannt; 

zu ihnen konnte auch der M. Ulp. Ripanus gehoren, dessen Heimatangabe 

verloren ist.

CIL VI 32536 c, 24 (Rom). Al. F[ufi]dius Serenus Traiana, Pratorianer.

CIL VI 32627, 12 (Rom). Al. Priscinius Cantarus Trai., Pratorianer.

CIL VII 323 (Old Perith). [. .]a Caduno Ulp. Trai., em. al. Petr.

CIL VII 924 (Carlisle). P. Sextantiuf s ex civi]tate Traia[nensi]. Weihung pro 

statute] commilitontum].

CIL VIII 9414 = 20951 (Scherschel). Grabstein. [. . .]caiu[s. . .] / ex veteri- 

bu[s . .]. Sein Erbe (?) Q. Balienis63).

CIL XIII 1882 (Lyon). Grabstein des Quintinus Augustus, optio der 22.Legion, 

gesetzt von Iu[vent]ia Clhevvia [domo S]inuco coniux.

CIL XIII 1892 (Lyon). Grabstein. L. Sept. Peregrini Adelfi Traianens[is], 

dabei sind genannt Oclatia Alexandra] uxsor, L. Sept. [Ale]xander filiu[s], 

Secundinia [ma]ter und Al. Valer. Silvanus, (centurio) coh. I. Germanicae 

[in] Ger. inf. als consobrin[us].

CIL XIII 1976 (Lyon). Adiutoriae Perpetue, civi Traianesi, Julius Vallio 

coniugi.

CIL XIII 2034 (Lyon). Valeri Honorati, natione Troianensis, lanuarinia lanu- 

aria mater.

63) Der Anfang des Steines ist so verstiimmelt, daB weder vollkommen sicher ist, daB 

[. . .]caiu[ . . .] der Rest des Namens des Verstorbenen ist, noch daB ex veteribuf. . .] eine 

domus-Angabe ist, die sich auf Vetera in der Germania inferior bezieht. Vgl. O. Bohn, Ger

mania 10, 1926, 35. H. v. Petrikovits, Birten (Anm. 23) 44.
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CIL XIII 6955 (Mainz). Aurotrjae B]iti, civi Tra., tesserarius der 22. Legion; 

sein Erbe ist Aulutra Biti.

CIL XIII 7025 (Mainz). Annauso Sedavonis f., dues Betasiu[s], [ala] II. Flavia. 

CIL XIII 8036 (Bonn). C. Sunicio Fausto, tri[e]rarc. (da. Germ. p. f.).

CIL XIII 8090 (Bonn). C. Julius C. f. Papiria Verecundus Trai. von der Cen

turia Inulani Proculi.

CIL XIII 8185 (Koln). Ti. Ulpius Acutus, does Traianenses, du[p]. al. Gulp., 

sing. cos.

CIL XIII 8742 (Nijmegen). Sex. Secundio Papiria Felici, (seviro) Augustali 

c. U. T.

CIL XIII 8807 (Forum Hadriani). lunianius Amabilis, (se)vir Aug. c. U. T.

CIL XVI 70 (Stannington). CNTIFlINT Albani [filio Su]nu[c]o.

Ephem. epigr. 9, 1093 = Riese 2382 a (Chester). M. Ulp. M. f. Ulpi(a) lanu- 

arius Traia(na), Soldat.

Annee epigr. 1929, 223 = RLiO. 16, 1926, 122 (Carnuntum). L. Valerius Pap. 

Verinus Tra., vet. I. X. g. p. f.

Annee epigr. 1947, 98 = Journ. Rom. Stud. 30, 1940, 186 (Caerleon). T. Flavius 

Candidas Ulp. Traiana, m. leg. II. Aug.

Mon. Ancyr. 32 (CIL III S. 71). [rex Sugambr Jorum Maelo; im griech. Text 

[ — ovy]ccpfi()(t)v Mailwv.

Bei der Aufgliederung dieses Materials wird man am besten die Ange- 

horigen der Cugerni, Baetasii, Sunuci und die cives Traianenses jeweils fur 

sich nehmen, wobei gleichzeitig der Unterschied der Bedingungen zwischen 

zivilen und militarischen Namen zu beachten ist.

Als einziger Kugerner hat M. Elvadius Macrinus einen Namen, dessen 

zweiter Bestandteil Macrinus ein Wort lateinischen Ursprungs in einer in 

Gallien recht beliebten Weiterbildung zeigt. Elvadius hat kein Gegenstiick; 

es erinnert alienfalls an den Trierer Ilvatius (CIL XIII 11313, 20), fur den man 

aber bis zu den ligurischen Ilvates zu einer Erklarung suchen muB’4). Rechnet 

man mit Helv-, so liegt Helvius nahe genug, macht aber in der Ableitung 

Schwierigkeiten. Ob man an den Xantener Legionar Ervalius (u. S. 127 

Anm. 87) erinnern soil?

Von den Batasiern tragt L. Servilius einen in den Rheinlanden nicht un- 

bekannten Namen. DaB in der kaiserlichen Leibwache die Batasier ihren 

barbarischen Namen vertauschen muBten, ist verstandlich; ob irgend welche 

Anklange auf Phoebus und Gnostus fiihrten, laBt sich nicht absehen. Auch die 

wohl im Jahre 132 entlassenen equites singulares sind in ihren Namen gut 

eingegliedert64 65). Die Ulpii sind das wohl erst in Rom geworden; woher Arra- 

dius stammt, laBt sich nicht sagen. Im CIL XIII hat er kein Gegenstiick, und 

der entfernte Anklang an den Marsaker Arragenus, den Vater eines Soldaten 

der cohors III. Lusitanorum (CILXIII8317, Koln), konnte nur zu den haufigen

64) Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage (Anm. 1) 345.

85) Zur Diskussion, was mit Traianensis Baetasius gesagt sein soli, ob namlich die Baetasii 

zu einer civitas Traianensis gehorten oder ob die Veteranen der Colonia Ulpia Traiana zu- 

gewiesen warden, vgl. CIL XIII 2, S. 602. Zuletzt H. v. Petrikovits, Die Varciani (in: Melanges 

Abramic 1954) (im Druck).
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Arra-Namen des CIL II fiihren. Ripanus hat eine auffallige rheinische Ver- 

breilung66). — So ist wohl der einzige Batasier, der uns wirklich seinen ein- 

heimischen Namen nennt, der Annauso Sedavonis f. einer ala in Mainz, und 

dessen Name klingt nun wesentlich anders. Annauso hat als einziges Gegen- 

stiick einen Q. Annausonius Priscus in Lyon (CIL XIII 2206), der sicherlich in 

die Provinzhauptstadt zugewandert ist wie die cives Traianenses, die gleich zu 

besprechen sind. Man wird in die Nahe auch die wahrscheinlich aus der 

Gegend von Orolaunum-Arlon stammende Trevererin Anavo stellen miissen. 

fur die in den Sprachwissenschaftlichen Beitragen (Anm. 1) 347 Material zu- 

sammengestellt, wenn auch keine Losung gegeben ist. Sedavo ist ohne Paral

lele. S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternainen 13 sieht in ihm den einzigen 

germanischen Namen bei den Batasiern und stellt ihn ansprechend zusammen 

mit Sidua (CIL XIII 8084, Koln) zu germ. *sedu-’Sitte‘. Sonst waren der BiL 

dung nach auch Anavo u. a. heranzuziehen.

Bei den Sunuci ist nicht zu entscheiden, wann man an den hier einbe- 

zogenen Teil zu denken hat, wann an den zum ubischen Gebiet gehorenden. 

Der Cantifanus (wenn so zu lesen ist) Albani f. konnte die keltischen Elemente 

der Grabsteine von Rimburg verstarken, da Canto- ein haufiges Namenelement 

bei den Kelten ist. Aber das -fano bleibt dann schwierig; ihm konnte man eher 

vom Germanischen aus beikommen; vgl. u. S. 128 zu Fannius. Ganz barba- 

risch stellt sich die Clhevvia vor, wenn sie wirklich in das Sunukergebiet ge- 

hort. Zu lesen ware sie jedenfalls als Chlevvia mit der eigentiimlichen -vv- 

Bildung, die wir auch in Haldavvo (CIL XIII 8340) antreffen, ebenso in 

Lellavvo (CIL XIII 7789).

Gegeniiber diesen doch noch viel Urspriingliches aufweisenden Namen aus 

dem Hinterland sind die der cives Traianenses wesentlich starker latinisiert. 

Viele stellen sich als Ulpii vor, aber es sind merkwiirdigerweise auch hier 

keine Zivilisten dabei; sie werden, ebenso wie in Xanten selbst, wohl nicht 

ganz gefehlt haben; aber die Ansatze fur den Namen Ulpius miissen bei den 

Soldaten wesentlich naher gelegen haben; von Hause aus werden diese (CIL 

VI 3296, VI 31140, XIII 8185, Ephem. epigr. 9, 1893) ihn kaum mitgebracht 

haben. So erscheint es nicht zu gewagt, auch andere Ulpii, die in ihrer Nahe 

auftauchem als im Xantener Raum beheimatet anzusehen (CIL VI 3296; 

den Al. Ulpius Ripanus von CIL VI 31140). Zur Verbreitung von Ulpius vgl. 

noch u. S. 125 f. im Zusammenhang mit den Soldatensteinen der 30. Legion.

Unter den samtlichen Gentilicien (Pseudogentilicien) dieser auswiirtigen 

cives Traianenses ist kaum eines, das nicht aus lateinisch-mittellandischem 

Sprachgut zu erklaren ware: Adiutoria, Apuleius, Aurelius, Flavius, Fufidius, 

lanuarinia, lulius, lunianius, Nobilinius, Oclatia, Priscinius, Rufinins, Secun- 

dius, Septimius, Valerius. Einige Auffalligkeiten der Verbreitung betreffen 

Fufidius (nur noch CIL XIII 7300, Mainz-Kastell) und Oclatia(-ius) (CIL XIII 

6084; 6177; 7307; 7996; ob Oclatia gleich ihrem Mann eine Traianensis war, 

ist natiirlich nicht gesagt, aber sie war auch kaum aus Lyon). Von den deutlich 

provinzialen Namen hat der nach Rom verschlagene Priscinius seine nachsten

66) Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage 304 f.
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und im CIL XIII einzigen Namensverwandten in dem Veteran Priscinius Flo

ras in NeuB (CIL XIII 8559) und alienfalls dem Priscinfius], der als Legionar 

in Nettersheim, Kr. Schleiden, eine Weihung setzte (CIL XIII 7826); aber das 

kann bei der Haufigkeit dieses Namenelementes Zufall sein. Sextantius ist 

selten und im CIL XIII nicht belegt. Die lanuarinia in Lyon konnte man schon 

ihrem Namen nach an den Rhein verweisen (s. o. S. 112), auch ohne daB ihr 

Sohn als Traianensis bekannt ware. Fur lunianius gibt es nur diesen einen 

Beleg. (Das Wuchern von -ianius war uns schon bei Verecundianius o. S. 115 

begegnet). Fur die Annahme, daB der Nobilinius Scriptio, dem seine cives 

Apuleius Aequalis und Rufinins Saturninus in Bursa einen Grabstein setzen 

(Annee epigr. 1947, Nr. 188) und der wohl in einer vexillatio der 30. Legion 

unis Leben gekommen ist, ein Traianensis war, laBt sich zur Stiitzung der 

Lesung C. V. T. soviel vorbringen, daB die Namen dieser in griechischer Um- 

gebung auftretenden lateinischen Inschrift typisch rheinische Ziige zeigen; 

Nobilinius jedenfalls ist kaum anderwarts denkbar und auch nirgends belegt 

(Nobilinia fmdet sich CIL XIII 1263, Scriptio ist im CIL XIII nicht belegt).

Unter den Cognomina der auswartigen Traianenses fallen als nicht latei- 

nisch auf: Cantarus (wohl keltisch; s. A. Holder I 745); Cadunus (falls so zu 

lesen; S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternamen Ilf. will im AnschluB an den 

von ihm als Gadunus abgetrennten Namen der Rimburger Inschrift N 255 

auch hier Gadunus lesen und mit as. gaduling ’VerivandteF verbinden; das er- 

scheint aber zu gezwungen). Falls lulius Vallio gleich seiner coniux carissima 

Adiutoria Perpetua ein Traianensis war, miiBte man auch fur seinen seltenen 

Namen eine Erklarung suchen. Der Index CIL XIII verzeichnet Vallio nur 

fur diese Stelle, dazu Vallo 1925. Belege aus dem CIL XII zeigen, daB nicht 

nur das Wallis die Vallenses, sondern auch die untere Rhone Vallo kannte. 

Falls es sich um einen Traianensis handelte, ware er im Umkreis von Corio- 

vallurn nicht auffallig. — DaB ein Xantener Soldat in Rom den Namen Avitus 

tragt, wird ein Zufall sein, wenn man sich auch fragen kann, ob das ein an- 

klingender Deckname fur einen einheimischen Namen (vgl. Avva u. a.) war6'). 

Der Peregrinus in Lyon wird auch seinen alten Namen eingebtiBt haben; 

Adelfus wird als christliches Signum gedeutet. Auszuscheiden sind wohl die 

Namen der Inschrift GIL XIII 6955: Aurotra Biti und Aulutra Biti sind offen- 

bar thrakische Namen. Entweder liest man mit A. Riese 1203 civi T(h)raci 

statt Tra(ianensi), oder man muB diesen tesserarius der 22.Legion schon von 

den Thrakern ableiten, die sich, wie im gesamten Westen, so auch seit dem 

3. Jahrhundert in der 30. Legion in Vetera in groBerer Zahl fmden.

Soweit fiihren die Namen, mit denen wir im Xantener Raum zu rechnen 

hatten, wenn nicht die groBe Zahl der Soldate ns t eine hinzukame, die 

unsere Kenntnis zwar bereichern, aber auch die Verhaltnisse verwickelter 

machen. Eine allseitige Auswertung dieses Materials, das fur die Geschichte 

des romischen Heeres naturlich langst vielfaltig beachtet wurde, ist hier nicht

67) Zu diesem wichtigen Problem romischer Decknamen vgl. Verf., Sprachwissenschaft- 

liche Beitrage 311. Mediomatrikernamen 261 f. Fur Avitus recbnet H. Krahe, Die illyrische 

Namengebung (in: Wiirzburger Jahrb. f. d. Altertumswissenschaft 1, 1947, 188) mit einem 

gleichlautenden illyrischen Namen.
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beabsichtigt. Aber wir miissen kurz priifen, was sie fur die Siedlungsgeschichte 

des Xantener Raumes aussagen konnen. Dabei sind zwei Fragen zu scheiden: 

einmal wie sich der durch das Heer vermittelte Bevolkerungs- und Kultur- 

einschlag darstellt, sodann was ihnen allenfalls auch uber die vom Heer vor- 

gefundenen Bevolkerungsverhaltnisse zu entnehmen ist.

Zur Aufgliederung des Stoffes ist die Anordnung nach Truppenteilen das 

Gegebene. Die in erster Linie zu beriicksichtigenden Formationen ergeben sich 

aus E. Ritterling und E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper 

im romischen Deutschland unter dem Prinzipat (1932); viele wichtige An- 

gaben bei K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen und Kohorten an Rhein und 

Donau (1951) und bei G. Forni (s. Anm. 75). Wenn auch ein liickenloses 

Bild nicht zu erwarten ist, so ist doch das erreichte MaB der Zuordnung von 

Truppenteilen und Standorten fiir uns ausreichend.

Vetera selbst hatte als Besatzung von 13 vor bis 9 nach Chr. die XVIII. und 

XIX. Legion; von 9 bis 70 n. Chr. die legiones V. Alaudae und XXL rapax 

(bis 43) bzw. XV. primigenia, von 71 bis in die Zeit zwischen 92 und 96 n. Chr. 

die legio XXII. primigenia. Nach einigen ungeklarten Jahren folgt um 100 

n. Chr. die legio VI. victrix, die dann friihestens 119 n. Chr. von der legio XXX. 

Ulpia victrix abgelost wurde. Diese ist im alten Lager Vetera nicht uber die 

Mitte des 3. Jahrhunderts nachweisbar08). Auxiliartruppen, mit denen wir 

fiir kurzere Zeit rechnen konnen, sind die cohors VIII. Breucorum (vor 70 

n. Chr.), die cohors II. Brittonum und vielleicht die ala Vocontiorum zwischen 

92 und 100 n. Chr.68 69 70 71 72). — Als Besatzung von Asciburgium laBt sich fassen die 

ala I. Tungrorum Frontoniana (bis 70 n. Chr.); ihre Nachfolgerin wird die ala 

Moesica felix torquata gewesen sein. Kaum wahrscheinlich ist, daB auch eine 

cohors Silauciensium dort gestanden hat'0). -— Fiir Burginatium ist fiir die 

Zeit von 70 bis 100 n. Chr. mit der ala Noricorum zu rechnen; schwerlich wird 

gleichzeitig die ala Classiana dort stationiert gewesen sein'1). — In Harenatium 

lag kurze Zeit im 1. Jahrhundert die legio X. gemina'2). — Fiir Quadriburgium 

und Kleve laBt sich kaum etwas sagen. Von den cohortes, die sich nach den 

Stammen der Cugerni, Baetasii und Sunuci nannten, hat keine im Xantener 

Raum Denkmaler hinterlassen (vgl. u. S. 130f.). Dazu kommen Nachrichten 

uber voriibergehende Abkommandierungen, Beneficiarierposten und Vete- 

ranen, die wir als Einzelerscheinungen zu beachten haben.

Die Truppenteile, die in unruhigen Zeiten den Xantener Raum als Durch- 

marschgebiet oder kurzen Kriegsaufenthalt kennen lernten, haben meist keine 

verfolgbaren Spuren hinterlassen. In der legendiiren Uberlieferung spielt eine 

groBe Rolle der Marsch einer thebaischen Legion in der Zeit Maximians, 

wahrend dessen Teile dieser Truppe bis nach Xanten gekommen sein sollen. 

Mit der Grabstatte der Martyrer Victor und Mallosus entstanden die Ansatz-

68) H. v. Petrikovits, Birten (vgl. Anm. 23) 39 f.

69) AuBer E. Ritterling und E. Stein a. a. O. (Anm. 2) 156 f., 177, 179 f. vgl. besonders 

H. v. Petrikovits, Birten (vgl. Anm. 23) 39 mit Anm. 21.

70) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 137 f., 143 f., 212; A. Oxe, Bonn. Jahrb. 135, 1930, 

62 fl. Vgl. ferner Anm. 100.

71) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 144 und 127.

72) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 100.
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punkte, die mil der Erhebung der Gebeine des hl. Mallosus bereits im 6. Jahr- 

hundert den Friedhof der Colonia Ulpia Traiana zum Keim fur das nene 

ad Sanctos-Xanten werden lieBen* * * * 73).

An Gesichtspunkten, die bei der Auswertung der Soldatengrabsteine zu 

beachten sind, seien vorausgeschickt:

1. Der Unterschied in der Beurteilung der Steine der vor- und der nach- 

hadrianischen Zeit. ’Seit Hadrian beginnen die Legionen mil der Bevolkerung 

der Provinzen, in denen sie liegen, zu verschmelzen; die fruher so haufigen 

Truppenverschiebungen horen auf, die militarischen Einheiten bleiben nicht 

nur jahrhundertelang an demselben Platz, sondern sie erganzen sich auch in 

wachsendem MaBe aus Landeskindern. Wahrend in julisch-klaudischer Zeit 

die Rheinlegionen sich regelmaBig aus Italien und der schon damals vollig 

romanisierten, in bezug auf die Rekrutierung Italien gleichgeachteten Provinz 

Narbonensis erganzt hatten, wahrend unter den Flaviern noch die Mehrheit 

der am Rhein stehenden Legionare aus diesen Gebieten, erst eine kleine 

Minderheit aus dem romischen Germanien selbst gebiirtig war, spricht alles 

dafiir, daB seit Hadrian auch am Rhein die Legionen sich vorzugsweise aus 

den in ihren Garnisonen (castris) geborenen Soldatensohnen und aus der 

Bevolkerung der nachstgelegenen Provinzen, also hier aus Ober- und Unter- 

germanien und der Belgica erganzten4'4).

2. Damit hangt eng zusammen das Problem der Soldatenangehorigen, 

Frauen und Kinder. Fur den bevolkerungsmaBigen Einschlag der Garnison 

ist wesentlich, daB ’die Regierung infolge ihrer zunehmenden Finanznot sich 

seit dem Ende des 2. Jahrhunderts genotigt sah, den Legionaren allgemein die 

Fiihrung eines ehelichen Haushalts und die Bestellung von Ackerland zu 

gestalten, wodurch sie sich allmahlich in einebauerlicheMiliz verwandelter? ). 

Die Folgerungen auch im Hinblick auf die Veteranen sind offenkundig.
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3. Naliirlich bleibt der Abstand zwischen den Mannschaftsgraden und dem 

exklusiveren und haufiger wechselnden Offizierskorps.

4. Wichtig ist es auch, bei den Namenvorkommen zu scheiden, ob sie von 

einem Gotterstein oder von einem Grabstein stammen. Die ersteren verpflich- 

ten nicht so nachhaltig zur Annahme eines leibhaftigen Aufenthaltes wie die 

letzteren.

5. Fiir vereinzelte Truppensteine, insbesondere soweit sie in Kirchen und 

sonstige Steingebaude eingemauert waren, ist bei dem Steinhunger des Nieder- 

rheins zu priifen, wieweit es sich um eingeschleppte Bausteine handelt.

6. Im Hinblick auf die Einheimischen, die ins Heer eintraten, ist auch die 

Frage des Namenwechsels, die uns bei den auswarts dienenden Baetasii be- 

gegnete, zu beachten.

7S) Zur ’Thebaischen Legion' vgl. G. Kentenich, Rhein. Vierteljahrsbl. 1, 1931, 339 ff.

W. Neuss, Die Anfange des Christentums im Rheinlande2 (1933) 78 zu S. 27. F. Staehelin, Die

Schweiz in rbm. Zeit3 (1948) 583, Anm. 4. E. C. Nischer, Journ. Rom. Stud. 13, 1923, 21 u. 23.

Zum Bericht liber die Erhebung der Martyrer-Gebeine bei Gregor von Tours F. Riitten und

A. Steeger, Das frankische Xanten (in: Rhein. Vierteljahrsbl. 3, 1933) 281 ff. Vgl. Anm. 90.

74) E. Ritterling und E. Stein a. a. 0. 108 ff. mit genaueren Angaben. Einschrankungen bei 

bei G. Forni (s. Anm. 75) 10 u. a.
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7. Besonders zu priifen ist, wie lange die Hilfstruppen der friihen Zeit 

noch aus den Gebieten, nach denen sie benannt sind, Nachschub erhielten. 

Das ist ebenso wichtig fur die fremden Truppen im Xantener Gebiet wie fur 

die auswarts stationierten Kohorten der Gugerni usw.

Entsprechend dem Gesagten kann fiber die Xantener Legionare vor 120 

n. Chr. rasch hinweggegangen werden. Es sind von den genannten Legionen 

bezeugt: Die 18. Legion mit dem Caelius-Stein aus Vetera (GIL XIII 8648). 

Die drei in der Varusschlacht Gefallenen M. Caelius (Bononia) und die Frei- 

gelassenen Privatus und Thiaminus sind file das Xantener Gebiet so wenig 

von unmittelbarer Bedeutung wie der ebenfalls nach Bologna gehorige Bruder 

P. Caelius. — Die 5. Legion mit zwei Grabsteinen, einem aus Vetera [CIL XIII 

8644 C. Calventius Omuii fil. Ouf(entina) Med(iolano)] und einem Veteranen- 

stein aus Heerlen-Coriovallum (CIL XIII 8711 M. lulius M. f.). Der keltische 

Vatersname des ersteren sagt nur fur Oberitalien etwas aus; coniux und filius, 

an die mit gedacht ist, werden kaum an gleicher Stelle bestattet sein. — Die 

21. Legion mit drei Grabsteinen aus Xanten, alle fur Sudlander (CIL XIII 

8649: Cn. Carantius Cn. f. Vol(tinia) Nema(uso); sein keltischer Name spricht 

nur fur Siidgallien; CIL XIII 8650: L. Vettius L. f. Vol(tinia) Reginas, aquilifer 

der 21. Legion fiir seinen nepos nicht erhaltenen Namens; vgl. auch unten; 

CIL XIII 8651: Grabstein des Veteranen Crescens aus Fanum Fortunae in 

Umbrien; sein Erbe nennt sich nicht). — Die 15. Legion hat nur einen Grab

stein hinterlassen (CIL XIII 8647, Vetera: M’. Maecius Vol. Severus Ant(ipoli), 

also ein Siidgallier). — Die 22. Legion ist auf einem Offiziersweihestein der 

30. Legion mitgenannt (CIL XIII 8640, lange nach ihrer Zeit in Vetera), sonsl 

nur durch einen Veteranenstein verlreten (CIL XIII 8652, Xanten: M. Vettius 

Saturninus, der ausdriicklich als civis Traianensis vorgestellt wird). — Fiir 

die 6. Legion zeugen nur der Veteranenstein CIL XIII 8590 (s. unten) und das 

kaum auswertbare Bruchstiick CIL XIII 8600. Von diesen Soldaten werden 

nur wenige fiir die spatere Zeit Bedeutung behalten haben. Am ehesten scheint 

es, als ob die Vettii etwas miteinander und mit Xanten zu tun hatten: der Zeit 

nach kbnnte mit dem nepos des sicher eingewanderten aquilifer der 21. Legion 

(der Kleine ist jedenfalls vor 43 n. Chr. begraben, vgl. H. Lehner, Steindenk- 

maler Nr. 629) der als Veteran der 22. Legion (vor 92 n. Chr.) im Lande ver- 

bliebene und als civis der neuen colonia angehorige M. Vettius Saturninus auf 

einer Slufe stehen. Anderer Herkunft ist der Veteran der 6. Legion L. Vettius 

AL f. Publilia Firma[n]u[s] Verona (CIL XIII 8590, Asberg). Bei dem verhalt- 

mafiig seltenen Vorkommen des Namens Vettius am Niederrhein (s. Index zu 

CIL XIII, H. Finke und H. Nesselhauf, meist Soldaten — bis auf den Kolner 

Quaestor Q. Vettius Severus N 165) wiirde man die spateren Vorkommen 

des Namens im Xantener Gebiet an einen der beiden anzuhangen versuchen, 

insbesondere den optio der 30. Legion (CIL XIII 8629, Vetera) Q. Vetius Quin

tus mit seiner Matres-Weihung d. J. 233. Die anderen mehrfachen Namen- 

vorkommen sind sicher zufallig: Carantiufs] (CIL XIII 8669, Burginatium) 

gehbrt zur ala Noricorum und war vielleicht Rauraker; die cognomina Severus 

und Crescens sind Allerweltsnamen.
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Sehr eng mit dem Leben der Colonia Ulpia Traiana war aber zweifellos die 

legio XXX. Ulpia victrix verbunden'5). Mit welchem Bestand sie 120 n. Chr. in 

Vetera einzog, ist schwer zu sagen; sie kam aus den Kampfen, die Trajan auf 

dem Balkan gefiihrt hatte, sicher mit Ersatz verschiedener Herkunft zuriick. 

Die fur uns wichtigste Frage, wie die Legion dann durch zwei Jahrhunderte 

in der Bevblkerungsentwicklung des Landes stand, woher sie sich rekrutierte 

und was aus ihren Angehbrigen und Veteranen wurde, laBt sich von den im 

Xantener Gebiet gefundenen Denkmalern allein aus kaum beantworten. Ein- 

mal wegen der geringen Zabl der Denkmaler im Bereich ihres Standortes: 

Steine der 30. Legion sind im ’Ausland‘ viel zahlreicher gefunden als bei 

Vetera; allein die aus den iibrigen Teilen der germanischen und gallischen 

Provinzen im CIL XIII angefuhrten Steine beziffern sich auf ein Mehrfaches 

ihrer Xantener Denkmaler75 76). Und dazu kommt — vielleicht als Erklarung 

dieser auffalligen Tatsache —, daB unter den 18 von aktiven Legionsange- 

hbrigen stammenden Xantener Denkmalern kein einziger Grabstein ist, wah- 

rend es auswarts an Grabern von Angehbrigen der 30. Legion nicht fehlt. Es 

sieht so aus, als ob der Friedhof der Legion ebenso verschwunden ware wie ihr 

Lager. (Von den sechs Veteranensteinen sind dagegen vier Grabdenkmaler).

Uberschauen wir kurz den Bestand bei Vetera, so kennen wir Inschriften 

des primipilus[T.]Pon[t(ius)J M.f. S[e]p[t(imia) M]arc[ija[n]u[s] Carn(unto) 

(CIL XIII 8620, v. J. 243); des centurio M. lul. Martins (CIL XIII 8640, v. J. 

189); des c(ustos) a(rmorum) C. lul. Annalis (CIL XIII 8626); der optiones 

Q. V etins Quintus (CIL XIII 8629, v. J. 233) und T. Granins Victorinas (CIL 

XIII 86 1 5 ) 77); des cornicular(ius) leg(ati) leg. XXX. U. v. T. Paternius Perpe

tuus (CIL XIII 8634); des imaginifer Sept. Mucatra mitsamt den candidati 

Sept. Callus, Sept. Mucatra, Sept. Deospor, Sept. Sammus und Sept. Mucatra 

(CIL XIII 8607, v. J. 223); der signiferi Martins Victor (CIL XIII 8616, v. J. 

230), T. Quartinius Saturnalis (CIL XIII 8625, v. J. 239), M. Antist(ius) Placi- 

dinfus], M. Ulp(ius) Aspadius, [Iu]l. Victor (CIL XIII 8654, v. J. 210); des 

ursarius Cessorinius Ammausius (GIL XIII 8639); des librarius praefecti Ter- 

tinius Vitalis (CIL XIII 8619, v. J. 232); des strator leg. Ulp(ius) Atidenus 

(CIL XIII 8627); des immunis L. Vib(ius) Castus (CIL XIII 8610); der milites

L. Valerius Simplex (CIL XIII 8631), Landa[. . .] (CIL XIII 8632), Ervalius 

lul. (?) (CIL XIII 8641), [. .] lustus (CIL XIII 8703). Legionsangehbriger war 

vielleicht auch M. Pontius P. f. (CIL XIII 8657). Von den sechs ortsansassigen 

Veteranen der 30. Legion sind drei in der Colonia mit Weihungen bezeugt: 

C. Sextilius Lepidus (CIL XIII 8609 pro se et suis), lul(ius) Vitalis (CIL XIII 

8622 pro se et suis), Flaviuls] Severals] (CIL XIII 8638 mit der Herrichtung 

eines Tempels). Drei Grabsteine von Veteranen stammen aus der Umgebung:

M. Caesius L.f. Mutilus (CIL XIII 8591, Asberg, von den Sbhnen gesetzt),

75) Was bis 1924 iiber diese Legion bekannt war, hat E. Ritterling in der RE ’Legio' 1821 ff. 

zusammengestellt. Vgl. noch G. Forni, Il Reclutamento delle Legioni da Augusto a Diocle- 

ziano (1953) 236.

’6) Vgl. CIL XIII Index S. 89 f.; dazu A. Riese, Das rheinische Germanien in den antiken 

Inschriften (1914) S. 148 ff. und E. Ritterling RE ’Legio1 1821 ff.

”) Ohne Legionsangabe, aber kaum von einer anderen Truppe.
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Priminius Tullius (CIL XIII 8601, Pont bei Geldern, von der Gattin gesetzt) 

und Iul[i]us Hilario (CIL XIII 8666, Burginatium, vom Bruder gesetzt).

Das sind also im giinstigsten Fall 32 Angehorige der 30. Legion, die wir in 

Vetera und seiner Umgebung kennen lernen, ein ziemlich diirftiger Bestand, 

der nur aus dem VVegschleppen oder Zuschwemmen der Friedhofsteine zu 

erklaren ist. Uber die Herkunft der Legionsangehdrigen sagen diese In- 

schriften wenig Ausdruckliches. AuBer dem stark erganzten Carnuntiner 

T. Pontius Mar cianus fmdet sich keine Heimatangabe. Ist uberhaupt fiber die 

Herkunft dieser Soldaten etwas auszumachen? Einen allgemeinen Anhalt gibt 

die Angabe von E. Ritterling, dafi von 14 verwertbaren Hinweisen auf die 

Heimat, die er aus dem Gesamtmaterial fiir Angehorige der 30. Legion ent- 

nahm, vier auf die Germania inferior (zwei Ubier, ein Bataver, ein Frisiavus), 

drei auf die civitas Treverorum, zwei auf Britannien, einer auf Dalmatien und 

fiinf mehr oder weniger sicher auf Italien entfielen78). Dariiber hinaus konnten 

nur die Namen selbst etwas aussagen. Nun sind unter den 26 ’Aktiven‘ in 

Vetera sprachlich am auffalligsten die sechs Thraker von CIL XIII 8607; sie 

sind aus einem besonders seit severischer Zeit deutlich sichtbaren Bestreben 

zu erklaren, die Wehrkraft auch der rheinischen Legionen durch eine Bei- 

mischung von Thrakern zu starken79). Woher stammen die anderen? Als cives 

Traianenses sind Angehorige der 30. Legion weder im Xantener Raum noch 

auswarts gekennzeichnet80). Soli man zur Erklarung damit ansetzen, daB der 

’bodenstandige4 Einschlag vorwiegend aus Lagerkindern bestand: sie hatten 

keine andere civitas als die romische schlechthin. Vielleicht daB ihnen auch 

ein Teil der Ulpii angehort. DaB die Lagerkinder einen erheblichen Teil des 

Nachwuchses der Legionen stellten, ist in anderen Fallen deutlich nachweis- 

bar. Nach den Feststellungen R. Cagnats gaben schon lange vor der Zeit des 

Severus rund 5O°/o der Rekruten der legio III. Aug. in Afrika als Geburtsort 

castris an, und das laBt sich erganzen durch den Hinweis, daB von 39 Soldaten 

der legio II. Traiana in Alexandrien, die im Jahre 194 entlassen wurden, 22 aus 

den castra stammten (G. L. Cheesman). Ob das in Xanten wesentlich anders 

gewesen ist? Hier konnten manche, die nicht schon ausreichend mit Namen 

versehen waren, zu Ulpii geworden sein, zumal auch die Ordnung der SoL 

datenehen fiir Lager-Ulpii durchaus Raum bot.

An dieser Stelle lassen sich unsere Beobachtungen zu dem wiederholt be- 

riihrten Problem des Namens Ulpius (o. S. Ill u. 119) zusammenfassen. Es 

waren in dem Namenverzeichnis 18, alienfalls 21 Belege fiir Ulpius, Ulpia nam- 

haft zu machen, davon 13 aus dem Xantener Raum. Beriicksichtigt man, daB 

der gesamte Namenbestand des CIL XIII und seiner Nachtrage 40 Ulpii umfaBt 

(H. von Petrikovits hat Bonn. Jahrb. 150, 1950, 190 f. eine iibersichtliche Zu- 

sammenfassung gegeben), so ist ein starkes Hervortreten der Xantener un- 

bestreitbar. Es wiirde auch nicht iiberraschen, wenn die beiden Mittelpunkte

78) RE ’Legio4 (Ritterling) 1828 f. und G. Forni a. a. O. (vgl. Anm. 75).

79) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 110. Zu CIL XIII 6955 vgl. o. S. 120.

80) Der Gedanke, in der Inschrift aus Bursa, Annee epigr. 1947, Nr. 188 = E. Dorner, In- 

schriften und Denkmaler aus Bithynien (1941) Nr. 132 das gelesene CVI als CVT zu fassen, 

ist doch zu gewagt.
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des Lebens, die Colonia Ulpia Traiana und die legio XXX. Ulpia victrix ihrer 

nachdriicklichen Verbundenheit mil diesem Namen Ausdruck in der Personen- 

benennung verschafften. Immerhin muB man das Material genauer auflosen. 

Im zivilen Bereich sind uns keine Einwohner der Colonia Ulpia Traiana und 

auch keine auswartigen cives Traianenses als Ulpii bekannt. Wenn uns trotz- 

dem 11 zivile Namentrager begegnen, so handelt es sich um Leute aus dem 

’HinterlandL 7 aus dem Ulpiervicus bei Rimburg, das Elternpaar Ulpius 

Lupins und Ulpia Ammava aus Millingen und zwei Soldatenfrauen vom Lande. 

Welche der moglichen Quellen (irgendwelche an die gens Ulpia oder die 

colonia Ulpia anschlieBende Freigelassene?) ihnen den Namen verschafft 

haben, konnen wir nicht sagen. Vielleicht sind doch die militarischen Wege 

wichtiger. Unter den 7 soldatischen Ulpii unseres Materials sind 2 Angehdrige 

der 30. Legion in Vetera unbekannter Herkunft und 2 cives Traianenses bei 

auswartigen Truppenteilen. Das sieht doch so aus, als ob mancher davon erst 

im Ausland als Ulpius, also nach der Heimatstadt, benannt worden ware. Vom 

Lager aus verstarkt wurde das wohl bei den Soldatenfrauen, die an dem 

Biirgerrecht der Veteranen Anted gewannen (Ulpia Casua und Ulpia Sacsena 

sehen nicht so aus, als ob sie ein Gentilicium mitgebracht hatten). — In der 

30. Legion ist der Prozentsalz der Ulpii nicht auffallig groB: von den 32 im 

Xantener Raum bezeugten 2; unter den 50 aus anderen Teilen des CIL XIII 

bekannten sind es 4. Da wir aus den Denkmalern die hoheren Chargen besser 

kennen, ware es durchaus moglich, dafi fur die Rekruten im Bedarfsfalle 

civitas oder (und) legio auf Ulpius gefiihrt hatte. Die beiden Remagener 

M. Ulpius Panno und M. Ulpius Lellavvo (CIL XIII 7789) sind nicht mit den 

tria nomina auf die Welt gekommen; wohl aber ist Lellavvo ein typischer 

Hinterwaldlername, wahrscheinlich aus dem Gebiet,wo gemaB der in Anm. 117 

genannten Untersuchung fiber die Namen der German! cisrhenani solche Bil- 

dungen mit geminiertem Stammauslaut gelaufig waren. Die Moglichkeit, daB 

daneben auch Ulpius als Deckname aufkam (patronymisches UlfiustUlpius 

zu germanischen WuZ/a-Namen) besteht nach dem von R. Hertz, Bonn. Jahrb. 

50, 1950, 190 Gesagten; doch finden wir keine betrachtlichen Spuren eines 

solchen Gebrauchs.

Sehen wir uns die Xantener Legionsangehorigen noch naher an, so 

sprechen bei den centuriones auch die Namen nicht fur einheimische Her

kunft. Ob mit dem primipihis (falls er richtig als solcher erganzt ist) T. Pon

tius Mar cianus aus Carnuntum die anderen Pontii zusammenhangen (aufier 

CIL XIII 8657 der Veteran unbestimmter Truppe CIL XIII 8636 Pontius Cres- 

cens) 1 Auf jeden Fall ist der Name Pontius im CIL XIII sehr selten: auBer den 

drei Xantener Soldaten zeigt nur die Inschrift 1880 eine Sippe von Pontii. Auch 

der optio Q. Vetius Quintus scheint zu einer Soldatenfamilie von Vettii, die in 

Xanten ansassig geworden war, zu gehoren (s. o. S. 123). Ob man den Namen 

Granius, der einmal im CIL XIII vorkommt (neben Grania CIL XIII 2151), 

tatsachlich mit A. Holder zu romischem Granius stellen soil, wo Grannus und 

Grannicus raumlich so nahe liegen? Neben dem thrakischen imaginifer Sept. 

Mucatra und seinen ebenfalls thrakischen candidati hat von den signiferi 

Quartinius einen vereinzelten, aber mit dem doppelten Hinweis des patrony-
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mischen -ius und des provinziellen -inus gut in das Xantener Gebiet passen- 

den Namen; auch Placidinus ist ein raumlich beschrankter Provinzialis- 

mus81). Aspadius hat nur in Bonn ein Gegenstiick (CIL XIII 8094 Macer 

Aspadi f. und zwar aus der ala Longiniana, deren Bonner Denkmaler 

aus der Zeit vor 70 n. Chr. alle ein ganz keltisches Namengeprage zeigen82)). 

Wahrend man von dem cornicularius T. Paternius Perpetuus nur sagen kann, 

daB er so in ganz Germanien und Gallien vorkommen konnte, zeigen andere 

niedere Chargen deutlichere Bindungen an Xanten und das Hinterland. Terti- 

nius Vitalis, der als librarius praefecti erscheint, durfte in einem Zusammen- 

hang stehen mit den o.S. 114 besprochenen duumviri der Colonia UlpiaTraiana 

M. Vitalinius und T. Tertinius, die ihrerseits kaum zufallig an die beneliciarii 

consulares C. Vai. Tertiufs] und M. Vitalinius Secundus von CIL XIII 8621 

gemahnen (s. u. S. 130). Offensichtlich aus den Einheimischen genommen ist 

der ursarius Cessorinius Ammausius. Der Umkreis laBt sich dadurch be- 

stimmen, daB die Ce(n)sorinii des CIL XIII durchweg keltische Beinamen 

tragen und vorwiegend zu den Treverern gehoren83). Jedenfalls ist Ammausius 

aufs beste gestiitzt durch die Ulpia Ammava aus dem Geldrischen (GIL XIII 

8705; o. S. 113) und hat sein einziges Gegenstiick in CIL VII 287. Die Parallele 

mit dem Batasier Annauso o. S. 119 drangt sich unmittelbar auf84). Nicht nur 

fiir die Baren, sondern auch fur die Pferde waren die Einheimischen branch

bar: der strator Ulpius Atidenus tragt einen ziemlich isolierten einheimischen 

Namen, zu dem alienfalls der Treverer Attedonius gestellt werden kann85 86). 

Unter den milites gehort das unsichere Landa[. . .] einem wohl aus Britannien 

stammenden Soldaten an88). Was in der Uberlieferung Ervalius lul. (?) steckt, 

bleibt unentscheidbar87). Mutilus hat im Bereich von CIL XIII nur ein Gegen- 

stiick in dem keltisch umrahmten Mato Antullus Mutilus Combuocovati f. von 

Macon (CIL XIII 2583). Aus den iibrigen Namen ist kaum etwas herauszu- 

holen, weder fiir die Herkunft noch fiir die Art der Verbindung mit anderen 

bezeugten Personen des militarischen oder zivilen Bereiches. Es zeugt fiir die 

Bruchstiickhaftigkeit unseres Denkmalbestandes, daB kaum jemals zwei 

Nennungen sich gegenseitig erganzen. AuBer den vielleicht zusammenhangen- 

den Vettii und Pontii scheint nur in den Namen Vitalinius und Tertinius eine 

Verbindung zwischen Vetera und der Colonia faBbar zu sein; andere Namens- 

anklange (Hilario — Hilarinius CIL XIII 8612 oder das wiederkehrende 

Martins) haben kaum einen AufschluBwert.

81) AuBer CIL XIII 1863 u. 1877 (Lyon) nur 6575 (Osterburken) und 6733 (Mainz).

82) Vgl. H. Lehner, Steindenkmaler Nr. 649 IT.

83) Andecarus CIL XIII 3984; Ibliomarus CIL XIII 2839, wobei Iblio- ein typisch treve- 

risches Namenselement ist, vgl. Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage 324. Vgl. den 5. Ces. 

u. S. 143.

84) Zu den weiteren Verbindungen des Namens vgl. Verf., Sprachwissenschaftliche Bei

trage 347 zu Ammossa.

85) Vgl. Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage 347; in dem dort Gesagten muB man wohl 

den Verweis auf den Attaedio Litucci fit. CIL XIII 3452 verstarken.

86) Zu seiner den Matribus Brittis gewidmeten Weihung vgl. u. S. 134.

87) Die nur in Abschrift bekannte Inschrift CIL XIII 8641 ist zu Beginn zweifellos unvoll- 

standig gelesen. Ob der Spielraum der unsicheren Lesung zu einer Verbindung mit dem

Kugerner M. Eluadius Macrinus o. S. 117 f. ausreicht?
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Insgesamt macht die 30. Legion, von den hoheren Offizieren abgesehen, in 

ihrem Namengut den Eindruck, daB sie viel Bodenstandiges enthalt, gewiB 

nicht im eng lokalen Sinne, aber doch in erkennbarer Bindung. Die meisten 

Namen sind nach einheimisch-provinzialer Art gebaut, mit romisch-mittel- 

landischen Namenelementen in ortlicher Ab wandlung. NichtromischesNamen- 

gut spielt eine gewisse Rolle, wobei germanische und keltische Elemente sich 

die Waage halten. Was sich in den Kugerner-, Batasier- und Sunukernamen 

andeutete, wird auch fur das erweiterte Einzugsgebiet der Legion bestatigt. 

Man miiBte aus den auBerhalb des Xantener Raumes gefundenen Steinen der 

30. Legion das Bild erweitern. Der sig. leg. XXX. T. Fl. Ulf us (GIL XIII 1839) 

ist ein sprachlicher Nachbar des Ulfenus aus Rimburg (o. S. 111). Andere 

Namen wie Vithannus (OIL XIII 1858), Fannius (GIL XII 683) usw. lassen 

eine zusammenfassende Untersuchung des Namenmaterials der 30. Legion als 

wichtigen Beitrag zur Erhellung auch der niederrheinischen Bevolkerungs- 

verhaltnisse erscheinen.

Die Denkmaler anderer, nicht mit Vetera verbundener Legionen treten 

vollig zuriick. Die Nennung der legio I. Min. (GIL XIII 8598, Nieukerk, 

Kr. Geldern)88 89) bringt nur den Namen des Legaten [Ae^]l. PfloMtinus. — Der 

Veteran der legio II. Aug. L. lulius L. f. Fed. setzt in Asberg (GIL XIII 12075) 

der Polla Matidia Sp. f. Olumphia den Grabstein. — Der legio XX. Valeria 

victrix gehdrte der centurio T. Domit(ius) Vindex (GIL XIII 8707 aus Horn, 

Limburg, Niederlande) an88). — Die Anwesenheit einer Abteilung einer the- 

baischen Legion in dem nach ihren Martyrern benannten Ort ad Sanctos- 

Xanten wird durch die Legende uberliefert. Was an die Namen Mallosus und 

vor allem Victor ankniipft, ist durch die Ausgrabungen im Xantener Doni uner- 

wartet bestatigt worden90). Von dem auch sonst in Soldatenkreisen beliebten 

Namen Victor sind hier die dauerhaftesten Wirkungen ausgegangen. Mallosus 

ist ein seltener Name, den weder das CIL XIII noch A. Holder in einem zweiten 

Beleg kennen. Es liegt nahe, ihn an den keltischen Stamm *mallo- anzu- 

kniipfen, den wir aus ir. mall ’langsam4 kennen und der in verschiedenen Ab- 

leitungen (Mallus, Mallius, Mallo, Mallonius, Malluro) bezeugt ist. Zu einer 

moglichen geographischen Auswertung der -s (s)-Ableitung vgl. die Zusam- 

menstellungen ’Zum Namengut der Germani cisrhenani‘ (s. Anm. 117).

Auxiliartruppen sind durchweg nur mit je einer Inschrift vertreten. Es 

handelt sich um folgende Alae:

Die ala Afrorum (CIL XIII 8692, Kleve, eine Gotterweihung des Pontius 

Crescens). Ihre Anwesenheit in Untergermanien ist durch mehrere Denkmaler 

aus flavisch-trajanischer Zeit bezeugt, ohne daB ihre Garnison festgelegt 

werden konnte. Neben Mannschaften von der Hamus-Halbinsel wiegen spater 

solche aus Untergermanien vor91).

88) Vgl. E. Ritterling, Fasti des rom. Deutschland unter dem Prinzipat (1932) 128 Nr. 59.

89) Obwohl die Moglichkeit besteht, daB auf dem Stein XX. V. V statt XXX. V. V steht, 

wird man sich an die Angabe der vorhandenen Inschrift halten miissen, trotz des Index zu 

CIL XIII; s. E. Ritterling, RE ’Legio1 1779 und H. Dessau, ILS 4561.

90) W. Bader, Ausgrabungen unter dem Xantener Dom (in: Germania 18, 1934, 112 ff.). 

Ders., Die christliche Archaologie in Deutschland (in: Ann. d. Hist. Ver. f. d. Niederrhein 

144/45, 1946/47, 17 ff.). Vgl. Anm. 73.

91) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 121.
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Die ala Classiana (GIL XIII 8668, Monterberg bei Kalkar, decurio mit un- 

leserlichem Namen). Ihr Standort ist unbekannt, sie wurde friih nach Britan- 

nien verlegt92).

Die ala Frontoniana (N 242, Asberg, Grabstein des [. . .]cin[. Js Dacraionis 

cives Tribocus, 1. Halfte des 1. Jahrhunderts). Sie stand in julisch-klau- 

discher Zeit in Asciburgium, seit 70 n. Chr. auf dem Balkan93).

Die ala Moesica (GIL XIII 8592, Asberg, Name unleserlich), nachweisbar 

bis in die Zeil Hadrians94 95).

Die ala Vocontiorum (GIL XIII 8655, Xanten, Grabstein Silvano Loupi f. 

Trever(o)Si) und GIL XIII 8671, ’op gen Born‘ bei Kalkar, Grabstein des 

missicius Atil[l]us Di(vi)xti f.). Die Namen zeigen einen deutlich keltischen 

Einschlag. Die Truppe wurde friih (unter Vespasian ?) nach Britannien ver

legt96).

Die ala Noricorum, die als einzige dauerhaftere Bedeutung fur unser 

Gebiet gewonnen hat, stand seit 70 n. Chr. in Burginatium. Von dort stam- 

men die Steine CIL XIII 8662 (luliuls] Quint(us), Weihung an die Vagda- 

vercustis), 8669 (Grabstein des L. Carantiu[s...] f. Senecio, eines Raurakers?), 

8670 = H. Dessau, ILS 2523 (Grabstein des stator C. lulius Adari f. Primus 

Trever). Die Namen zeigen entsprechend der Herkunft der Bestatteten einen 

deutlich keltischen Einschlag97 * *). Die spateren Steine stammen aus Koln und 

vor allem aus Koln-Worringen93).

Kohortensteine sind sehr sparlich. Die cohors VIII. Breucorum ist GIL XIII 

8693 (Kleve?) vertreten mit dem Grabstein des Marcinus Surconis f. Breucus. 

Die Namen der aus Pannonien rekrutierten Einheit entsprechen in der friihen 

Zeit der Herkunft; Standort am Niederrhein und in Remagen vor 70 n. Chr.9’). 

— Die cohors Silauciensium (Seleuciensium) hat kaum in Asberg gestanden, 

wo der Grabstein eines Veteranen aus julisch-klaudischer Zeit gefunden ist 

(CIL XIII 8593 Tib. lul. Caretis f. Sdebdas domo Turo)100).

Zu einem numerus exploratorum Germanicorum hatte der bei Neulouisen- 

dorf, Kr. Kleve, bestattete Veteran gehort (CIL XIII 8683), dessen Name leider 

nicht geklart werden kann (RO[. . .]HINGE[. .]), bei dem aber der auch nicht 

ganz sicher gelesene Name der coniux Ulpia Sacs.ena einheimischen Cha- 

rakter101) und Verbindung mit der Colonia Ulpia Traiana vermuten laBt.

Es verbleiben ein paar Soldatensteine, die nicht bestimmten Truppen- 

teilen zuweisbar sind. Der Grabstein eines miles leg. [. . .] Q. Var[. . .] war in 

die Kirche von Budberg, Kr. Mdrs, eingebaut (CIL XIII 8603). Auf dem

92) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 127.

93) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 137 f.; A. Oxe, Bonn. Jahrb. 135, 1930, 62 ff.

94) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 143 f.

95) Dazu Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage 311 u. 345.

98) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 156 f.

97) Carantius und Senecio sind gelaufige gallische Typen; zu Adams vgl. Verf., Sprach

wissenschaftliche Beitrage 347.

9S) E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 144 ff.

") E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 177.

10°) E. Ritterling und E. Stein 212 und A. Oxe, Die Heimat (Krefeld) 1, 1922, 64 ff. Vgl. 

G. L. Cheesman, The Auxilia of the Rom. Imp. Army (1914) 69 Anm. 3.

101) Ob zu Saxxa CIL XIII 2765, Saxxamus (Saxsamus) 2766, 2881, 5641 gehorig?

Bonner Jahrbuch 154. 9
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Monterberg bei Kalkar ist der Grabstein des [. . .] Vetinius, mil. leg. [. . .] ge- 

funden (GIL XIII 8667). Nach Kleve gehorte die sehr zerstorte Inschrift 

GIL XIII 8698 Vitalii. . Jper, mil. leg[. . .]. Der Name des nach CIL XIII

8699 in Mauretanien geborenen, in Bedburg, Kr. Bergheim, begrabenen prae- 

fectus einer Kohorte ist nicht lesbar. Von einem Soldaten stammt auch 

CIL XIII 8696 (Kleve?, mit Totenmahldarstellung), wo H. Lehner, Steindenk- 

maler Nr. 647 Atrialnus] liest. Der. Vetinius konnte allenfalls an die im 

Xantener Gebiet seBhaft gewordenen Vettii anschlieBen (o. S. 123). Zu Atrianus 

hat das CIL XIII Parallelen nur aus 1328 und 2820 a.

Es bleiben noch die als beneficiarii verwandten Heeres- und Verwaltungs- 

angehorigen, die in kleinen Polizeistationen Dienst taten102). Sie sind bekannt 

aus Asberg (CIL XIII 8588 Weihinschrift des C. Catonius Respectus), Birten 

(CIL XIII 8621 Weihung von C. Vai. Tertiuls] und M. Vitalinius Secundus), 

Weeze-Wissen, Kr. Geldern (CIL XIII 8630 M. Aur. Lu. Veronius Verus; Ma- 

tres-Weihung, der Stein ist nicht erhalten). Wahrscheinlich gehoren zu 

diesen Inschriften der Beneficiarier auch die unter den zivilen Steinen be- 

handelten Weihungen CIL XIII 8589 = 8623 (Asberg-Xanten, s. o. S. 113) und

8700 (Qualburg, Gem. Schneppenbaum, Kr. Kleve). Am interessantesten ware 

davon die Inschrift CIL XIII 8621, wenn die dort genannten beneficiarii con- 

sulares C. Vai. Tertiuls] und M. Vitalinius Secundus entsprechend der o. S. 127 

geauBerten Vermutung etwas zu tun hatten mit den als Beamte der Colonia 

Ulpia Traiana in Valkenburg bezeugten M. Vitalinius und T. Tertinius 

(F 306ff.). Wenn auBerdem die Namenverbindung Tertinius Vitalis bei dem 

librarius praefecti der 30. Legion (CIL XIII 8619, v. J. 232, s. o. S. 127) in den 

gleichen Zusammenhang weist, so lieBe sich hier wenigstens an einem Beispiel 

ein Austausch zwischen Angehbrigen von Militar- und Zivilverwaltung beob- 

achten.

Da Truppenteile, deren Anwesenheit nur durch Ziegelstempel erweisbar 

ist, keine Namen hinterlassen haben, wird auf solche hier nicht eingegangen. 

Uber den S. Ces., der in diesem Zusammenhang genannt werden konnte, vgl. 

u. S. 143.

Es bleibt noch ein Blick zu werfen auf die auswartigen Truppenteile, die 

nach den Stammen des Xantener Siedlungsraumes benannt sind. Wir kennen 

je eine cohors Cugernorum, Baetasiorum und Sunucorum, in deren Zusam

menhang auch die beiden bekannten cohortes Sugambrorum zu nennen sind. 

Die Standorte verteilen sich auf Britannien, Moesien und Mauretanien.

Von der cohors I. Ulpia Traiana Cugernorum civium Romanorum105) sind 

Nachweise, meist aus Militardiplomen, fur die Jahre 103—140 n. Chr. bekannt. 

Sie stand in Nordbritannien in Procolitia (Carrowburgh). Die Nennungen 

sind vor allem wichtig wegen der Varianten des Kugernernamens: CIL VII 

1085, CIL XVI 48 und 70 Cugerni, dagegen Ephem. epigr. 3, 186 Cuberni, wo- 

zu ein t/rap/ec Xov^q[v.} (Dessau 8866) paBt. Die beiden

102) Zu Einrichtung und Verbreitung vgl. E. Ritterling und E. Stein a. a. O. 78 ff.

los) Vgl. die Belege im Thes. ling. Lat. Onomasticon s. v., weiter A. Riese S. 266, (vgl. 

Anm. 76); RE ’Cohors* (Cichorius); A. W. Byvanck, Excerpta Romana 3 (1947) 380 ’Cohors 

I. Cugernorum*.
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Varianten der Schriftsteller sind damit auch inschriftlich bestatigt. Leider ist 

nur ein einziger Angehdriger namentlich greifbar, der Veteran Aur. Campester, 

der im Namen der Kohorte der dea Coventina eine Weihung setzt (Ephem. 

epigr. 3, 186). Vgl. auch Vinomathus o. S. 113.

Die cohors I. Baetasiorum civium Romanorum ist im 2. Jahrhundert in 

Uxellodunum (Maryport) an der Kiiste siidwestlich der Hadriansmauer be- 

zeugt (Nachweis von 103—135, vgl. die bei den Cugerni angegebenen Quellen). 

In der Spatzeit war ihr Standort Reculbium (Reculver) an der Kiiste von Kent. 

In den Weihungen an I. o. m., Mars und Victoria treten nur die Prafekten 

T. Attius Tutor und Ulpius Titianus in Erscheinung104).

Von der cohors I. Sunucorum meldet das Diplom CIL XVI 70 aus dem Jahre 

124. Uber den dort als Sunucus genannten CNTITQNT Albani f. vgl. o. S. 119. 

(Sunuci zusammen mit Texuandri in einer vexillatio der cohors II. Nerviorum 

sind ohne personliche Namen bezeugt in der Inschrift Ephem. epigr. 3, 103). 

Der Standort der Kohorte ist unbekannt.

Am wenigsten durchsichtig sind die Verhaltnisse der cohortes Sugam- 

brorum105). Die cohors I. Claudia Sugambrorum ist schon 27 n. Chr. in Thra- 

kien bezeugt, spater in Moesien, 157 in Syrien. Eine cohors IV. Sugambrorum 

erscheint um 107 haufig in Mauretanien (z. B. CIL XVI 56), wahrend wir von 

einer 2. und 3. Kohorte von Sugambrern keine Kunde haben. Namen sind nicht 

bezeugt106). Ob der Ursprung dieser Kohorten auf rechtsrheinische Sugambrer 

zuruckzufuhren ist oder ob der Name auch an linksrheinische Sugambrer- 

gebiete ankniipfen konnte, ist nicht zu entscheiden. Insgesamt ist aus den Be- 

funden liber diese Kohorten wenig zusatzliche Auskunft zu gewinnen. Der 

Sugambrerfiirst Maelo (StraboAfZ’ZwcJtragt einen Namen, der zu air. mael ’ge- 

schoren1, ’Sklave1 passen wiirde und tatsachlich in CIL II und XII haufig vor- 

kommt. Aber als Fiirstenname ist das kaum denkbar, und der einzige Beleg 

aus CIL XIII 5258 (Kaiseraugst) starkt die Vermutung, daB ein gleichlautendes 

germanisches Namenelement anzunehmen ist.

Das sind also die Quellen, auf die unsere 364 Belege von 245 Namenformen 

die liber den Xantener Siedlungsbereich etwas aussagen konnen, zurlickgehen. 

Uberschauen wir das Ganze, so ist zu sagen, daB das Material zu wichtig ist, 

als daB man es iibergehen diirfte, und doch auch wieder zu diirftig und ein

seitig, als daB es allein sichere Aufschliisse geben konnte. VerhaltnismaBig 

ungestort erscheint die Maaslinie. Das Namengut der Rimburger Inschriften, 

der einzige in sich geschlossene Kreis, zeigt wohl alle die Namenschichten, die 

auch im weiteren Sinne flir den Xantener Siedlungsraum bedeutsam sind 

(o. S. 11 If.): einen betrachtlichen romischen Einschlag, der mindestens die 

denkmalsetzende Bevolkerung romischen Gewohnheiten angenahert zeigt, wo- 

bei allerdings die besonderen ortlichen Bedingungen in dem starken Vorwiegen 

von Ulpius unverkennbar sind. Wenn dann eine germanische und eine kel-

1(M) CIL VII 386, 390, 394, 395.

105) Dazu A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen tijd (1943) 518. RE ’Cohors' 

333 f. (Cichorius).

1(IS) Der praef. coh. I. Sugambrorum, von dessen Namen Bruchstiicke in der Inschrift CIL 

VI 1543 (Rom) erhalten sind, war sicher kein Sugambrer. Vgl. CIL XVI Index S. 184.

9'
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tische Namenschicht in annahernd gleicher Starke auftreten, so diirfte das 

dem Stande entsprechen, der am Gebirgsrand in der Auseinandersetzung 

zwischen der nach Norden mehr und mehr auslaufenden keltischen Besied- 

lung1'") und dem vordringenden Germanentum ubischer und sugambrischer 

Pragung erreicht war. Ob dabei der ziemlich betrachtliche Restbestand von 

undurchsichtigen Namen nur die Folge unserer mangelhaften Kenntnis fest- 

landkeltischer und friihgermanischer Sprache ist und demgemaB verstarkte 

etymologische Bemiihungen von diesen beiden Seiten erfordert, oder ob darin 

eine vierte Sprachschicht, die ihrerseits eine altertiimlichere germanische oder 

eine einem anderen Einschlag zuzurechnende sein konnte, vorliegt, laBt 

sich von dieser einen Gruppe aus nicht entscheiden. Aber es wird tat- 

sachlich eine zusammenfassende Behandlung der Sunuker-Namen (insbe- 

sondere auch der zum Kolner Raum gehbrigen) dringend, die ihrerseits auBer 

den fur die Nordwesteifel wichtigen Befunden des Trevererbereiches den Be- 

stand des ager Tungrorum heranzuziehen hatte107 108). — Zur Kennzeichnung des 

Batasierbereiches reichen unsere Denkmaler nicht aus. Wenn aber der an- 

scheinend einzige originate Annauso Sedavonis f. (o. S. 119) typisch fiir seine 

Landsleute ist, so wiirde man hier Belege fiir einen Einschlag sehen, der 

namentlich in charakteristischen Suffixbildungen verfolgbar ist und dessen 

Sprachcharakter am ehesten als germanisch anzusprechen ist. — Am farb- 

losesten ist vom Standpunkt der Sprachschichten aus die Rheinlinie und da- 

mit das eigentliche Kugernergebiet. Da wir fiir den zivilen Bereich fast ganz 

auf die Denkmaler der Colonia Ulpia Traiana angewiesen sind, so miissen wir 

mit verwickelten Verhaltnissen rechnen, ausgehend von dem Bestand, mit dem 

die Colonia begann, und der Wechselbeziehung, in der sie mit dem Lager von 

Vetera stand. Uber die ’alten Familien‘ Xantens kbnnen wir nur in dem einen 

oder dem anderen Faile von Zuwanderung aus der Feme etwas sagen, wie bei 

einigen Vettii, die anscheinend von Beginn der Colonia an auch als cives 

Traianenses auftreten (s. o. S. 123). Die ’einheimischen‘ Burger sind uns als 

Namenschicht nicht greifbar, vor allem, weil die Namengebung offenbar rasch 

romische Bestandstiicke aufnahm und im Zuge der Gewohnheit, den Vater- 

namen als Pseudogentilicium zu fiihren, schon mit der zweiten Generation 

etwa vorhandene Namen germanischen oder keltischen Ursprungs verschwin- 

den lieB. Aus den knapp 20 Namen der zivilen Steine laBt sich an Einblicken 

in die Bevblkerungsschichtung nur soviel entnehmen, daB Ulpii in der Stadt 

selbst nicht bezeugt sind und daB auch sonst die aus den kaiserlichen Biirger- 

rechtsverleihungen bekannten Namen ganz zuriicktreten gegeniiber den in ort- 

licher Gewohnheit aus dem gelaufigen Vorrat der lateinischen Cognomina ge- 

wonnenen Benennungen. Auslandischer EinfluB hat die Namen der Colonia 

kaum erreicht. Von den griechischen Namen (Adelfi, Ant(h)us, Callus, Gnostus, 

[L]usistrati(?), Olumphia, Phoebus) ist keiner in Xanten selbst bezeugt, und

107) AufschluBreich fiir dieses Ausebben ist der Vergleich des Namengutes der Treverer 

mit dem der Mediomatriker, woriiber ich in Rhein. Vierteljahrsbl. 18, 1953, 249 ff. gehandelt 

habe.

108) Vgl. Verf., Sprachwissenschaftliche Beitrage 356 If. Ein spater Sunuker stellt sich 

soeben vor in dem Giboaldus n(atione) Suncus einer u. S. 152 ff. von R. Egger veroffentlichten 

Inschrift.
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es ist auch unwahrscheinlich, daB der thrakische Soldateneinschlag mit seinen 

Namen auf cives Traianenses iibergegriffen hat (o. S. 120 u. 126). Im Namen

gut der 30. Legion ist der Befund, von den hoheren Chargen ahgesehen, ver- 

gleichbar, doch ist der germanische und keltische Einschlag spiirbarer.

Gotternamen.

Zum AbschluB seien noch die Namen der Gottheiten, die im Xantener Sied- 

lungsraum bezeugt sind, unter dem Gesichtspunkt zusammengestellt, was 

davon file das Gebiet charakteristisch sein konnte. Romische und nicht- 

romische Gottheiten halten sich die Waage; unter den Weihenden haben die 

Zivilisten einen unbedeutenden Vorsprung vor den Soldaten, doch ist dabei 

die Gesamtverteilung der erhaltenen Steine auf beide Gruppen zu beriicksich- 

tigen.

Rdmisch-siidlandische Gottheiten100):

Apollini ([.] Sabinius) 8686

deae dominae Rufiae [M]aternae (Mucronia Marcia) 8706

in h(onorem) d(omus) d(ivinae) {Sept. Mucatra und fiinf Soldaten mit thrakischen 

Namen) 8607

Fatis (7) 8687

Fortunae (—) 8608; (C. Sextilius Lepidus) 8609

Genio loci und lovi o. m. siehe lovi o. m.

Genio loci, lovi o. m. und lunoni reginae siehe lovi o. m.

Genio loci und Quadrubis siehe Quadrubis

lovi optimo maximo (C. Catonius Respectus) 8588; (Cl. Nero) 8605; ( — ) 8613;

(T. Altius lanuarius und L. Acceptus Retom.ae) 8614; (T. Granius Victorious) 

8615; (Martins Victor) 8616; (M. R. R.) 8617; (M. Sep. lunius) 8618

lovi o. m. conservator! (Tertinius Vitalis) 8619

lovi o. m. Dolicheno (T. Pon[t(ius)] M. f. [M]arc[i]a[n]u[sJ) 8620

lovi o. m., Genio loci (C. Vai. Tertiu[s] und M. Vitalinius Secundus) 8621; (Q. Cae- 

cilius Secundus) 8700

lovi o. m., lunoni, Minervae ([S]exti lul. [. . .]ntini) 8624

lovi o. m., lunoni reginae, Genio loci (lun. Valens) 8589 = 8623

lovi o. m., lunoni regine, Minervae (T. Quartinius Saturnalis) 8625

lovi o. m., lunonibus omnibus (lul. Vitalis) 8622

Herculi Ma(gusano) (L. Vib. Castus) 8610 = P. Steiner, Katalog Xanten (1911) 45.

Herculi Magusano et Haevae (Ulpi(us) Lupio und Ulpia Ammava) 8705 

lunoni (reginae), lovi o. m. und Genio loci siehe lovi o. m.

lunoni regine, lovi o. m. und Minervae siehe lovi o. m.

lunonibus sive Gabiabus m(atribus oder aternis) (M. Hilarinius Romanius) 8612 

lunonibus omnibus und lovi o. m. siehe lovi o. m.

Marti (C. lul. Annalis) 8626; (Ulp. Atidenus) 8627; (Secundinius Martius) 8628 

Marti Camulo (cives Remi) 8701

Marti Halamardf. .] (T. Domit. Vindex) 8707 — H. Dessau, ILS 4561

109) Die Dedikantennamen sind in Klammern gesetzt. Fragezeichen in Klammern: Dedi- 

kantenname ist verloren gegangen. — in Klammern: Dedikant ist nicht genannt. Sind die 

Dedikanten Soldaten, so sind die Inschriftennummern kursiv gesetzt.

Retom.ae
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Mercurio (. . civiMe[. . .]) 8635; (Pontius Crescens) 8636; (M. C. P.) 8689; (C. lulius

Martialis) 8690

Mercurio Arverno (Irmidius Ma[cr]o) 8709

Minervae, lovi o. m. und lunoni regine siehe lovi o. m.

d(eo) i(nvicto) M(ithrae) (lul. Martius) 8640 

Quadrivis (L. Valerius Verecundus) 8637

Quadrufb(is)], Genio loci (Flaviuls] Severu[s]) 8638

Silvano (Cessorinius Ammausius) 8639

Veste (—) 8642

Einheimische Gottheiten:

Alateiviae (Divos) 8606

Matribus Annaneptis (Q. Vetius Quintus) 8629

Mercurio Arverno (Irmidius Ma[cr]o) 8709

Matribus Arsacis paternis sive maternis (M. Aur. Lu. Veronius Verus) 8630 =

H. Dessau, ILS 4782

Matribus Brittis (L. Valerius Simplex) 8631

M(atribus) Brittis Ma[rs]acis (Landa!. . .]) 8632

Marti Camulo (dues Remi) 8701

Matribus Frisavis paternis (?) 8633

lunonibus sive Gabiabus m(atribus oder aternis) (M. Hilarinius Romanius) 8612 

Haevae, Herculi Magusano siehe Herculi Magusano

Marti Halamardf. .] (T. Domit. Vindex) 8707

Hludanae (C. Tiberius Verus) 8611

H. LVCENAE (Cen[. . .]) 866110^)

Herculi Ma(gusano) (L. Vib. Castus) 8610 = P. Steiner, Katalog Xanten (1911) 45 

Herculi Magusano et Haevae (Ulpi(us) Lupio et Ulpia Ammava) 8705 

M(atribus) Ma[rs]acis siehe M(atribus) Brittis

Matribus Treveris (T. Paternius Perpetuus) 8634 

[Matro]n[i]s? Vaeavf. . .] (?) 8665

Vagdavercusti (lulius Quint.) 8662; (?) 8702; ([. . .]us lustus) 8703

Auf die sehr umstandliche Untersuchung, was aus diesen Belegen fiir die 

Beurteilung der einheimischen Verhaltnisse des Xantener Gebietes entnommen 

werden kann, muB hier verzichtet werden. Die wenigsten dieser Gottheiten 

werden an den Fundorten bodenstandig sein. Das gilt bestimmt fiir die an 

Zahl ganz zurucktretenden keltischen Gottheiten: der (Mars) Camulus, dessen 

Stein, von cives Remi im 1. Jahrhundert gesetzt, in der Kirche von Rindern ver- 

mauert war, war eine der verbreitetsten gallischen Gottheiten. Der (Mercurius) 

Arvernus war nicht weniger bekannt, wenn auch unter verschiedenen 

Namen109 110). Immerhin scheint die Haufung der Weihungen in der Gegend von 

Koln-Aachen (GIL XIII 7845, 8164. 8235, 8579, 8580, 8709) auf eine besondere

109a) Zur Frage, ob Hlucenae oder H(erae) Lucenae zu lesen ist, vgl. S. Gutenbrunner 

(Anm. 12) 83 und 104.

110) R. Thurneysen wies otters darauf hin, daB mit dem Mercurius Arvernus identisch 

ist der Mercurius Arvernorix aus Miltenberg, aber auch die Weihung Mercurio Dumiati in 

dem beriihmten Heiligtum auf dem Puy de Dome im Arvernerlande selbst; sein eigentlicher 

Name steckt wohl in dem in Bitburg gefundenen Mercurio Vassocaleti CIL XIII 4130, da 

Gregor von Tours bei dem Bericht fiber die Zerstdrung des Arverner-Heiligtums bemerkt, daB 

der Gott Gallica lingua Vassogalate heiBe.
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Beziehung zu weisen. Wichtige Probleme bietet die Gruppe der Matres-In- 

schriften. Gegeniiber den zahlreichen Matronae (neben Mat res) des Ubier- 

landes erscheint fur das Xantener Gebiet charakteristisch, daB keine Matronae, 

sondern nur Matres auftreten (so wird auch die sehr unsichere Erganzung 

8665 noch zweifelhafter). S. Gutenbrunner schlieBt daraus: ’Xanten im Lande 

der Cuberni (d. i. der von Tiberius verpflanzten Sugambrer) erweist sich als 

Mittelpunkt des Kultus der Mutter und zwar besonders jener, die nach Volkern 

benannt sind. Die Widmungen gehen aber fast durchweg von den Soldaten 

der Xantener Legion aus und die Miitterverehrung diirfte nicht so sehr auf die 

Rechnung der Cuberner zu setzen sein als auf Uberlieferungen dieser Le- 

gion‘in). Eine weitere Erlauterung dieses Befundes ware notig. Tatsachlich 

wiegendie Weihungen Matribus Arsacis* 112), Brittis, Marsacis, Frisavis, Treveris 

durchaus vor; sie geben fiir die Xantener Probleme hochstens insofern etwas 

aus, als sie die Herkunft der Dedikanten beleuchten konnen.

Von den iibrigen Gotternamen haben eine weitere Verbreitung Hercules 

Magusanus (Schwergewicht und Ausgang des Namens bei den Batavern113) ) 

und die Gabiae (vor allem in Rovenich, Kr. Euskirchen). Dagegen ware fiir 

Hludana und Vagdavercustis eine engere Bindung an den Xantener Raum an- 

zunehmen, wahrend Alateivia, Annanept(i)ae, Haeva, Halamardus nur in den 

hier angefiihrten Belegen vorkommen. Wahrend Vagdavercustis eine ausge- 

sprochene Soldatengottin zu sein scheint114), sind die Weihungen an Alateivia 

und Haeva sicher, an Hludana wahrscheinlich von Zivilisten, die an die Anna- 

nept(i)ae und an Halamardus von Legionsangehorigen115). Die Namen sind 

samtlich germanisch116), und eine vorsichtige Auswertung zur Kennzeichnung 

des Xantener Gebietes ist nicht von vornherein abzulehnen. Eine wechsel- 

seitige Stiitzung von Gotternamen und Dedikantennamen zeigt nur CIL XIII 

8705: Herculi Magusano et Haevae Ulpi. Lupio et Ulpia Ammava pro natis 

v. s. I. m.; das mag tatsachlich kennzeichnend sein fiir den Herkunftsraum 

dieses (aus dem ehemals Geldrischen stammenden) Steines.

AbschlieBend konnen wir wohl feststellen, daB es nicht an Problemen 

fehlt, die im Zusammenhang mit dem romerzeitlichen Namengut aufgewiesen 

und gefordert werden konnen. Mag der inschriftliche Bestand des Xantener 

Raumes — von Anfang an oder durch die Ungunst der Erhaltung am stein- 

armen Niederrhein — auch sparlicher sein als der der siidlich angrenzenden 

Gebiete, so bietet er doch noch einen groBen Reichtum von friihgeschichtlich 

auswertbarem Material. Und mogen wir auch bei der Behandlung oft genug 

auf Grenzen gestoBen sein, Grenzen der Zustandigkeit, wo die Archaologie, 

besonders mit der Datierung der Denkmaler, die Heeresgeschichte, die Reli-

U1) S. Gutenbrunner, Die germ. Gotternamen 152 u. 117.

112) Dazu S. Gutenbrunner a. a. O. 150.

11S) S. Gutenbrunner a. a. O. 60 f.

114) Zu Name und Verbreitung S. Gutenbrunner a. a. O. 102 f.

115) Zu CIL XIII 8707 vgl. Anm. 89.

116) Vgl. S. Gutenbrunner a. a. O. Wenn zu Haeva mit der Caiva dea (CIL XIII 4149, Pelm 

a. d. Kyll) als Gegenstiick zu rechnen ist (S. Gutenbrunner a. a. O. 107), so ware auch dies 

eine Erscheinung, die zu anderen im Grenzgebiet von Germanen und Kelten beobachteten 

Eigentiimlichkeiten stimmt; vgl. o. S. 98 u. 101.
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gionsgeschichte eingreifen miissen, Grenzen des Einzugsraumes, wo die Aus- 

weitung der Untersuchung auf die Nachbarraume, die Gebiete der Ubier, der 

Bataver, der Tungrer notig wird, — schon allein unsere auf die sprachwissen- 

schaftliche Feststellung der Namenschichten und ihrer Entwicklung aus- 

gehende Untersuchung diirfte das Bild von dem Zusammentreffen und der 

Auseinandersetzung dreier Kulturen, romischer, germanischer und keltischer, 

veranschaulicht haben, wobei die Moglichkeit eines vierten Einschlages im 

Namengut namentlich im Siidwesten des Gebietes sichtbar, aber noch nicht 

entscheidbar ist117).

117) Einiges zu diesen Fragen bring! mein Beitrag ’Zum Namengut der Germani cisrhe- 

nani‘ in dem Festband der Annalen des Historischen Vereins fur den Niederrhein 1954 (im 

Druck).




