
704 Besprechungen

Robert Forrer, Keltische Numismatik der Rhein- und D o n au

la n d e. - Band 1: Nachdruck der 1908 erschienenen Ausgabe. Akademische Druck- und Verlags- 

anstalt Graz 1968. - Band 2: Bibliographische Nachtrage und Erganzungen. Redaktion Karel 

Castelin. Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz 1969.

Niemand, der sich mit keltischen Miinzen beschaftigt, wird an Muret, La Tour, Blanchet und 

Forrer vorbeikommen. Ihre Werke unterbauen noch heute die ganze keltische Numismatik. Die 

Namen Muret und La Tour sind verbunden mit der Aufgliederung der Miinzen und dem Haupt- 

katalog; Blanchet beschaftigte sich mit dem westlichen Verbreitungsgebiet der Kelten, wahrend bei 

Forrer das Schwergewicht auf dem bstlichen Raum liegt.

Die grundlegende Arbeit von Forrer ’Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande' erschien 

von 1901-1907 im Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothringische Geschichte und Altertumskunde in 

Metz. Zitiert wird allerdings immer die 1908 im Verlage Triibner in Straftburg veroffentlichte 

Buchausgabe. Die Jahresangaben sind nicht unwesentlich, denn sie beweisen, daft Forrer seine Arbeit 

zum groftten Teil vor Blanchet verdffentlicht hat (Adrien Blanchet, Traite des Monnaies Gauloises 

[Paris 1905]). Ubrigens kannte Blanchet Forrers ’Keltische Numismatik' und verwertete sie. In 

seinen Referenzen gibt er die Jahre 1901 und 1902 an.

Man konnte annehmen, Forrers Arbeit habe heute, nach rund 70 Jahren, nur mehr eine historische 

Bedeutung und sei nur fiir den Spezialisten von Wert. Das ist nicht der Fall. Man kann heute 

praktisch keine Arbeit liber die keltische Numismatik schreiben, ohne sich kritisch mit Forrer zu 

befassen, oder ihn wenigstens zu erwahnen. Drei wesentliche Beitrage in der letzten ’Revue Beige 

de Numismatique et de Sigillographie' (1970) mbgen als Beweis fiir diese Behauptung dienen. 

Sowohl die belgische Spezialistin Simone Scheers (Lin monnayage gaulois non attribue de la cote 

maritime beige), als auch der Prager Karel Castelin (Le statere BN 9744, une frappe menapienne?) 

und besonders der franzbsische Forscher J.-B. Colbert de Beaulieu (Les potins dits ’a la tete 

diabolique') greifen auf Forrer zuriick. Gewift, die beiden letzten Numismatiker beziehen sich nicht 

ausdriicklich auf die ’Keltische Numismatik'. Castelin zitiert den Zusatzband, und Colbert de 

Beaulieu beruft sich vielfach auf die 1925 erschienene Arbeit Forrers ’Les monnaies gauloises ou 

celtiques trouvees en Alsace'. Diese Hinweise - mit Absicht wurde keine in Deutschland erschienene 

Studie erwahnt - zeigen, daft Forrer auch heute noch eine Zentralfigur im keltischen Miinzwesen 

ist. Nicht nur der Forscher und der Spezialist, sondern auch der anspruchsvolle und kritische 

Sammler muft seine Werke kennen.

In den 70 Jahren seit dem Erscheinen von Forrers Hauptwerk, und dies besonders in den letzten 

Jahrzehnten, wurden die Erkenntnisse liber die keltischen Miinzen wesentlich erweitert. Gewift, 

manche Auffassungen und Darlegungen Forrers sind heute iiberholt; besonders seine Datierungen 

wurden durch die neuere Forschung richtiggestellt. Trotzdem, Forrers Arbeit ist und bleibt ein 

unbestrittenes Standardwerk der keltischen Numismatik.

Bisher stand der Miinzenfreund vor einem doppelten Problem, wenn er auf Forrer zuriickgreifen 

wollte. Einerseits konnte er sich die ’Keltische Numismatik' sogar antiquarisch kaum beschaffen; 

andererseits vrar es ihm schwer festzustellen, in wieweit der Text Forrers mit den Ergebnissen der 

heutigen Forschung im Einklang steht. Die Akademische Druck- und Verlagsanstalt Graz begeg- 

nete ahnlichen Schwierigkeiten, als sie eine Neuausgabe der ’Keltischen Numismatik' vorbereitete. 

Eine einfache Wiedergabe der Straftburger Ausgabe war zwar kein drucktechnisches Problem, aber 

damit war die zweite Frage nicht gelbst. An eine vollstandige Neuschrift konnte und durfte nicht 

gedacht werden, denn Standardwerke sollen ohne Anderungen wiedergegeben werden. Der Verlag 

entschied sich fiir die einzig richtige Lbsung: in einem ersten Band wurde die ’Keltische Numis

matik' integral herausgegeben und durch einen zweiten Band mit Erweiterungen und Berichti- 

gungen erganzt. Auch die eingeschlagene Methode kann nur anerkannt werden: im Grundwerk 

weist eine durchlaufende Numerierung auf die entsprechende Kommentarstelle im zweiten Bande 

hin. Originaltext und Erganzung konnen so ohne lastiges Hin- und Herschlagen miteinander ver- 

glichen werden.
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Mit der Bearbeitung des Erganzungsbandes wurde Karel Castelin beauftragt. Dem Prager Fach- 

mann gelang dann der grofie Wurf, indem er fiir die Besprechung der einzelnen Hauptgebiete die 

augenblicklich besten Kenner der keltischen Miinzen berief. Namen wie Derek F. Allen (Grofi- 

britannien), Karel Castelin (Tschechoslowakei, allgemeine Erganzungen), Jean-Baptiste Colbert de 

Beaulieu (Frankreich, Belgien), G. Kenneth Jenkins (Iberische Halbinsel), Hans-Jorg Kellner 

(Deutschland, Osterreich, Schweiz), Judita Winkler (Siidbstliche Donaulander: Bulgarien, Jugos- 

lawien, Rumanien, Ungarn) geben unbedingt die Garantie, dafi der Erganzungsband die neuesten 

Erkenntnisse der keltischen Miinzforschung enthalt. Auf rund 120 Seiten stellen 423 bibliogra- 

phische Notizen falsche Ansichten Forrers richtig, vervollstandigen seine Angaben oder geben die 

neueste Auffassung der Forschung an. 20 ausgezeichnete Karten belegen und erlautern die Aus- 

fiihrungen der Spezialisten.

Aufierst wertvoll sind auch die 20 neuen Bildtafeln, die gegen 250 Miinzen zeigen, welche zum 

Teil bei Forrer nicht angegeben wurden. Dies gilt zum Beispiel fiir die britischen Pragungen 

(Tafel 10). Die Bildqualitat lafit allerdings besonders bei dieser Tafel zu wiinschen iibrig. In den 

Erlauterungen zu den Tafeln wird zwar auf die entsprechende Figur oder Textstelle bei Forrer 

hingewiesen, aber im ersten Bande fehlt der Bezug auf die Tafeln. Durch dieses Versaumnis wird 

ihre Verwendung sehr erschwert, wenn nicht sogar unmdglich gemacht. Einzelne Ungenauigkeiten 

in Band 2: Tafel 8,3 gehbrt zu Fig. 446 (S. 253) in Band 1 und nicht zu Fig. 447 (S. 254). Die 

Remi-Miinze auf Tafel 9,3 1st nicht aus Potin, sondern aus Bronze. Ware nicht ein Hinweis ange- 

bracht, daft der auf Tafel 9,1 abgebildete Stater gar nicht als Leuci-Pragung feststeht? Der Stater 

Forrer 1 Fig. 460 miifite den Treveri zugewiesen werden (La Tour 8799). Solch kleine Schnitzer 

sind vielleicht unwesentlich; sie stbren aber in einem sonst glanzend aufgebauten Werke.

Die rheinischen Fundmiinzen wurden bei Forrer ziemlich stiefmiitterlich behandelt. Ich denke 

besonders an die Pragungen der Aduatuci und der Treveri, die gerade fiir den Rheinraum wesent- 

lich sind (erwahnen wir als Beispiel nur die Funde von Haltern und vom Marberg bei Pommern). 

Forrer bildete keine einzige Aduatuci-Miinze ab. Was die Treveri anbelangt, kannte er die ARDA- 

Pragungen unbegreiflicherweise nicht. Der Zusatzband fiillt diese Liicken nicht auf. War zwar 

keine eingehende Besprechung zu erwarten, so hatten die fehlenden Pragungen der Stamme doch 

wenigstens bei den neuen Abbildungen beriicksichtigt werden miissen. Schliefilich heifit Forrers 

Werk ja ’Keltische Numismatik der Rhein- und Donaulande'.

Wertvoll ist wieder die Gegeniiberstellung der Abbildungen bei Forrer, bei Muret und La Tour. 

Sie erspart viel lastiges Aufsuchen und Nachschlagen. Auch die Zusammenstellung der Gewichte 

und des Feingehaltes der bei Forrer erwahnten Goldmiinzen ist eine gliickliche und interessante 

Idee. Ein sorgfaltig und genau aufgebauter Registerteil schliefit Band 2 ab.

Es mufi noch eine wichtige Teilarbeit erwahnt werden: ein Literaturverzeichnis, das 866 Angaben 

umfafit. Ich glaube, dies ist der erste Versuch, die bis 1965 erschienenen einschlagigen Arbeiten 

zusammenzustellen.

Die sorgfaltige Aufmachung der beiden Bande braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden; 

sie ist fiir einen Verlag vom Rufe der Akademischen Druck- und Verlagsanstalt eine Selbstver- 

standlichkeit.

Esch-sur-Alzette L. Reding




