
J. E. BOGAERS

Civitates und Civitas-Hauptorte 

in der nordlichen Germania inferior

Nachdem im Jahre 47 n. Chr. Cn. Domitius Corbulo als legatus Augusti pro 

praetore Niedergermaniens vom Kaiser Claudius den Befehl erhalten hatte, alle 

seine Truppen auf das linke Ufer des Rheines zuriickzuziehen1, war dieser Flufi 

(d. h. der Niederrhein, der ’Krumme‘ und der ’Altec Rhein) fiir eine Periode von 

mehr als zweihundert Jahren die Grenze des romischen Imperiums in unseren 

Gegenden. In dieser Zeit gehorten die romischen Niederlande (Bild 1) grofiten- 

teils zum militarischen Bezirk, seit etwa 83 zur Provinz Germania inferior2, 

die an der Siidseite durch Germania superior und Gallia Belgica begrenzt wurde. 

Sehr wahrscheinlich hat der siidliche Teil der Provinz Zeeland, namentlich 

Zeeuws-Vlaanderen und Walcheren, und vielleicht auch Noord- und Zuid- 

Beveland, zur Gallia Belgica und zur civitas Menapiorum gehbrt. Uber den Ver- 

lauf der Grenze zwischen Gallia Belgica und Germania inferior im Gebiet der 

niederlandischen Provinzen Noord-Brabant und Limburg und der belgischen 

Provinzen Antwerpen und Limburg gibt es keine Gewifiheit. Dies steht u. a. im 

Zusammenhang mit dem Problem der Wohnsitze der Frisiavones und der Tungri, 

und auch der Texuandri, die vermutlich administrativ von der civitas Tungrorum 

abhangig gewesen sind3, und weiter mit der Frage, zu welcher romischen Provinz 

die Civitates der Frisiavones und der Tungri gehort haben.

Vielleicht gehorte ein kleiner Teil der niederlandischen Provinz Limburg, nament

lich der ostlichen Gegend von Sud-Limburg, zu der civitas Sunucorum, deren 

Hauptort nicht bekannt ist4. Diese Provinz, jedenfalls das Gebiet nordlich des 

Flusses Geul5, gehorte weiter zu den Wohnsitzen der Cugerni und Baetasii, die 

seit den Jahren 97/98 in irgendeiner Weise unter der Verwaltung der Colonia 

Ulpia Traiana, Xanten, gestanden haben6. Die Gegend sudlich der Geul kann ein 

Teil der civitas Tungrorum gewesen sein7.

1 Tac., Ann. XI 19.

2 Vgl. E. Stein, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkorper unter dem Prinzipat (Wien 1932) 

10 f.; G. Alfoldy, Die Legionslegaten der romischen Rheinarmeen (Epigraphische Studien 3 

[Kdln-Graz 1967]) 102 Anm. 376.

3 Vgl. C. E. Stevens, Toxandria. RE VI A 1843; P. Roosens, Taxandria N. R. 30, 1958, 39 ff.

4 Vgl. Riiger 1968, 37 Abb. 1, 99 f.

5 J. E. Bogaers, Ber. ROB 12/13, 1962/63, 75 f.

6 Vgl. Bogaers 1960/61, 273 Anm. 54, 295 Anm. 178; Riiger 1968, 85 ff., 96 ff.

7 Vgl. GIL XIII 5, Taf. II. IV. VI (K. Kretschmer). - Fiir andere Ansichten siehe Riiger 1968, 

37 Abb. 1, 39 ff.; J. Mertens - A. Despy-Meyer, Belgie in het Romeins tijdvak (Brussel 1968) 

Karte 1.
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1 Die (vermutlichen) Wohnsitze der Volker, welche in der romischen Kaiserzeit in den Nieder- 

landen und den benachbarten Teilen von Belgien und Deutschland gelebt haben; weiter Stadte 

und Hauptorte von Civitates (1-5) sowie einige wichtige Siedlungen, die als Hauptort der civitas 

Frisiavonum in Frage kommen kbnnen (6-10) (Zeichnung H. J. Bloklander, R. O. B., Amersfoort). 

MaCstab etwa 1 : 2 450 000.

1 Voorburg-Arentsburg, Forum Hadrian! / Municipium Aelium oder Aurelium Cananefat(i)um. —

2 Nijmegen, Ulpia Noviomagus / Municipium Batavorum. — 3 Xanten, Colonia Ulpia Traiana. — 

4 Koln, Colonia Claudia Ara Agrippinensium. — 5 Tongern, Atua(tu)ca Tungrorum. — 6 Cuijk, 

Ceuclum. - 7 Rossum - Alem. - 8 Rockanje. - 9 Goedereede. - 10 Ganuent(a) in der Osterschelde,

Gem. Zierikzee, bei Colijnsplaat.
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Die civitas Batavorum hatte als Hauptort Nijmegen (Bild 1,2), d. h. Batavodurum/ 

Oppidum Batavorum in der Zeit vor dem Aufstand der Jahre 69/70, danach 

(Ulpia) Noviomagus, spater offiziell Municipium Batavorum genannt. Die Civitas 

der Batavi erstreckte sich hauptsachlich auf den ostlichen Teil der insula Batavorum 

(d. h. des Gebietes einerseits zwischen dem Niederrhein, dem ’Krummen und dem 

’Alten‘ Rhein, und andererseits zwischen der Waal und dem unteren Lauf der 

Maas), namentlich auf die Over- und Neder-Betuwe, und weiter auf die Gegend 

stidlich der Waal bis etwa zur Maas.

Im westlichen Teil der insula Batavorum lag die Civitas der Cananefates, deren 

Hauptort, Forum Hadriani (Bild 1,1 u. Bild 6 u. 7), 162 oder schon etwas friiher 

Municipium A. Cananefat(i)um geworden ist8.

Andere Volker, die in den romischen Niederlanden gewohnt haben, sind die 

Marsaci und die Sturii. Diese lebten in der Provinz Zeeland und auf den siid- 

hollandischen Inseln. Die Marsaci gehorten vermutlich zur civitas Menapiorum. 

Die Sturii waren moglicherweise in der Zeit vor 70 von der Civitas der Batavi, 

nachher von der der Frisiavones administrativ abhangig9.

Die nachfolgenden Ausfiihrungen zerfallen in drei Teile, die sich alle hauptsach

lich auf die mittlere Kaiserzeit beziehen.

I. Ulpia Noviomagus

Vom Hauptort der civitas Batavorum in der Zeit nach 70 ist verhaltnismafiig 

wenig bekannt. Auf der Ebene an der westlichen Seite des heutigen Nijmegen 

(Bild 2), am siidlichen Waalufer, in und um das sog. Waterkwartier, hat sich nach 

dem Bataveraufstand eine zivile Siedlung entwickelt. Diese wurde moglicher- 

weise bis zur Zeit des Trajan Batavodurum genannt, wie die vormalige zivile 

Siedlung im ostlichen Hiigelgelande, die im Jahre 70 untergegangen ist. Im Zu- 

sammenhang mit dem Abzug der legio X gemina aus Nijmegen nach Pannonien 

(etwa 104) kann der Kaiser M. Ulpius Traianus der jungen Siedlung im Westen 

Marktrecht, das ius nundinarum, verliehen haben. Dieser Ort hat vielleicht erst 

damals zusammen mit dem kaiserlichen Beinamen oder Ehrennamen Ulpia den 

Namen Noviomagus (Neu-Markt) bekommen. Ulpia Noviomagus ist bald zu 

einer peregrinen Stadt, einer Stadt-de-facto, ausgewachsen und hat vermutlich 

friihestens in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts (unter Marcus Aurelius 

oder Septimius Severus ?) Stadtrecht und den Rang eines Municipium erhalten. 

Es ist aber keineswegs ausgeschlossen, dafi dies erst in der Zeit des Caracalla 

oder noch spater geschehen ist10.

Das bebaute Areal von Ulpia Noviomagus war etwa 40 ha grofi11. Von einer 

Ummauerung oder von Graben ist nichts bekannt. Ein grofier Teil des Stadt-

8 Bogaers 1960/61, 263 ff.; 1964, 45 ff.; Riiger 1968, 88 ff.

9 Vgl. Bogaers 1960/61, 274; Riiger 1968, 95 f. — Die Sturii sind nur aus Plinius, Nat. hist. IV 101 

bekannt.

10 Bogaers 1960/61.

11 Brunsting 1937, 17.
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3 Ulpia Noviomagus. Romisches Mauerwerk, 1834 (von C. J. C. Reuvens und C. Leemans) 

und 1920-1921 (von M. Daniels) ausgegraben (nach Brunsting 1949, Taf. XI 2).

MaCstab 1 : 12 500.

gebietes mufi in nachrdmischer Zeit von der Waal weggeschwemmt worden sein. 

Aus einer Karte von Nijmegen und Umgebung, welche Jacob van Deventer ca. 

1560 gezeichnet hat, kann man entnehmen, dafi das Siidufer des Flusses damals 

75 bis 100 m weiter nordlich gelegen hat (Bild 3)12.

Von den Gebauden der rdmischen Stadt ziehen zwei Komplexe mit der gleichen 

Orientierung die Aufmerksamkeit auf sich. Erstens betrifft es ein rechteckiges 

ummauertes Gelande von 90 x 40 m, auf dem zwei rechteckige gallo-rdmische 

Umgangstempel gestanden haben (Bild 4). Diese sind 1920 und 1921 unter sehr 

schwierigen Umstanden vom damaligen Stadtarchivar M. Daniels, dem wir das 

meiste unserer Kenntnis von Ulpia Noviomagus zu verdanken haben, entdeckt 

und teilweise ausgegraben worden13. Im Waterkwartier fand Daniels auch Uber- 

reste von Topfereien14. Die Bedeutung eines zweiten Komplexes, der mindestens 

90 x 60 m grofi war, ist nicht klar (Bild 5). Die Anlage ist schon 1834 von C. J. C. 

Reuvens und C. Leemans teilweise untersucht worden, die Grabungsbefunde aber 

hat H. Brunsting erst viele Jahre sparer veroffentlicht15. Was am Grundrifi am

12 Daniels 1927, 68 und Abb. XVI.

13 Daniels 1927, 70 ff.; J. E. A. Th. Bogaers, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe 

(’s-Gravenhage 1955) 26 ff. — Zu einer ahnlichen Anlage mit zwei gallo-romischen Tempeln 

vgl. G. Faider-Feytmans, Le site sacre de Fontaine-Valmont. Mem. et publ. Soc. des Sciences 

Hainaut 74, 1960, 19-63.

14 Daniels 1927, 90 ff. (Topfe); 1955, 202 f. (Lampen?).

15 Brunsting 1949.
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4 Ulpia Noviomagus. Grundrifi eines 1920—1921 ausgegrabenen gallo-rdmischen Doppeltempels 

(nach Daniels 1927, 74 Abb. 18). — Mafistab 1 : 1250.

meisten auffallt, sind zwei sich rechteckig aneinander anschliefiende Mauern mit 

ein- und ausspringenden flachen Nischen 16. Diese Mauern haben zur Ummauerung 

eines schwer fundierten Baues gehbrt. Reuvens dachte an ein offentliches Bade- 

gebaude17. Brunsting vermutete, dab es sich auch in diesem Fall um einen Tempel 

handelt, v. Petrikovits fragte sich, ob es die Uberreste einer Kryptoportikus sein 

kbnnten18. Hinsichtlich Reuvens’ alter Hypothese und der zwei Mauern mit

16 Brunsting (1949, 57) bemerkt, dafi diese Mauern an eine ’semimoderne' Gartenmauer erinnern. — 

Vgl. dazu die Anlage des Gartens im romischen Palast von Fishbourne (mit rechteckigen und 

halbrunden ’recesses'): B. Cunliffe, A Roman Palace and its Garden (London 1971) 75 Fig. 13, 

und 140 f. Fig. 30.

17 Brunsting 1949, 52.

1H Brunsting 1949, 57; vgl. Bogaers, Elst (Anm. 13) 30. - v. Petrikovits, Saalburg-Jahrb. 14, 1955, 

11; vgl. die Kryptoporticus in Narbonne, Reims und Bavai: A. Grenier, Manuel III 1 (Paris 

1958) 308 f., 310 ff„ 315 ff.
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10.97 +A/O-;zi 

/o

5 Ulpia Noviomagus. Grundrifi eines 1834 ausgegrabenen romischen Gebaudes (nach Brunsting 

1949, Taf. XIII). - Mafistab 1 : 1000.
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6 Der zentrale, westliche Teil der Niederlande mit u. a. Limeskastellen, vermutlicher Kiistenlinie 

und FluBlaufen in der rdmischen Zeit (nach Bogaers, Ber. ROB 17, 1967, 101 Abb. 2). 

Mafistab 1 : 1 000 000.

Nischen konnte man u. a. auch auf eine Scheidemauer in den vor kurzem ausge- 

grabenen Thermen der Colonia Ulpia Traiana und auf Mauerwerk in den Bade- 

gebauden zu Aquae Sulis-Bath hinweisen19.

An der Siidseite, aber auch an der Ostseite von Ulpia Noviomagus sind zahlreiche 

Graber gefunden worden, die zur Zivilsiedlung gehdren. Am besten bekannt ist 

das grohe Graberfeld ’unter Heesc, das Brunsting veroffentlicht hat20. Von dort 

stammen, wie es scheint, auch einige Gefafie aus der Zeit vor 70, wahrend die 

Keramik aus der Stadt in die Zeit nach 70 zu datieren ist21. Das Enddatum 

des Graberfeldes ’unter Heesc und der Stadt liegt aufgrund der Keramik — aber 

vor allem der Miinzen - in der Zeit um etwa 260-270 22.

Im allgemeinen nimmt man an, dab die Einwohner von Ulpia Noviomagus 

damals, infolge von Kriegsgewalt oder auch wegen des angestiegenen Wasser- 

spiegels23, nach dem Hugelland im Osten von Nijmegen gezogen sind. Die Be- 

wohner scheinen jedoch nicht vollstandig aus der alten Stadt verschwunden zu

19 CUT: H. Hinz, Bonner Jahrb. 161, 1961, Taf. 75 f.; ders., Xanten zur Romerzeit (3Xanten 

1967) 34 Abb. 21 und Taf. I: eine Scheidemauer mit einer einzigen halbrunden und mehreren 

rechteckigen Nischen. — Bath: B. Cunliffe u. a., Roman Bath (London 1969) 89 ff. Fig. 28 ff.: 

Mauern mit halbrunden und rechteckigen Nischen.

20 Brunsting 1937. — Zu Grabern an der Ostseite von Ulpia Noviomagus siehe Bogaers 1960/61, 

276.

21 Zum Graberfeld: Brunsting 1937, 199. — Zur Stadt: Daniels 1927, 105; 1955, 38, 40.

22 Brunsting 1937, 202; 1949, 58 Anm. 28; H. v. Petrikovits (Besprechung von Brunsting 1937), 

Bonner Jahrb. 142, 1937, 364 f.; Daniels 1950, 10; 1955, 38.

23 Bogaers 1960/61, 311.
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sein. Aus Ulpia Noviomagus sind nicht nur einige Miinzen aus dem 4. Jahrhundert, 

sondern auch Fragmente von Terra sigillata mit Radchenverzierung bekannt24.

II. Forum Hadriani

Kaiser Hadrian hat, wahrscheinlich im Jahre 120 oder 121, im Gebiet der 

Cananefates einen Marktplatz gegriindet oder einer bestehenden Siedlung das 

Marktrecht verliehen: Forum Hadriani. Diese Handelsniederlassung war zugleich 

der Hauptort der Civitas der Cananefates. Noch wahrend der Regierung des 

Hadrian (?) oder eher unter Antoninus Pius oder Marcus Aurelius, spatestens 

jedoch 162, ist dieser Ort zum Municipium erhoben worden. Der offizielle Name 

lautete seither Municipium Aelium oder Aurelium Cananefat(i)um, d. i. M. A. C. 

auf einem Meilenstein, der um 1500 im Lande der Cananefates - in Monster oder 

Naaldwijk - entdeckt wurde und nach der Inschrift im Jahre 162, wahrend der 

Regierung des Marcus Aurelius und seines Adoptivbruders Lucius Verus, errichtet 

worden ist25. Der Name Forum Hadriani blieb daneben in Gebrauch; er befmdet 

sich auf der Tabula Peutingeriana, in einer Inschrift auf einer oberpannomschen 

Aschenkiste aus dem 3. Jahrhundert und in der Inschrift auf dem 1963 in Rijswijk 

(Prov. Zuid-Holland) entdeckten Leugenstein, der auf 250 n. Chr. datiert26. Der 

letztgenannte Fund hat abermals die Aufmerksamkeit auf das Problem der 

Lokalisierung des Forum Hadriani gelenkt. In Bonner Jahrb. 164, 1964 wurde 

anlafilich der Besprechung des Leugensteines erdrtert, daft Forum Hadriani in 

oder bei Voorburg gelegen hat (Bild 6), nicht weit von dem Gelande entfernt, 

wo - westlich der Vliet, d. i. der ehemaligen Fossa Corbulonis27 — C. J. C. Reuvens 

von 1827 bis 1833 und J. H. Holwerda von 1908 bis 1915 ’Reste eines Kastells 

ausgegraben haben, das wahrscheinlich zugleich Stiitzpunkt der Classis Germanica 

Pia Fidelis war. Dort ist zur Zeit der Regierung des Domitianus, etwa um 85, 

eine Befestigung angelegt worden, die bis in die zweite Halfte des 3. Jahrhunderts 

besetzt geblieben ist'28. Dieses Zitat enthalt die bis vor kurzem allgemeine Ansicht 

iiber die Bedeutung der Ergebnisse von Reuvens’ und Holwerdas Ausgrabungen 

auf dem ehemaligen Landgut Arentsburg und seiner Umgebung (Bild 7)29.

Reuvens selbst war 1829 der Meinung, daft seine Ausgrabungen auf Arentsburg 

sich wahrscheinlich auf Forum Hadriani bezogen, aber aus seinen Notizen im 

Rijksmuseum van Oudheden in Leiden geht hervor, daft er 1832 zauderte, seine

24 Miinzen: Brunsting 1937, 169, 174; 1949, 58, 65; Daniels 1927, 105; 1950, 9 f. — Radchen-TS: 

siehe u. a. S. L. Wynia, Nijmegen. NKNOB 1969, 76; vgl. Brunsting 1937, 35 f.

25 CIL XIII 9165.

26 Aschenkiste: CIL III 4279. — Leugenstein: AE 1965, 118 (mit Fehlern in der Transkription; 

vgl. Bogaers 1964, 45). — Dazu: Bogaers 1960/61, 303 ff.; Riiger 1968, 92 f., 96. - Riigers 

Meinung (S. 96), die Cananefates seien auch in der heutigen Provinz Noord-Holland, zwischen 

Haarlem und Alkmaar im Kennemmerland, wohnhaft gewesen, ist unbegriindet.

27 Tac., Ann. XI 20; Cassius Dio LX 30. — Dazu Bogaers 1960/61, 303 Anm. 231; 1964, 51; ders., 

NKNOB 1962, 191 ff.; 1963, 3 f.

28 Bogaers 1964, 52.

29 Vgl. A. W. Byvanck, Nederland in den Romeinschen tijd II (Leiden 1943) 423 ff. — Das Gelande 

des ehemaligen Landgutes Arentsburg ist heute grofitenteils von dem christlichen Institut fur 

taube Kinder ’Effatha' iiberbaut.
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Funde zu deuten, ’hetzij als Romeinsche vaste legerplaats, hetzij als Romeinsche 

binnenstad, hetzij als oude Batavierenstad door de Romeinen later opgesierd‘30.

Man muB sagen, dah Holwerda zu Beginn seiner Grabungskampagnen das Pro

blem der Deutung der Reuvensschen Funde sehr klar erkannt hat31, wenn man 

wenigstens von seiner Ansicht absieht, daft die romische Siedlung von Arentsburg 

entweder (als Festung) Praetorium Agrippinae genannt war oder (als Stadt) den 

Namen Lugdunum gefiihrt hatte32. Wer von den vielen Aufsatzen und Beitragen, 

die Holwerda uber Arentsburg geschrieben hat, Kenntnis genommen hat und 

sich nicht nur mit dem 1923 erschienenen, Arentsburg gewidmeten Buch begniigt 

hat, hat eine fesselnde, aber zugleich enttauschende Reise hinter sich, unter der 

Fiihrung des Mannes, der 1909 seine Arentsburger Untersuchungen in ’Een Ro

meinsche stad bij den Haag‘ anfing33 und der 1923 seinem Buche uber Arentsburg 

den Untertitel ’Een Romeinsch militair vlootstation bij Voorburg* gab. Vieles, 

wenn nicht alles, von dem, was Holwerda zur Deutung der Arentsburger Funde 

geschrieben hat, ist heutzutage kaum glaubwiirdig oder vielmehr unannehmbar.

Es ist nicht moglich, in gedrangter Form Holwerdas Theorien zu Arentsburg 

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Vielleicht ist es daher besser, hier die wich- 

tigsten Griinde fiir eine Identifizierung des romischen Arentsburg mit der zivilen 

Siedlung und Stadt Forum Hadriani zu erdrtern34.

1. Die romische Siedlung in Voorburg-Arentsburg war nach Holwerdas Uber- 

zeugung militarischer Art35 36. Sie war eine rechteckige langliche, sich von NNW 

nach SSO erstreckende Anlage von etwa 400 zu 200 m. Diese war an drei Seiten 

durch eine Mauer und zwei Graben umgeben und wurde an der vierten, der 

siidlichen Seite, durch die Fossa Corbulonis-Vliet begrenzt. Das Ganze zerfiel in 

zwei Teile. Die stidliche Halfte war der Hafen mit dem Hafenquartier, die nord- 

liche ein Kastell fiir eine cohors quingenaria equitata. Der Grundrifi dieses Kastells 

ist wohl sehr eigentiimlich. Das Areal erscheint jedenfalls viel zu groh fiir eine 

cohors quingenaria equitata30. Hinsichtlich der Baracken fiir pedites und equites, 

die Holwerda im nordwestlichen Teil des Kastells gefunden zu haben glaubte37, 

mufi man feststellen, dafi seine Auseinandersetzungen dazu kemeswegs iiberzeugen 

und ihre Grundrisse wohl sehr schlecht mit denen von wohlbekannten romischen 

militarischen Bauten dieser Art zu vergleichen sind. Dasselbe gilt fiir Holwerdas 

Deutung der von Reuvens ausgegrabenen steinernen Gebaude, wie das Praetorium

30 C. J. C. Reuvens, Korte beschrijving en plan der Romeinsche bouwvallen, gevonden bij de 

opdelvingen der jaren 1827—1829, ter waarschijnlijke plaatse van het Forum Hadriani, op de 

hofstede Arentsburg, onder Voorburg, bij ’s Gravenhage (Leiden 1829). - Holwerda 1909d, 61; 

vgl. Holwerda 1923, 8.

31 Siehe u. a. Holwerda 1907, 19 ff.; 1909c, 277 fF.; 1909d, 54, 61 f.

32 Siehe u. a. Holwerda 1908, 88 f.; 1909a, 20 ff.; 1909b, 355 f.; 1909c, 278 f.; 1909d, 53 und 69; 

1910a, 53; 1910b, 341; Holwerda-Evelein 1911, 23; Holwerda 1912b, 71; bes. 1923, 157 und 

1923/24, 7.

33 Holwerda 1909c. — Vgl. Holwerda 1909b, 15; 1909d, 65 f. und 69.

34 Vgl. J. E. Bogaers, Enige opmerkingen over het Nederlandse gedeelte van de limes van Germania 

Inferior (Germania Secunda). Ber. ROB 17, 1967, 99 f.

35 Seit (1909-)1910! — Vgl. Holwerda 1908 (1910 erschienen), 88; 1910a, 53; 1910b, 337 f.

36 Innerhalb der Graben gemessen: etwa 180 (von West nach Ost) X 160 m.

37 Holwerda 1915b, 66 ff.; 1916b; 1923, 25 ff.
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(= Principia), die Villa des Kommandanten (= Praetorium), usw.38. Einerseits 

ist klar, dafi im Grundrifi von Arentsburg mehrere Perioden zu unterscheiden 

sind, andererseits ist es sehr merkwiirdig, daft Reuvens — im ostlichen Teil der 

Siedlung — nur Uberreste steinerner Gebaude, Holwerda dagegen nur Spuren 

holzerner Bauten gefunden hat39. Man gewinnt dadurch den unverkennbaren 

Eindruck, daft in dem von Reuvens untersuchten Teil kerne Spuren holzerner 

Bauten gesehen worden sind und dafi auf dem Plan von Holwerdas Ausgrabungs- 

ergebnissen Uberreste steinerner Gebaude fehlen.

Zu den grofiten Ratseln des Grundrisses gehort die sog. Abtrennung zwischen 

dem Kastell und dem Hafenviertel. Dies sei ein auf beiden Seiten durch emen 

Holzzaun begrenzter, von West nach Ost laufender, trockener Graben gewesen40. 

Der Doppelzaun mit Graben habe aufierdem zur Mitte eines stemernen Doppel- 

tores an der Westseite der Ummauerung geendet. Der eine Durchgang des Tores 

habe zum Hafen, der andere zum Kastell gefiihrt. Es ist zu bedauern, dafi der 

Grundrifi von Arentsburg in mancher Hinsicht ein Ratsel bleiben wird.

Den wichtigsten Grund, weshalb Arentsburg nach Holwerdas Meinung eine mili

tarische Anlage gewesen sei, bildeten die zu den Kleinfunden gehdrigen militari- 

schen Ziegelstempel, weiter die Ummauerung und die zwei Graben41. Holwerda 

stutzte seme Ansicht, Arentsburg sei eine militarische Flottenstation gewesen, 

hauptsachlich auf die gefundenen Ziegelstempel der classis Germanica pia fidelis42. 

Zudem seien innerhalb der Ummauerung, die an der Stidseite als eine Art Hafen- 

damm gedient hatte, ein ehemaliges Flufibett und in diesem Siid-Nord verlaufende 

Spuren von Fahrrinnen oder Kanalen festgestellt worden. Diese Kanale sollen 

Schiffen Zugang zu der an der Fossa Corbulonis gelegenen Flottenstation geboten 

haben. Das alte Flufibett und die Spuren von Kanalen seien mittels Bohrungen 

nachgewiesen worden43. Diese Bohrungen hat A. E. van Giffen 1911 ausge- 

fiihrt. Der aber hat gegen Holwerdas Interpretation gewisser Bohrungsergebnisse 

mit Recht ernsthafte Beschwerden erhoben44, so dafi man Holwerdas Ansichten 

in bezug auf den Hafen und die Kanale nicht unterschreiben darf.

Zu den C. G. P. F.-Stempein ist folgendes zu sagen. Wahrend Reuvens’ und Hol

werdas Grabungen sind insgesamt 218 militarische Ziegelstempel gefunden wor

den45. Nur 21 davon stammen von der classis Germanica pia fidelis. Der weitaus

38 Holwerda 1923, 6 ff. und 28 f.; 1925, 195 f.

39 Zu den Befunden Reuvens’ siehe Holwerda 1923, Abb. 2.

40 Holwerda 1915a, 8; 1923, 12 f. — Der Graben ist vielleicht ein in Strafienmitte verlaufender 

Abwassergraben gewesen.

41 Siehe u. a. Holwerda 1923, 25. — Zu den Ziegelstempeln u. a.: Holwerda 1907, 22, 26; 1908, 88.

42 Holwerda 1910b, 333 f.; 1912a, 26; 1925, 193 und 196.

43 Siehe u. a. Holwerda 1912a, 17 ff. mit Abb. 22 und 28 (= Holwerda 1923, Abb. 56 und 62); 

1912b, 73 ff.; 1923, 22 ff.

44 A. E. van Giffen, Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archaeologische verkenmerken in 

verband met het vraagstuk der bodemdaling in historischen tijd. Verslagen der Geologische 

Sectie (van het) Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien 2, 

1915-1919, 170 ff. (bes. 171 Anm. 3).

45 Holwerda 1923, 139 f. und Abb. 103. - Der Stempel auf S. 140 . . . Zzz's? (Abb. 103,49) ist ein 

riicklaufiger GERINFR-Stempe\ (CIL XIII 6, p. 125, Typ 39y’; vgl. H. Brunsting, Jaarverslag 

van de Vereeniging voor Terpenonderzoek 25/28, 1940/44, 197 Anm. 19). - Eine Ubersicht 

u. a. Liber die in Arentsburg gefundenen militarischen Ziegelstempel bei Brunsting a. O. 200.



7 Voorburg-Arentsburg. Grundrifi von Forum Hadrian!, 1827-1833 (von C. J. C. Reuvens) und 

1908-1915 (von J. H. Holwerda) ausgegraben (nach Holwerda 1923, Abb. 1). - MalSstab 1 : 1000.
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8 Rbmische Ziegelstempel aus Voorburg-Arentsburg (a-e) und St.-Michielsgestel-Halder (f) 

(Fotos L. Biegstraaten, R. O. B., Amersfoort). - Mafistab 1:1.
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groftte Teil, 162 Stuck, sind Stempel des exercitus Germanicus inferior oder von 

dessen vexillarii. Somit ist klar, daft die C. G. P. F.-Stempel an sich kein Grund 

sein konnen, Arentsburg zu einer Flottenstation zu machen; so etwas ist ebenso- 

wenig moglich wie beim Praetorium in Koln, bei dessen Ausgrabung auch einige 

Flottenstempel entdeckt worden sind46.

Man darf noch weitergehen und sagen, daft weder die vielen militarischen Ziegel- 

stempel aus Arentsburg noch die Umwehrung mit Mauer und Graben an sich fur 

eine Deutung des Ganzen als eine militarische Anlage gentigen. Als Parallele sei 

nur auf die mit einer Mauer und Graben umgebene Colonia Ulpia Traiana hinzu- 

weisen, wo die Ausgrabungen auch zahlreiche militarische Ziegelstempel erbracht 

haben47. Im Zusammenhang mit den militarischen Ziegelstempeln aus Arentsburg 

miissen ubrigens auch einige dort gefundene einmalige oder sehr seltene Ziegel

stempel erwahnt werden, die sich moglicherweise alle auf Privatziegeleien be- 

ziehen: CAT1CAN (Bild 8 a) 48, PRIMACORT (Bild 8 b) 49, CTEC (Bild 8 c) 50 

und drei Stempel mit einem Relief in der Form eines X, das durch einen vertikalen 

Strich in zwei oder durch ein Kreuz in vier Teile zerlegt ist (Bild 8 d-e) 51.

2. Aus der ’romischen militarischen Flottenstation' in Arentsburg sind abgesehen 

von den militarischen Ziegelstempeln auffallend wenige Funde militarischer Art 

bekannt. Zu nennen sind nur zwei Altare, die beide von einem centurio der 

legio I Minervia (p. f.) geweiht worden sind, eine Wurfkugel aus gebranntem 

Ton und einige mehr oder weniger zweifelhafte eiserne Stricke von Waffen: ein 

pilum, zwei Fragmente von pila, einige Stiicke von Schwertern, eine Speerspitze 

und zwei Fragmente solcher Spitzen52.

46 O. Doppelfeld, Germania 34, 1956, 91, 96. — Wir hoffen, uns gelegentlich naher mit Problemen, 

die sich auf die classis Germanica beziehen, zu befassen. Diese Flotte mufi in der Germania 

inferior wohl mehrere Hafen oder Schiffslanden gehabt haben. Auch in der Umgebung von 

Voorburg kann eine solche Anlage gewesen sein.

47 Zu militarischen Ziegelstempeln aus Ulpia Noviomagus: J. T. J. Jamar - J. R. Thijssen, 

Nijmegen. NKNOB 1968, 85.

48 Holwerda 1923, 140 und Abb. 103,47; CIL XIII 6, 12703 (C ATI CAN(didi?)).

4C Holwerda 1923, 140 und Abb. 103,48 (Primacor); CIL XIII 6, 12936 (unter den ’signacula 

laterculis a privatis impressa'). — Da dieser Stempel von alien anderen aus der Germania inferior 

bekannten militarischen Ziegelstempeln stark abweicht, bezieht er sich vielleicht nicht auf eine 

cohors I T(hracum?). Vgl. Byvanck 1935, 215 Nr. 375,24; Riiger 1968, 110 Nr. 7; G. Alfdldy, 

Die Hilfstruppen in der romischen Provinz Germania inferior (Epigr. Stud. 6 [Dusseldorf 1968]) 

212 Nr. 149; J. E. Bogaers, Ber. ROB 19, 1969, 32. — Ein identischer Stempel ist 1971 in dem 

karolingischen Rheinbett bei Dorestad-Wijk bij Duurstede entdeckt worden (Fundnr. 12219; 

Mitteilung W. A. van Es, R.O.B., Amersfoort).

50 J. E. Bogaers, Voorburg. NKNOB 1966, 6: CIL XIII 6, 12708, Typ 3[3, zweimal eingedruckt 

(in Privatbesitz); vgl. J. E. Bogaers, NKNOB 1966, 67.

51 J. E. Bogaers, Voorburg. NKNOB 1966, 45; C. Isings, Fasti Arch. 21, 1966, Nr. 5703. Ein 

zweites, ebenfalls in Arentsburg gefundenes Exemplar des ersten Typs ist in Privatbesitz. — 

Ahnliche Stempel sind bis jetz-t nur noch bekannt aus St.-Michielsgestel-Halder (Noord-Brabant) 

(Bild 8f) aus einer zivilen (?) romischen Siedlung, die wahrscheinlich im Zusammenhang mit 

dem Gewinnen und Schmelzen von Eisen von Bedeutung gewesen ist (J. E. Bogaers, NKNOB 

1965, 54: 1 Ex.), und aus einem ehemaligen FluBbett des 'Krumrtien' Rheins in Bunnik-Vechten, 

nordlich des Kastells Fectio (2 Ex.; nach einer Mitteilung von W. J. van Tent, R.O.B. Amers

foort, 1970 ausgegraben).

52 Altare: CIL XIII 1337* (vgl. Byvanck 1935, 204 Nr. 350) und 8890 (von 190 n. Chr.). - 

Wurfkugel: in Privatbesitz. — Waffen: J. H. Holwerda—M. A. Evelein-N. J. Krom, Catalogus
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9 Bruchstiick eines Inschriftsteines aus lothringischem Kalkstein, der 1910 in Voorburg-Arentsburg 

gefunden wurde; Breite noch 26,5 cm (Foto L. Biegstraaten, R.O.B., Amersfoort).

Mafistab 1 : 3.

3. Monumentale biirgerliche Inschriften sind im Miindungsgebiet von Rhein und 

Maas, im Lande der Cananefates - wenn man von dem Meilenstein von Monster/ 

Naalwijk und dem Leugenstein von Rijswijk, die sich beide auf dasselbe caput 

viae beziehen, absieht - allein in Voorburg-Arentsburg gefunden worden. Es 

handelt sich um eine Weihung an Diana von einem sevir Augus tails aus der 

Colonia Ulpia Traiana und um eine Weihung genlo collegl peregrlnorum, also von 

Personen, die keine 'cives‘ des romischen Voorburg waren, sondern dort als 

’incolae‘ nur ’domicilium* gehabt haben53.

Aufierdem sind noch einige in Arentsburg entdeckte Kalksteinstiicke mit wenigen 

Buchstaben von Inschriften bekannt54. Es ist aber sehr merkwurdig, daft ein 

Fragment einer monumentalen burgerlichen Inschrift (Bild 9) im Rijksmuseum 

van Oudheden in Leiden, das wahrend Holwerdas Ausgrabungskampagne von 

1910 in Arentsburg gefunden wurde und ohne Kommentar 1911 im Bericht liber 

die Arentsburger Grabung des vorhergehenden Jahres verbftentlicht worden ist, 

weder in Holwerdas Buch liber Arentsburg noch in irgendeinem Corpus von 

Inschriften erwahnt wird55. Von dem ursprlinglichen Text sind nur noch Stiicke 

zweier Zeilen libriggeblieben:- - DEC • MVN- - - /- - - ANI ■ I (oder L)

—56. Die Inschrift bezieht sich auf einen decurio mumcipii, after Wahrschem- 

lichkeit nach [FORI H ADRI] AN I. Die Stadt heiftt in diesem Faile also Munici

pium Forum Hadriani statt Municipium A. Cananefat(i)um, wie ihr offizieller 

Name lautete57.

van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (Leiden 1908) 171 Nr. E 1, 132—134; Holwerda— 

Evelein 1911, 62; Holwerda 1912a, 45; 1923, 149.

53 GIL XIII 8807.8808. - Bogaers 1960/61, 306 f. Anm. 232.

54 Holwerda 1923, 151; Byvanck 1935, 206 Nr. 353 (mit weiterer Literatur).

55 Holwerda-Evelein 1911, 60 (bei der Transkription ist der letzte Buchstabe ausgelassen worden).

- Die Wiederentdeckung der Inschrift ist H. Brunsting zu verdanken.

56 Die Breite der Inschriftflache betragt noch 26,5 cm, die Hbhe noch 10,5 cm; das Fragment 

(aus lothringischem Kalkstein) ist 11,1 cm dick. Die Buchstaben der ersten Zeile haben eine 

Hbhe von 4,5 cm.

57Vgl. Municipium Latobicorum (CIL III 3925) = Municipium Flavium Neviodunum (GIL III 

3919; vgl. CIL VI 32671); A. Mocsy, Die Bevblkerung von Pannonien bis zu den Markoman- 

nenkriegen (Budapest 1959) 23 f., 121 f.; Bogaers 1960/61, 292 Anm. 168; J. C. Mann, Latomus 

22, 1963, 779.



324 J. E. Bogaers

4. Nach Holwerdas Meinung hatte das romische Arentsburg ein Areal von etwa 

8 ha. Wenn man einerseits nicht an eine militarische Flottenstation Arentsburg 

glaubt, dann ist es andererseits schwierig anzunehmen, dab Forum Hadriani, der 

Hauptort der Civitas der Cananefates und aufierdem ein Municipium, nicht grofter 

als 8 ha gewesen sein sollte .58

Ein schwacher Punkt in Holwerdas Auseinandersetzungen ist u. a. seine Ansicht 

liber den Verlauf der Ummauerung und der Graben an der Ostseite von Arents

burg. Zu dieser Frage hat Holwerda nicht nur seine Meinung geandert, sondern 

seine jiingsten Aufierungen dazu stimmen untereinander kaum tiberein und sind 

u. a. darum keineswegs iiberzeugend59. Zweifel an der Richtigkeit des Verlaufes 

der dstlichen Begrenzung, wie Holwerda sie bezeichnet hat, sind daher durchaus 

berechtigt.

Osthch des Gelandes des eigentlichen Arentsburg liegen an der Siidseite ein Grund- 

stiick mit Kleingarten und nordlich davon eine Wiese. In den Garten findet man 

ofter romische Altertiimer60 61; auffallig ist, dab die Wiese etwa 1,25 m niedriger 

als das Niveau des angrenzenden Gelandes von Arentsburg liegtG1. Ostlich dieses 

ehemaligen Landgutes ist die Oberflache in nachrdmischer Zeit offenbar tiefer 

gelegt worden, vermutlich well man dort Sand aus dem Untergrund gewonnen 

hat. Dies trifft auch zu fur das dstlich an die Wiese und die Kleingarten an- 

schliefiende Gelande des Krankenhauses ’Diaconesseninrichtingh Im Jahre 1965 

wurde festgestellt, dafi auf dem letztgenannten Gelande trotz des verhaltnismafiig 

niedrigen Niveaus noch zahlreiche romische Siedlungsspuren vorkommen; damals 

wurden dort u. a. die untersten Uberreste eines fur einen Brunnen verwendeten 

Holzfasses gefunden62.

Man darf daher wohl sagen, dab es geniigend Griinde fur die Annahme gibt, dab 

die romische Siedlung Arentsburg, d. h. Forum Hadriani, sich noch weiter nach 

Osten erstreckt hat. Das Areal dieser Stadt kann sicher 400 x 280 m oder grower 

gewesen sein.

5. Wenn man Holwerdas Plan von Arentsburg betrachtet, fallt auf, dab die 

steinernen, von Reuvens ausgegrabenen Gebaude nahezu alle etwa die gleichen 

Hauptrichtungen aufweisen wie die von Holwerda gefundenen und zur Zeit seines 

'Kastells' gehdrigen Holzbauten. Im Zusammenhang damit ist es aber eine sonder- 

bare Erscheinung, dab die Ummauerung (an der West- und an der Nordseite)

58 Vgl. u. a. das Areal von Ulpia Noviomagus (ca. 40 ha); A. L. F. Rivet, Town and Country in 

Roman Britain (2London 1958) 79—85, bes. 83 Fig. 4: Outline plans of Roman towns: The 

smaller Cantonal Capitals; A. Mocsy, Studia Balcanica 1, 1970, 50: die Normalgrofie eines 

donaulandischen Municipium war ca. 16 ha.

39 Siehe Holwerda 1909d, 67 ff. mit Abb. XXIX (vgl. Holwerda-Evelein 1911, Abb. 29); Hol

werda 1913, 5 f.; 1923, 9 und Abb. 10 (vgl. auch Abb. 1 mit Abb. 56: Differenzen in der 

nordbstlichen Eckel); Verslag Rijksmuseum van Oudh. Leiden. In: Verslagen Rijksverzamelingen 

van geschiedenis en kunst 51, 1928, 63. — Auffallig ist auch der Unterschied zwischen Holwerda 

1915b, 63 f., Abb. 1 und 1923, Abb. 64a (siehe die Ostseite des ’Kastells' an der linken Seite 

beider Zeichnungen).

90 Siehe u. a. NKNOB 1967, 15; F. Zevenbergen, Westerheem 18, 1969, 150.

61 Vgl. Holwerda 1909d, 67 f.

62 J. E. Bogaers, Voorburg. NKNOB 1966, 6; siehe auch NKNOB 1967, 15.
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nicht nur einen einigermafien spitzen Winkel bildet, sondern auch dab keine 

Seite dieser Mauer parallel zu einer der Hauptrichtungen der Gebaude innerhalb 

der Ummauerung verlauft. Gleichgultig, ob die Form der Umwehrung durch 

Gelandebegebenheiten bedingt ist63, scheint es so zu sein, dab die Ummauerung, 

die Graben und andere Verteidigungsanlagen an der Aufienseite erst in verhaltnis- 

mafiig spater Zeit errichtet wurden und man dabei aus irgendeinem Grunde von 

dem normalen Verlauf der Hauptrichtungen der schon bestehenden Gebaude ab- 

gewichen ist.

6. Die Weise, in der Holwerda versucht hat, seine ’militarische Flottenstationc 

als Hafen fiir die Fahrt nach Britannien mit militarischen Ereigmssen im rbmischen 

England zu verbinden, ist vollig unannehmbar64. Gegen seine diesbeztiglichen 

Ansichten hat der niederlandische General a. D. F. Kroon schon vor vielen Jahren 

in einem wegen seiner Argumentation hbchst kuriosen Aufsatz mit Recht oppo- 

niert65.

Die intensive Besiedlung von Arentsburg hat zweifellos erst nach 70 n. Chr. ange- 

fangen und hat bis 260/270 fortgewahrt. Aber auch aus vorflavischer Zeit und 

aus dem 4. Jahrhundert sind Funde von diesem Gelande bekannt66. Hinsichtlich 

der Datierung der Kleinfunde kann man Holwerda im allgemeinen noch immer 

folgen. Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahme: Sie betrifft seine Datierung der in 

Arentsburg ausgegrabenen Ziegel mit Stempein der legio I Minervia; diese ge- 

hdren namlich alle zu den Antoniniana-Typen und stammen also aus den Jahren 

212-222 und nicht aus dem 2. Jahrhundert, wie Holwerda meinte67.

63 Vgl. Holwerda-Evelein 1911, 28; Holwerda 1923, 9.

64 Holwerda 1923, 154 f.

65 F. Kroon, De beteekenis van het castellum bij Arentsburg. Bijdragen voor Vaderlandsche 

Geschiedenis en Oudheidkunde 10, 1939, 107—116.

66 Zur Periode vor dem ’Kastell': Holwerda 1923, 24 f. und 156 f. — Zur Keramik aus der Zeit vor 

70: Holwerda 1923, 119, 121 und 123. — Aus vorflavischer Zeit stammt auch ein fiir die Nieder- 

lande einmaliger Ziegelstempel der legio XVI (Gallica): Holwerda 1923, 139 und Abb. 103,1 = 

CIL XIII 6, 12275. Diese Legion war damals in Novaesium-Neuss stationiert (ca. 43-70 

n. Chr.). Aus Riiger 1968, 63 Abb. 3 geht hervor, dafi Arentsburg der westlichste aller ’Fundorte 

gestempelter Ziegel aus der militarischen Produktion zwischen 40 und 70 n. Chr.‘ in der 

Germania inferior ist. Riigers Karte mufi iibrigens mit Nijmegen (vgl. Riiger 1968, 111 Nr. 18: 

leg. XV Primig.; TRA-Stempel) und Alphen-Zwammerdam (TRA-Stempel; siehe W. Glas- 

bergen-J. K. Haalebos, NKNOB 1970, 54 und J. E. Bogaers, Ber. ROB 19, 1969, 31 Anm. 30) 

erganzt werden. - 4. Jahrhundert: drei Bronzemiinzen: Holwerda 1923, 148 (Constantius II); 

J. H. Jongkees, De Romeinsche muntvondsten van Vechten en Arentsburg. Jaarb. Munt- en 

Penningkunde 37, 1950, 24 Anm. 24 (Constantius lunior); in Privatbesitz (Constantinus I). 

Weiter erwahnt Holwerda (1923, 148) noch einige spatromische Fibeln aus Arentsburg.

67 Holwerda 1923, 140 und Abb. 103,12-14; CIL XIII 6, 12133,1-3. - Der Stempel (L. X.), 

G.P.F.D. (?) — Holwerda 1923, 139 und Abb. 103,7 — stimmt wahrscheinlich mit CIL XIII 6, 

12216,6 iiberein: LXGPF (riicklaufig in planta pedis; Datierung: 89 - ca. 104). — Es ist sehr 

fraglich, ob in Arentsburg wirklich ein Stempel der leg. XXII gefunden worden ist, wie Byvanck 

(1935, 215 Nr. 375,10) erwahnt (und nach ihm Riiger 1968, 110,7). Weiter ist es zweifelhaft, 

ob in Arentsburg der Stempel CIL XIII 6, 12523,19 (= Byvanck 1935, 215 Nr. 375,25 = Riiger 

1968, 110,7: [SVB D1)DIO IVL COS) zutage gekommen ist. Ein Ratsel ist schliefilich der 

Stempel Byvanck 1935, 215 Nr. 375,24 (= Riiger 1968, 110,7: SVB ANT PI COS); vgl. Hol

werda 1923, 8: Subnapcos und CIL XIII 6, p. 124, D.
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Interessant, aber vbllig unglaublich ist Holwerdas Deutung der nicht wenigen 

einheimisch-rbmischen, von ihm friesisch-batavisch genannten Scherben, die, wie 

es scheint, namentlich in den altesten ’militarischen Barackenc des ’Kastellsc ge- 

funden worden sind68. Um seine Theorien uber die Art der Arentsburger Siedlung 

zu bestatigen, ist Holwerda sogar so weit gegangen, dab er diese Keramik Bata- 

vischen Kohorten zugeschrieben hat. Diese Hilfstruppen, ’die in Brittannie zulke 

belangrijke krijgsverrichtingen hebben gepresteerdj sollten (nach dem Bataver- 

aufstand!) die Flottenstation in Arentsburg als Etappenhafen fur die Fahrt nach 

Britannien gebaut haben69.

Die Tatsachen der Arentsburger Ausgrabungen sind weitaus am besten zu deuten, 

wenn man annimmt, dab unmittelbar westlich eines Gezeitenpriels des Rhein- 

aestuars, der 47 oder etwas spater ein Teil der Fossa Corbulonis wurde, schon in 

der ersten Halfte des 1. Jahrhunderts eine einheimische Siedlung der Cananefates 

bestanden hat. Diese Niederlassung ist nach dem Bataveraufstand betrachtlich 

erweitert und zum Hauptort der Civitas der Cananefates ausgewachsen. Von 

Hadrian bekam sie im Jahre 120 oder 121 das Marktrecht und wenige Jahre 

spater wurde sie zum Municipium erhoben. Schon in der Zeit zwischen 120 und 162 

kbnnen einige der von Reuvens ausgegrabenen Gebaude aufgefuhrt worden sein. 

Daftir hat man dann u. a. militarisches Ziegelmaterial des exercitus Germanicus 

inferior oder von dessen vexillarii, der legio XXX Ulpia victrix und der classis 

Germanica pia fidelis verwendet.

Wann die Umwehrungsmauer und die Graben angelegt wurden, ist keineswegs 

mit Sicherheit zu sagen, aber man konnte daftir an das Ende des 2. oder die ersten 

Jahrzehnte des 3. Jahrhunderts, die Zeit des Septimius Severus, Caracalla und 

Elagabalus, denken. Die jiingsten datierten Ziegelstempel sind die der legio I 

Minervia Antoniniana aus den Jahren 212—222.

III. Die Civitates der Frisiavones und Tungri und das 

Problem ihrer Provinzzugehdrigkeit

Im Jahre 1958 wurde in Bulla Regia, einer Stadt in der Provinz Africa procon- 

sularis (Tunesien), eine Ehreninschrift fur den procurator Augusti Q. Domitius 

Marsianus gefunden70. Da dieser hohe kaiserliche Beamte der Inschrift zufolge in 

der Zeit des Marcus Aurelius u. a. procurator) Aug(usti) ad census in Gal/lia 

accipiendos provinc(iarum) Belgicae per / regiones Tungrorum et Fris(i)avonum et 

Gerlmamae inferiors et Batavorum gewesen ist, scheint es seitdem festzustehen, 

dafi die Civitas der Tungri und die der Frisiavones in der mittleren Kaiserzeit, 

wenigstens wahrend der Regierung des Marcus Aurelius, zur Provinz Gallia 

Belgica gehdrt haben. Dieser Meinung sind jedenfalls H.-G. Pflaum, H. v. Petri- 

kovits, Chr. B. Rtiger und G. Alfoldy 71.

68 Vgl. Holwerda—Evelein 1911, 44 f., 63 (’Bataafsch-Friesche troepen'); Holwerda 1912a, 18 ff., 

47; 1912b, 72; 1923, 137 O u. Abb. 100.

69 Holwerda 1923, 154.

70 M. Boulouednine, Fasti Arch. 13, 1960, 285 f. Nr. 4404 mit Taf. 26; AE 1962, 183.

71 H.-G. Pflaum, Gnomon 37, 1965, 396; ders., Bonner Jahrb. 171, 1971, 351 f. — v. Petrikovits
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Trotzdem empfiehlt es sich, darauf hinzuweisen, daft man dies nicht mit Sicherheit 

sagen kann. Es ist klar, daft der Text des oben zitierten Passus nicht ganz richtig 

sein kann; darin scheinen doch die Wbrter Germaniae inferioris mit Tungrorum 

und Fris(i)avonum einerseits und Batavorum andererseits vdllig gleichwertig zu 

sein. Man kann aber nicht daran zweifeln, dafi die regio oder civitas Batavorum 

zur Germania inferior gehbrt hat.

Schon friiher ist die Frage behandelt worden, wo die civitas Frisiavonum und ihr 

Hauptort gelegen haben (Bild 1). Dabei wurde auf eine Plinius-Stelle hingewiesen, 

in der die Frisiavones erwahnt werden 72. Dieses Volk wohnte, so sagt Plinius, 

auf einer oder mehreren Inseln zwischen Helinium und Flevum, d. h. im Gebiet 

zwischen der breiten Miindung der Maas, westlich von Rotterdam, in die der 

westliche Arm des Rheines, die Waal, und ein wichtiger Arm der Schelde (sehr 

wahrscheinlich die spatere Striene) ausstrbmten, und der nordlichen Rheinmun- 

dung, durch die sich das Wasser der - geldrischen — IJssel fiber einige Seen ins 

Meer ergofi.

Wenn man sich auf diese Plinius-Stelle stiitzt, dann mufi man die Civitas der 

Frisiavones wohl als einen Teil der Germania inferior betrachten. Unter den von 

Plinius erwahnten Inseln zwischen Helinium und Flevum ist auch die nobilissima 

Batavorum insula et Cannenejatium, die jedenfalls zur Germania inferior gehbrt 

hat.

Plinius, Nat. hist. IV 106, werden die Frisiavones abermals genannt (Fungri, 

Sunuci, Frisiavones, Baetasi), zusammen mit andern Vblkern in der Gallia Belgica, 

die introrsus, d. h. weder dem Meer entlang noch langs des Rheines wohnten. Im 

selben Satz nennt Plinius schliefilich einige Volker (Germaniae gentes), die langs 

des Rheines in derselben Provinz (in eadem provincia, d. i. Gallia Belgica 73) 

wohnten, u. a. in Ubis colonia Agrippinensium, Guberni, Batavi et quos in insulis 

diximus (IV 101) Rbeni. Dies alles bezieht sich auf die Provinz Gallia Belgica, zu 

der Plinius hier auch die militarischen Bezirke (die spateren Provinzen) Germania 

inferior und superior rechnet. Hinsichtlich der Sunuci und Baetasii kann man nicht 

zweifeln, dab diese, obschon sie laut Plinius introrsus wohnten, zur Germania 

inferior gehbrt haben.

Auf den ersten Blick sind Nat. hist. IV 101 und 106 in bezug auf die Frisiavones 

schwierig miteinander in Einklang zu bringen. Die einzig mbgliche Lbsung scheint 

zu sein, dafi man unter Helinium nicht nur die grofie Miindung der Maas, sondern 

auch das ganze Miindungsgebiet der Schelde verstehen mufi. Die Frisiavones 

kbnnen dann ihre Wohnsitze auf den stidhollandischen (oder auch auf den see- 

landischen?) Inseln (inter Helinium ac Flevum) und weiter im ganzen nordlichen 

Teil der Provinz Noord-Brabant (siidlich der Maas) und im westlichen Teil des 

Gebietes zwischen Maas und Waal (introrsus) gehabt haben.

1968, 115 ff. - Riiger 1968, 38 ff. — Alfoldy, Legionslegaten (Anm. 2) 39 Anm. 211; ders., Hilfs- 

truppen (Anm. 49) 73 Nr. 30. Vgl. H. Draye, Die Civitates und ihre Capita in Gallia 

Belgica wahrend der friihen Kaiserzeit. Ancient Society 2, 1971, 66-76, bes. 74 f.

72 Bogaers, Enige opmerkingen (Anm. 34) 101 ff. — Plin., Nat. hist. IV 101.

73 Dafi in eadem provincia sich auf das vorher im selben Satz erwahnte Germaniae beziehen wiirde, 

wie es Riiger 1968, 23 suggeriert, ist aufgrund des Kontextes hbchst unwahrscheinlich.
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Auf kiirzlich von v. Petrikovits und Rtiger veroffentlichten Karten verlauft die 

Grenze zwischen den Provinzen Germania inferior und Gallia Belgica von Westen 

nach Osten in einer Linie etwas stidlich von Uden quer durch die heutige Provinz 

Noord-Brabant74. Dadurch wird einmal zu Unrecht suggeriert, dafi das Gebiet 

der Batavi sich so weit nach dem Siiden erstreckt hat75, und zudem den Frisiavones 

anscheinend ein Wohngebiet stidlich dieser Linie zugeteilt, d. h. im Siiden der 

Provinz Noord-Brabant oder im nordlichen Belgien, in den Kempen. Auf diese 

Weise gelingt es nicht, Plinius, Nat. hist. IV 101 und 106 hinsichtlich der Frisia

vones miteinander in Ubereinstimmung zu bringen. Aufierdem ist es, wie es scheint, 

nicht moglich, in diesem Gebiet einen wichtigen Fundort romischer Altertiimer 

aufzuweisen, der als Hauptort der civitas Frisiavonum in Frage kame (vgl. 

Bild I)76.

Es gibt jetzt drei Vorschlage zur Verbesserung des nicht ganz richtigen Passus in 

der Inschrift von Bulla Regia.

Riiger will das Wort et zwischen Germaniae inferioris und Batavorum tilgen und 

liest somit: procurator) Aug(usti) ad census in Gallia accipiendos provinc(iarum) 

Belgicae per regiones Tungrorum et Frisiavonum et Germaniae inferioris Bata

vorum (sc. per regionem) 77. Die Qualitat des Lateins, das das Ergebnis dieses Ein

griff es ist, kann schwerlich tadellos genannt werden.

Zwei andere Moglichkeiten gibt v. Petrikovits78.

1. procurator) Aug(usti) ad census in Gallia accipiendos provinc(iarum) Belgicae 

et Germaniae inferioris per regiones Tungrorum et Frisiavonum et Batavorum;

2. proc(urator) Aug[usti) ad census in Gallia accipiendos provinc[iarum) Belgicae 

per regiones Tungrorum et Frisiavonum et Germaniae inferioris [per regiones 

z. B. Cannene fatium] et Batavorum.

Er bevorzugt die zweite Moglichkeit, da es, so meint er, wahrscheinlicher ist, ’dab 

der Steinmetz beim Abschreiben eine Zeile ausgelassen hat, als daft er drei Wdrter 

umgestellt hath Deswegen bezweifelt er — ebenso wie Riiger - nicht, dab sowohl 

die Tungri als die Frisiavones laut der Inschrift zur Gallia Belgica gehorten.

Dieser Ansicht kann man die Bedeutung des oben behandelten Plinius-Zitates 

gegeniiberstellen. Aufierdem gibt es keinen Grund zur Annahme, dafi die Wohn- 

sitze der Frisiavones, wenn sie zur Zeit des Plinius zum niedergermanischen Mih- 

tarbezirk gehorten, unter Domitianus nicht der Provinz Germania inferior zuge-

74 H. v. Petrikovits, Die rbmischen Streitkrafte am Niederrhein (Dusseldorf 1967) Abb. 1. — 

Riiger 1968, 37 Abb. 1.

75 Vgl. Tacitus, Germ. 29 und Hist. IV 12,2; Bogaers 1960/61, 271 Anm. 45. Unrichtig Riiger 1968, 

33 f.

76 Siehe hierzu welter Bogaers, Enige opmerkingen (Anm. 34) 106. - Bild 1 Nr. 10 bezieht sich auf 

Ganuent(a) in der Osterschelde (Gem. Zierikzee, bei Colijnsplaat), wo 1970 und 1971 zahlreiche 

der Gbttin Nehalennia geweihte Altare und Statuen und Stiicke von romischem Mauerwerk 

geborgen worden sind. Siehe besonders Deae Nehalenniae (Middelburg-Leiden 1971) und 

J. E. Bogaers — M. Gysseling, Nehalennia, Gimio en Ganuenta. Oudheidk. Mededel. Leiden 52, 

1971, 86-92.

77 Riiger 1968, 39 f.

78 v. Petrikovits 1968, 116.
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teilt oder in der zweiten Halfte des 2. Jahrhunderts (oder schon friiher) davon 

abgetrennt sein sollten. Es scheint besser, v. Petrikovits’ ersten Vorschlag anzu- 

nehmen. In diesem Fall hatte der Steinmetz beim Abschreiben nicht so sehr drei 

Worter (e£ Germaniae inferiors') umgestellt, als vielmehr diese Wbrter erst aus 

Versehen ausgelassen und nachher — sei es an unrichtiger Stelle - wieder eingefugt. 

Vielleicht ist sein Irrtum einigermafien zu erklaren: Zeile 5 der Inschrift endet 

jetzt provinc. Belgicae PER, anstatt auf provine. Belgicae ET GER. Moglicherweise 

waren im Originaltext GER und PER untereinander geschrieben.

Wie dem auch sei: Die auf die Frisiavones beziiglichen Stellen bei Plinius und die 

Unmoglichkeit, einen etwaigen Hauptort ihrer Civitas im nordlichen Teil der 

Gallia Belgica, sudlich der von v. Petrikovits und Riiger als Nordgrenze gezeich- 

neten Linie aufzuweisen, veranlassen mich zu der Annahme, daft die erste von 

v. Petrikovits vorgeschlagene Verbesserung der Inschrift die richtige Losung gibt.

Es ist jedoch fraglich, ob man dann wirklich mit v. Petrikovits die Gewifiheit hat, 

’daft (die regio Tungrorum nach der Inschrift von Bulla Regia) in der Belgica liegt, 

wahrend die Entscheidung fur die regio Fris(i)avonum offenbliebeh

Noch immer ist m. E. die Frage, zu welcher Provinz die civitas Tungrorum in der 

mittleren Kaiserzeit gehort hat, nicht entschieden. Aus dem Text der Inschrift 

geht klar hervor, daft es sich u. a. um einen procurator Augusti ad census accipien- 

dos handelt, der in Gallia sein Amt ausgetibt hat und als solcher namentlich in der 

Provinz Gallia Belgica, aufierdem jedoch in der Provinz Germania inferior, be- 

sonders in den regiones oder civitates der Tungri, der Frisiavones und der Batavi, 

tatig gewesen ist. Diese regiones haben zweifellos nahe beieinander gelegen und 

in diesem Faile einen Zensusdistrikt gebildet79. Aus dem Text darf man nicht 

schlieften, daft es sich um einen Procurator handelt, der erst in der Germania 

inferior und im weiteren Verlauf seiner Karriere in der Gallia Belgica in einem 

gleichen Amt tatig gewesen ist80. Zu Gallia werden in der Inschrift sowohl die 

Gallia Belgica als auch die Germania inferior gerechnet, ohne Zweifel weil die 

Belgica und die beiden Germaniae hinsichtlich der Finanzverwaltung eine Einheit 

bildeten und einem ducenarischen procurator Augusti unterstanden, der in Trier 

seinen Amtssitz hatte81. Es ist aber keineswegs notwendig, aus der Inschrift zu 

folgern, dafi Q. Domitius Marsianus als procurator Augusti ad census accipiendos 

nur in dem Distrikt, der die Civitates der Tungri, der Frisiavones und der Batavi 

umfafite, tatig gewesen ist. Die Inschriften, in denen es sich um einen Zensus in 

einem aus mehreren Civitates bestehenden Distrikt handelt, beziehen sich immer 

auf ein Gebiet, das innerhalb der Grenzen einer Provinz gelegen ist82. Es scheint

79 Vgl. H. G. Pflaum, Les procurateurs equestres sous le Haut-Empire romain (Paris 1950) 62 f.

80 Vgl. CIL XIV 4250 = Dessau 1392 = H.-G. Pflaum, Les Carrieres procuratoriennes equestres 

sous le Haut-Empire romain III (Paris 1961) 1054 Nr. 346 [procurator accipiendos census in 

provincia Gallia Lugdunensi et in provincia Thraciap, CIL VI 31863 = Dessau 9011 — P. 

Wuilleumier, L’Administration de la Lyonnaise sous le Haut-Empire (Paris 1948) 37 B 2 = 

Pflaum, Carrieres I (Paris 1960) 289 ff. Nr. 119 [procurator Augusti ad census Gallorum, 

procurator Augusti ad census Bripanniae')).

81 Stein (Anm. 2) 38; Riiger 1968, 43.

82 Vgl. CIL XIII 2924 und A. Heron de Villefosse, Mem. Soc. Antiquaires de France 73, 1913, 

256 f.: Gallia Lugdunensis: Senones, Tricassini, Meldi, Parisii (M. Renard [Rev.Beige 

de phil. et d’hist. 28, 1950, 135] irrt sich, wenn er die Meldi zur Gallia Belgica rechnet); CIL 

XIV 4468/70, Dessau 9501; AE 1946, 95 (Pflaum, Carrieres I 719 ff. Nr. 271; III 994 Nr. 271;



330 J. E. Bogaers

keineswegs unmoglich, daft der Text der Inschrift aus Bulla Regia erwahnen sollte, 

daft Q. Domitius Marsianus fur einen Zensus in Gallia, namentlich in Gallia 

Belgica tatig gewesen ist, aufierdem jedoch in einem genau beschriebenen Gebiet 

oder Distrikt in Germania inferior: in den Civitates der Tungri, der Frisiavones 

und der Batavi83.

Der wichtigste Grund derjenigen, die die Ansicht vertraten, daft die civitas Tun- 

grorum zur Provinz Germania inferior gehdrt hat, war immer eine Mitteilung des 

Gromatikers Hyginus, der in einer zur Zeit des Traian verfaftten Schrift bemerkt, 

dab in Germania in Tungris der pes Drusianus verbreitet sei84. Selbstverstandlich 

ist dies kein besonders starkes Argument, aber andererseits ist es mir jedenfalls 

nicht klar, warum Rtiger der Meinung ist, daft Hyginus’ Notiz in Germania in 

Tungris ’eher eine geographische Zuweisung als eine verwaltungsmaftige Erklarung 

sein sollte' 85.

Die wichtigste Abhandlung iiber die ’Civitas Tungrorum en Germania inferior' 

ist zweifellos die von Ludgarde Van de Weerd86. Es ist jedoch sicher nicht so, daft 

ihre Zweifel an der Nachricht des Hyginus jetzt durch die Inschrift als berechtigt 

bestatigt worden sind. Aus einer kritischen Lesung ihres Aufsatzes geht hervor, 

daft die meisten ihrer Argumente gegen die Zugehorigkeit der civitas Tungrorum 

zur Germania inferior sehr schwach und keineswegs iiberzeugend sind.

Gnomon 37, 1965, 391; Bonner Jahrb. 171, 1971, 352): Gallia Belgica: Ambiani, 

Morini, Atrebates (Pflaum hat - gegen Renard a. O. 131 ff. - iiberzeugend nachgewiesen, daft 

AE 1946, 95 sich nicht auf die civitas Tungrorum beziehen kann).

83 Alfdldy (Legionslegaten [Anm. 2] 39 Anm. 211) hat (sich auf R. de Maeyer, De Romeinsche 

villa’s in Belgie [Antwerpen — ’s Gravenhage 1937] 287 f. berufend) nachzuweisen versucht, 

dafi Q. Domitius Marsianus u. a. unter der Statthalterschaft des Didius lulianus in der Gallia Bel

gica, im Kampf gegen die Cauchi,praefectus militum yontumsltuaria auxiliaprovincialism (SHA. 

DI 1,7) gewesen ist. Nachdem die Barbaren vertrieben worden waren, sollte er etwa 173 unter 

aufierordentlichen Umstanden und aus aufierordentlichen Griinden als procurator Augusti ad 

census accipiendos in einigen Civitates der Gallia Belgica und der Germania inferior tatig ge

wesen sein: ’der lokale census in je einem begrenzten Gebiet der beiden Provinzen war m. E. 

nach den Zerstbrungen des Barbareneinfalles in den getroffenen Gebieten notwendigh Diese 

Ansicht ist wohl sehr wenig glaubhaft. Es gibt keine historischen oder archaologischen Anhalts- 

punkte, aus denen man schlieflen kdnnte, dafi auch der siidliche Teil der Niederlande (u. a. die 

Civitas der Bataver) etwa 172 von Cauchi zerstbrt worden sein sollte. Aus historischen Griinden 

ist es aufierdem am wahrscheinlichsten, dafi die Cauchi wahrend der Statthalterschaft des Didius 

lulianus in der Gallia Belgica von der Nordsee her in das belgische Kiistengebiet eingefallen 

sind, d. h. in Civitates, die nicht in der Inschrift aus Bulla Regia erwahnt sind. - Aus De 

Maeyers Buch (siehe bes. 288) kann man bestimmt nicht schliefien, daft die civitas Tungrorum 

von den Cauchi verheert worden ist. Es ist nicht moglich, aufgrund von Ausgrabungsergebnissen 

und im allgemeinen von archaologischen Funden den Caucheneinfall in die Gallia Belgica wirk- 

lich nachzuweisen. Weder aus unserer Kenntnis der rbmischen Villen in Belgien noch aus Aus- 

grabungen in den siidlichen Niederlanden, noch aus belgischen und niederlandischen Miinz- 

funden kann man den Schlufi ziehen, daft (besonders?) in den Civitates der Tungri, der 

Frisiavones und der Batavi wahrend der Statthalterschaft des Didius lulianus in der Gallia 

Belgica (etwa 170-174; laut Alfdldy 1967, 40 etwa 172-175) Zerstbrungen angerichtet worden 

sind. Zu den Miinzfunden siehe bes. M. Thirion, Les tresors monetaires gaulois et remains 

trouves en Belgique (Brussel 1967) 16, 26 f., 184; J. S. Boersma, De Romeinse muntvondsten in 

de provincie Noord-Brabant. Jaarb. Munt- en Penningkunde 50, 1963, 1-75; ders., The roman 

coins from the province of Zeeland. Ber. ROB 17, 1967, 65-97, bes. 75 f.

84 Hyginus, De condic. agr. p. 86, 10 Thulin. - Siehe u. a. Stein (Anm. 2) 17; weitere Literatur bei 

Van de Weerd 1935, 177 ff. und v. Petrikovits 1968, Anm. 116.

85 Rtiger 1968, 39.

86 Van de Weerd 1935.
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Im Zusammenhang damit sei hier ein kurzes Zitat aus Riigers ’Germania inferior' 

angefiihrt, das sich unmittelbar auf einige von L. Van de Weerds Argumenten 

stiitzt: ’Fur das Zusammenfallen der Grenze zwischen den Provinzen [Verf.: 

Germania inferior und Belgica] mit der Ostgrenze der civitas Tungrorum 

sprechen .... auch die geringen Beziehungen der Tungri zur Germania inferior: 

wenige Tungrer im Heer Niedergermaniens, Fehlen militarischer Ziegelstempel 

in der Stadtmauer von Aduatuca, keine Beziehungen zur Militarzone in den 

Inschriften von Tongern'87.

Das erste Argument ist aus vielen Griinden wohl sehr merkwurdig, besonders 

wenn man zum Vergleich in Betracht zieht, wie viele, oder besser gesagt, wie 

wenige Batavi, Cananefates oder Angehdrige anderer Volker in der Provinz 

Germania inferior aus dem niedergermanischen Heere bekannt sind. Das zweite 

Argument ist ebensowenig brauchbar. In der altesten Stadtmauer von Tongern 

(und darum handelt es sich in diesem Faile) hat man besonders wenig Ziegel- 

material verwendet. Aufierdem ist die wichtige Frage, wann und warum diese 

Mauer gebaut worden ist, noch immer nicht geldst88. Was schliefilich das dritte 

Argument anbetrifft, so ist die Behauptung, es gebe ’keine Beziehungen zur Militar

zone in den Inschriften von Tongern' in ihrer Allgemeinheit sicher nicht richtig. 

L. Van de Weerd hat die militarischen Inschriften, die aus der civitas Tungrorum 

bekannt sind oder sich darauf beziehen, ausfuhrlich erortert89. Es lohnt sich 

jedcch, zwei dieser Inschriften hier naher zu betrachten.

Die erste bezieht sich auf T. Aurelius Flavinus, primipilaris und u. a. buleuta (oder 

Ehrendecurio) civitatis Tungrorum, der offenbar der Civitas wichtige Dienste 

erwiesen hat90. Zu der Zeit, in der er das getan hat (unter der Regierung des 

Caracalla), war er, so geht aus dem Text der Inschrift hervor, noch nicht primipilus, 

sondern centurio, zweifellos entweder der legio I Minervia in Bonn oder der 

legio XXX Ulpia victrix in Xanten91.

Die zweite Inschrift wurde 1855 in Sint-Huibrechts-Hern (Hern-St.-Hubert) 

in der Nahe von Tongern gefunden92. Es handelt sich um eine bronzene tabula 

ansata, auf der zu lesen ist, daft Q. Catius Libo Nepos, centurio leg(ionis) III

87 Riiger 1968, 40 nach Van de Weerd 1935, 189; vgl. L. Van de Weerd, L’Antiquite Classique 6, 

1937, 76 f. 81 f.

88 Hierzu letztlich: J. Mertens, Enkele beschouwingen over Limburg in de Romeinse tijd 

(Archaeologia Belgica 75 [Brussel 1964]) 17 Anm. 5: ’ten vroegste in het begin van de IIe eeuw, 

en een datering gaande tot in de 2e helft van de IIe eeuw is zelfs niet uitgesloten”; W. Van- 

vinckenroye, Opgravingen te Tongeren in 1963—1964 (Tongeren 1965) 20 ff., besonders 26: ’na 

het begin van de Ude eeuw‘. Siehe auch Draye (Anm. 71) 74 f. — Ubrigens ist auch aus 

Maastricht (und Umgebung), das nach Riigers Meinung zur Provinz Germania inferior gehbrt 

hat, kein einziger militarischer Ziegelstempel bekannt; vgl. J. E. Bogaers, Ber. ROB 12/13, 

1962/63, 77 f. Unrichtig Riiger 1968, 117 Nr. 67.

89 Van de Weerd 1935, 179 ff.

90 GIL III 14416 = Dessau 7178, aus Oescus, Moesia inferior (Bulgarien). Vgl. v. Domaszewski, 

Westd. Zeitschr. 19, 1900, Korrespondenzbl. 146—149; B. Gerov, in: Acta Fifth Intern. Congress 

of Greek and Latin Epigraphy, Oxford 1971, 431—436.

91 Vgl. H.-G. Pflaum, Gnomon 37, 1965, 395.

92 CIL XIII 3592. — Dort wird ausdriicklich vermerkt, daft in der Inschrift Cattus, ’non Catius' zu 

lesen sei. Siehe aber die Abbildungen bei A. de Loe, Belgique Ancienne III (Brussel 1937) 173 

Fig. 80; M. E. Marien, Par la chaussee Brunehaut de Bavai a Cologne (Briissel 1962) Abb. 71 und 

Mertens (Anm. 88) 30 Abb. 18.
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Cyrenaicae, scutum et lanceam der (germanischen, vermutlich lokalen) Gottin 

Vihansa gewidmet hat93. Vor kurzem hat G. Alfoldy einen Altar verbffentlicht, 

der 1966/67 wahrend einer Grabungskampagne m den Kalkbrennereien der 

niedergermanischen Legionen in Iversheim (Kr. Euskirchen) entdeckt worden ist 

und dessen Dedikant ein signifer der legio III Cyrenaica ist94. Die Fundumstande 

weisen auf eine Anwesenheit (einer Vexillation?) dieser Legion in der Germania 

inferior im 3. Jahrhundert, allem Anschein nach vor etwa 270; Alfoldy denkt 

dazu besonders an die Regierung des Gallienus 95. Die Inschrift des Q. Catius 

Libo Nepos stammt sehr wahrscheinlich aus der Zeit, in der Mannschaften der 

legio III Cyrenaica im Gebiet des Niederrheins in der Germania inferior statio- 

niert waren. Dab der centurio im Lande der Tungri geboren ist, wie meistens 

angenommen wird, ist keineswegs sicher, und man kann es auch nicht mit einem 

Hinweis auf seinen Namen begriinden 96.

Mit dieser Auseinandersetzung habe ich keinesfalls beabsichtigt, die Frage der 

Provinzzugehbrigkeit der civitas Tungrorum wiederum zugunsten der Provinz 

Germania inferior zu entscheiden. Im Gegenteil: man mufi m. E. auch hinsichtlich 

dieses Problems erkennen, dafi es noch keine eindeutige Lbsung gibt und daft es 

infolgedessen ein heikles Unternehmen bleibt, in eine Karte die Grenze zwischen 

den Provinzen Gallia Belgica und Germania inferior einzutragen.
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