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BESPRECHUNGEN. 

Friedrich Wagner, D i e R ö m e r i n 
B a y e r n . 4. durchgesehene und er
weiter te Auflage. Knorr & Hirth, 
München 1928, 130 S. mit 54 Abb. auf 
20 Tafeln, 20 Textabb . und 2 Karten. 
Während die 2. und 3. Auflage des 1924 

zuerst erschienenen Werkchens vermut
lich nur Titelauflagen gewesen sind (das 
neue Vorwor t erwähnt sie nicht), ist die 
4. vor allem in dem Abbildungsmaterial 
wesentlich erweitert . Die neuen Bilder 
bringen neben schon Bekanntem aueb 
viele bisher noch garnicht oder schlecht 
veröffent l ichte Stücke, wofür dem Ver
lag zu danken ist. Der Text ist grund
sätzlich unveränder t geblieben, aber 
durch zahlreiche Einfügungen, Zusätze 
und Verbesserungen auf den neuesten 
Stand der Forschung gebracht worden. 
Einer besonderen Empfehlung bedarf die
ser zuverlässige und unentbehrl iche Füh
rer durch das römische Bayern nicht 
mehr, wohl aber des hier gebrachten Hin
weises auf seine Neugestal tung. 

Frankfur t a. M. F r . D r e x e l . 

Fr. Behn, A l t g e r m a n i s c h e K u n s t . 
Mit 40 Bildertafeln. Herausgegeben vom 
Kulturaimt der Rolandsgildc, Bund äl
terer Falken e. V. Freiburß i. Br. Mün
chen, J. F. Lehmann 1927, 11 S. RM 
3,50. 

Wer die Ergebnisse einer wissenschaft
lichen Disziplin dem brei teren Publikum 
zugänglich machen will, tut dies heute am 
besten durch ein gut zusammengestell tes 
Buch schöner Bilder mit möglichst wenig 
Text . Gerade die Nachkriegszei t hat auf 
diese Weise fast alle Gebiete der Kunst
und Kulturgeschichte der ganzen Welt 
dem Laien erschlossen, nur die germani
sche Vor und Frühzeit ist dabei nicht 
zu ihrem Recht gekommen. Aus diesen 
Erwägungen heraus ist das Behnsche 
Büchlein entstanden, und man wird dem 
Verfasser und dem Verlag für diese qua
litativ vorzügliche Auswahl und technisch 
vollendete Wiedergabe von Bau und 
Grabdenkmälern , Gebrauchsund Schmuck
stücken dankbar sein, die ,.zeigen, welche 
künstlerische Äußerungsformen das Ger
manenblut in den verschiedenen Ab
schnitten seiner reichbewegten Frühge
schichte sich geschaffen hat". Naturge
mäß kommen Bronze, römische Kaiser. 
Völkerwanderungszei t und das frühe Mit
telalter am stärksten zur Geltung. Die 
Eisenzeit war ja „eine Zeit der Er
schöpfung und Unfruchtbarke i t , " bis „die 
römische Kultur ihre Schaumflocken weit 
über die Grenzmark des Limes bis in den 

hohen Norden warf". Verlag und Ver
fasser waren sich klar, daß in diesem 
Rahmen nur eine Auswahl der zugkräf
tigsten Stücke gegeben werden konnte, 
die nur Andeutungen des germanischen 
künstlerischen und kulturellen Lebens 
sein können. Auch der einleitende Text 
mußte sich von vorneherein darauf be
schränken, und er läßt es deutlich empfin
den, wie nötig eine umfassende allgemein
verständliche Darstellung des Stoffes 
wäre, die ihn in seinem Wesen und in 
seiner geschichtlichen Entwicklung er
schöpfte. 

Wiesbaden. F. K u t s c h . 

Jelentes Debrecen Szabad Kirälyi Väros 
Müzeumänak es Közmüvelödesi Könyv
täränak, J a h r e s b e r i c h t e d e s 
M u s e u m s d e r K g 1. u n g a r. F r e i 
s t a d t D e b r e c e n u n d d e r 
B i b l i o t h e k f ü r a l l g e m e i n e 
B i l d u n g 1925—1927. 
Seit einer Reihe von Jahren läßt das 

unter der Leitung von Ludwig von Zoltai 
stehende Museum der Stadt Debrecen 
Verwaltungsberichte erscheinen, die in 
letzter Zeit auch wichtige vor und früh
geschichtliche Funde wie Ergebnisse eige
ner Grabungen des Museums unter Bei
gabe von Abbildungen und kurzen deut
schen Bemerkungen bezw. Auszügen ver
öffentlichen. 

Das vor mehr als 25 Jahren begrün
dete städtische Museum, dessen Grund
stock verschiedene schon in Debrecen 
befindliche Aufsammlungen öffentlicher 
Stellen (u. a. des reformierten Lyceums) 
bildeten, ist unlängst in einen großen, von 
der Stadtverwaltung errichteten und mit 
allem modernen Zubehör versehenen 
Neubau überführ t worden. Heute umfaßt 
das Museum zu der Bibliothek für allge
meine Bildung (Volksbibliothek) und der 
Kunstsammlung der Stiftung Fricdr. Deri 
umfangreiche archäologische (ägyptisch
g ri'e chi s eihr ö mische ), u n g a r Fä n d is c hp r ä 
historische, ethnographische (vorwiegend 
aus Ostasien stammende), volkskundlichc, 
kunst und kulturgeschichtliche wie histo
rische Bestände, eine Gemäldegalerie, 
eine Waffensammlung, eine Münzabtei
lung, eine Urkundensammlung usw. nebst 
einer zugehörigen Fachbibliothek. 

Im Jahrgang 1925 dieser Berichte wer
den Ausgrabungen in verschiedenen mit
telalterlichen Kirchen wie in einem awari
schen Gräberfe ld von DebrecenOndöd 
besprochen. Auf dieser Nekropole wur
den schöne Fundstücke vom Keszthelystil 
nebst einem Armrinß merowingischer 
Form mit verdickten Enden gehoben. 
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J a h r g a n g 1926 b e r i c h t e t ü b e r ein R e i t e r 
g r a b v o n H a j d u b ö s z ö r m e n y a u s d e r Z e i t 
d e r u n g a r i s c h e n L a n d n a h m e , w e i t e r ü b e r 
n e u e F u n d e a u s d e m a w a r i s c h e n G r a b 
fe ld v o n D e b r e c e n  O n d ö d u n d ü b e r e i n e n 
f r ü h h a l l s t ä t t i s c h e n B r o n z e d e p o t f u n d v o n 
D e b r e c e n  L ä t ö k e p , in d e m m e h r e r e e in
gjEedrdgie „ u n g a r i s c h e ' 1 B l r o n z e f i b e l n er 
s c h e i n e n , w i e s ie b i s h e r v o r w i e g e n d n u r 
a u s d e m w e s t l i c h e n U n g a r n b e k a n n t ge
w o r d e n s ind . 

J a h r g a n g 1927 b r i n g t zu v e r s c h i e d e n e n 
k ü r z e r e n a r c h ä o l o g i s c h e n N o t i z e n ( so ü b e r 
G r a b h ü g e l b e i S ä r ä n d i m K o m . B i h a r ) 
m e h r e r e a u s f ü h r l i c h e G r a b u n g s b e r i c h t e . 
Bei F e l s ö j ö z s a ( K o m . H a j d u ) w u r d e n v e r 
s c h i e d e n e s ia rma 'Disch iazygische S k e l e t t 
Gräber u n t e r s u c h t , d i e b e z e i c h n e n d e n 
S c h m u c k u s w . a u s d e r j ü n g e r e n r ö m i s c h e n 
K a i s e r z e i t e r g a b e n , G l a s p e r l e n , H a l s  u n d 
A r m r i n g e . F i b e l n m i t u m g e s c h l a g e n e m 
F u ß , e in T o n g e f ä ß u. a. m . Bei K a b a ( i m 
n ä m l i c h e n K o m i t a t ) w u r d e n m e h r e r e e n t 
s p r e c h e n d zu b e w e r t e n d e H ü g e l g r ä b e r ge
ö f f n e t , d ie l e i d e r s ich als s c h o n a u s g e 
n l ü n d e r t e r w i e s e n u n d d e r e n s p ä r l i c h er
h a l t e n e B e i g a b e n w i e d e r d e r K a i s e r z e i t 
a n g e h ö r e n . A u f d e r Z e l e m e r  P u s z t a b e i 
B ö s z ö r m e n y a m U f e r d e s T ö c z ö w u r d e n 
P r o b e g r a b u n g e n v o r g e n o m m e n , d i e zu 
v e r s c h i e d e n e n S i e d e l u n g s s p u r e n e ine H e r d 
s t e l l e u n d e in ( in d a s M u s e u m v e r b r a c h 
t e s ) H o c k e r g r a b f r e i l e g t e n . D a s G r a b 
e n t h i e l t e in P l ä t t c h e n a u s B r o n z e ( o d e r 
K u p f e r ? ) u n d e in e i g e n a r t i g e s g r o ß e s 
z w e i h e n k l i g e s B u c k e l g e f ä ß s p ä t e s t e n s a u s 
d e r f r ü h e n B r o n z e z e i t ( w o h l k a u m a u s d e r 
i u n g n e o l i t h i s c h e n S t u f e v o n L e n g y e l 
B o d r o g k e r e s z t u r ) ; v e r s c h i e d e n e b a u c h i g e 
H e n k e l t a s s e n v o n d i e s e m P l a t z z e i g e n 
S c h r ä g k a n n e l u r e n , u n t e r d e n S c h e r b e n 
d ü r f t e n zu j ü n g e r e n S t ü c k e n auch ' neo l i 
t h i s c h e v e r t r e t e n se in . E n d l i c h w u r d e n 
a m T ö c z ö f l u ß , d e s s e n U f e r auf g r ö ß e r e 
L ä n g e ü b r i g e n s z a h l r e i c h e H ü g e l g r ä b e r 
b e g l e i t e n , u n m i t t e l b a r a m W e s t e n d e d e r 
S t a d t D e b r e c e n z w e i s t a t t l i c h e T u m u l i 
f H . 2,5 m , D u r c b m . 4 0 — 5 0 m ) u n t e r s u c h t . 
D e r e ine e n t h i e l t e t w a s u n t e r d e m U r 
b o d e n ein b e r e i t s a u s g e p l ü n d e r t e s G r a b 
m i t H o l z k o h l e  u n d R ö t e l s p u r e n , d e r 
z w e i t e e r g a b in 1 m T i e f e u n t e r d e m U r 
b o d e n ein v e r w ü h l t e s S k e l e t t m i t R ö t e l 
s p u r e n u n d e i n e r K u p f c r b l e c h p e r l e . In 
b e i d e n H ü g e l n f a n d e n s ; c h in H ö h e d e r 
u r s p r ü n g l i c h e n O b e r f l ä c h e n e o l i t h ' i s c h e 
S<i e d eilju n g sn i e d e r s eh lä g e, T i &t k n o ch &n, 
Ste in  u n d F e u e r s t e i n g e r ä t u n d z a h l r e i c h e 
G e f ä ß r e s t e , d a r u n t e r e ine M e n g e b e 
m a l t e r S c h e r b e n ( m i t s c h w a r z e r , r o t e r 
o d e r v e r e i n z e l t w e i ß e r B e m n l u n g auf zie
g e l r o t e m b i s g e l b b r a u n e n G r u n d e ) . V e r 
w a n d t e b e m a l t e W a r e k e n n t m a n u. a 
v o n T i s z a n o l g ä r ( K o m . S z a b n l c s ) u n d 
B e r e t t y ö  U j f a l u ( K o m . B i h a r ) . D i e s e P r o 
b e n l e h r e n , d a ß ( w i e i m o b e r e n T h e i ß 

b e c k e n ) i m m i t t l e r e n A l f ö l d z u r Z e i t un
s e r e r j u n g n e o l i t h i s c h e n S t u f e v o n M ü n c h s 
h ö f e n  J o r d a n s m ü h l (  L e n g y e l  C u c u t e n i I I 
u s w . ) n e b e n m o n o c h r o m e r K e r a m i k a u c h 
V a s e n m a l e r e i e r s c h e i n t . O b h i e r d i e s e 
n e o l i t h i s c h e n S l e d e l u n g s n i e d e r s e h l ä g e e r s t 
b e i A u f s c h ü t t u n g d e r T u m u l i v o n e i n e m 
e t w a s a b s e i t s zu s u c h e n d e n P l a t z u n a b 
s i c h t l i c h m i t d e m E r d r e i c h h e r b e i g e b r a c h t 
o d e r a b e r in s c h o n b e s t e h e n d e S i e d e 
l u n g s s c h i c h t e n s p ä t e r G r ä b e r e i n g e t i e f t 
u n d d a n n m i t e i n e m T u m u l u s ü b e r d e c k t 
w u r d e n , s c h e i n t n o c h u n g e k l ä r t zu se in . 
N a c h d e m B e f u n d e k ö n n e n d ie G r ä b e r 
f r ü h e s t e n s e r s t d e r S t u f e v o n L e n g y e l 
u s w . a n g e h ö r e n , m ö g l i c h e r w e i s e s i n d sie 
a b e r n o c h e t w a s j ü n g e r . 

W i e d i e B e r i c h t e v e r r a t e n , i s t a u c h 
auf d e m G e b i e t d e r he imis 'Chen A l t e r 
t u m s f o r s c h u n g d i e T ä t i g k e i t d e s s t ä d t i 
s c h e n M u s e u m s in D e b r e c e n in l e b h a f t e m 
A u f s c h w u n g b e g r i f f e n . D e s h a l b v e r d i e 
n e n b e i d e r W i c h t i g k e i t d e s d a r g e b o t e 
n e n F u n d m a t e r i a l e s d i e s e M u s e u m s b e 
r i c h t e a u c h ü b e r d ie G r e n z e n U n g a r n s 
h i n a u s B e a c h t u n g durcJh d e n p r ä h i s t o 
r i s c h e n A r c h ä o l o g e n . 

M ü n c h e n . P. R e i n e c k c. 

D r . J u l i u s A n d r e e , D a s P a l ä o l i t h i 
k u m d e r H ö h l e n d e s H ö n n e 
t a 1 c s i n W e s t f a l e n . M a n n u s  B i b 
l i o t h e k N r . 42. 8°, I V u n d 101 S e i t e n m i t 
55 T e x t a b b i l d u n g e n u n d 30 T a f e l n . L e i p 
zig C u r t K a b i t z s c h 1928 ( P r . b r . 7,50, 
geb . 9,50 R M . ) . 

Ein w e s e n t l i c h e s V e r d i e n s t d a r a n , d a ß 
w i r u n s n u n , s o w e i t d i e s ü b e r h a u p t n o c h 
m ö g l i c h is t , ein Bi ld v o n d e r p a l ä o l i t h i 
s c h e n B e s i e d l u n g d e s H ö n n e t a l e s m a c h e n 
k ö n n e n , h a t D r . J. A n d r e e , d e r n i c h t n u r 
d ie A u s g r a b u n g e n in d e n J a h r e n 1925/26 
g e l e i t e t , s o n d e r n a u c h d i e w i s s e n s c h a f t 
l i c h e V e r a r b e i t u n g d e r ä l t e r e n F u n d e u n d 
G r a b u n g s b e r i c h t e b e s o r g t h a t . 

In d e m v o r l i e g e n d e n z u s a m m e n f a s s e n 
d e n H e f t d e r M a n n u s  B i b l i o t h e k o r d n e t 
d e r V e r f a s s e r d ie H ö h l e n d e s H ö n n e t a l s 
je n a c h i h r e r H ö h e n l a g e in 4 G r u p p e n ein 
u n d v e r s u c h t d i e s e m i t d e n R u h r t e r r a s s e n 
u n d d e n 3 n o r d d e u t s c h e n E i s z e i t e n zu p a 
r a l l e l i s i e r e n . D a a b e r d i e B e u r t e i l u n g d e r 
g e r ö l l f ü h r e n d e n S c h i c h t e n l e d i g l i c h n a c h 
d e r H ö h e n l a g e u n d n a c h p e t r o g r a p h i s c h e n 
C i e s i c h t s p u n k t e n m ö g l i c h e r w e i s e zu I r r 
t ü m e r n f ü h r e n k ö n n t e , b e t o n t d e r V e r 
f a s s e r , d a ß n u r d e r I n h a l t d e r S c h i c h t e n 
an T i e r r e s t e n u n d K u l t u r r e l i k t e n d e r 
M e n s c h e n , f a l l s d i e s e e i n d e u t i g e Z e i t b e 
s t i m m u n g z u l a s s e n , A n h a l t s p u n k t e f ü r die 
F e s t s t e l l u n g d e s A l t e r s b i e t e t . 

N a c h e i n e r G e s c h i c h t e d e r G r a b u n g e n 
;m H ö n n e t a l w e r d e n d ie b i s h e r i g e n E r 
g e b n i s s e d e r G r a b u n g e n in d e r B a l v e r 
H ö h l e , d e r F e l d h o f  H ö h l e , d e r B u r s c h e n 
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Höhle und der Haner t Höhle eingehend 
behandelt . Reichlichere Spuren der eiszeit
lichen Besiedlung liegen nur von der Bal
ver und FeldhofHöhle vor, während die 
beiden kleineren Höhlen ganz spärliche 
Ar te f ak t e l ieferten. Auch in den beiden 
größeren Höhlen konnten bei den systema
tischen Grabungen der Jahre 1925/26 keine 
, .Kulturschichten" im eigentlichen Sinne 
mit Herdisteilen usw. festgestel l t werden; 
die Schichten mit Artefak ten , zerschlage
nen Tierres ten und ganz kleinen Holz
kohlenteilchen ließen stets erkennen, daß 
mehr oder minder große Wassermengen 
bei ihrer Bildung eine Rolle gespielt haben 
und daß dadurch etwaige Kulturschichten 
aufgearbei tet und umgelegt wurden. 

Nach den Ausführungen und Abbil
dungen des Verfassers erscheint es sicher, 
daß das Hönneta l sowohl während des 
Altpaläol i thikums als auch während des 
Jungpaläol i thikums besiedelt war. Die aus 
der Balver und FeldhofHöhle abgebilde
ten dem Altpaläol i thikum zuzuzählenden 
Werkzeuge, die aus. dem Höhlenschut t . den 
f rüheren Grabungen und der Untersuchung 
in den Jahren 1925/26 stammen, gehören 
der dem Mousterien Westeuropas entspre
chenden Kulturs tufe an, die man als 
„deutsche Moust iers tufe" oder mit Wie
gers als , ,Sirgensteinstufe" bezeichnen 
kann. Der Verfasser unterscheidet eine 
untere und obere Sirgensteinstufe. Da für 
diese Unterscheidung eine strat igraphische 
Grundlage fehlt, halte ich sie nicht für 
gerechtfert igt . Der Mangel an feiner be
arbei teten Spitzen und Schabern kann auf 
Zufall beruhen, oder durch Mangel an ge
eignetem Rohmater ia l bedingt sein. Strati
graphische Beweise für eine wiederholte 
Besiedlung durch den Altpaläoli tbiker 
fehlen. 

Die aus der BalverHöhle s tammenden 
Ar te fak te von jungpaläolithischem Cha
rakter weisen die für die Aurignacstufe 
(Wil lendorfer Stufe) charakterist ischen 
Kielkratzer und Klingenformen auf. Ob 
es notwendig ist, die wenigen kleineren 
Werkzeuge aus dem Höhlenschutt , die auf 
T. XXIII abgebildet sind, von den üb
rigen jungpaläolithischen Fundstücken zu 
t rennen, möchte ich dahingestellt sein 
lassen. Dagegen machen die jungpaläoli
thischen Werkzeuge aus der FeldhofHöhle 
einen jüngeren Eindruck und werden 
wohl der Madeleinestufe (Thainger Stufe) 
angehören. Die auf T. XXVII I abgebilde
ten Spitzklingen sind nicht absolut not
wendiger Weise davon abzutrennen und 
der sonst nicht beobachte ten Willendorfer 
Stufe zuzurechnen. Andree bezeichnet 
Fig. 2 Tafe l XXVII I als „Klinge mit 
Stichelspitze". Eine typische „Stichel
spitze" ist nicht vorbanden, dagegen schei
nen die Fig. 15 und 16 Tafel XXTX ty
pische Stichel mit einer senkrecht zur 

Werkzeugsfläche stehenden Stichelkante 
zu sein. Wenn auch Kielkratzer fehlen, so 
ist es nicht ausgeschlossen, daß die weni
gen Stüake aus der HonertHöhle der 
Willendorfer Stufe angehören, aber auch 
hier fehlt der in Fig 4 Taf. X X X abgebil
deten Klinge die Stichelspitze. 

Die vorliegende Veröffent l ichung bildet 
eine wertvol le Bereicherung der Literatur 
über das deutsche Paläolithikum. 

München. F. B i r k n e r. 

Die Römer in Würt temberg . Von Fried
rich Hertlein, Oskar Paret und Peter 
Goessler. Herausgegeben vom Würt t . 
Landesamt für Denkmalpflege. Teil I: 
Friedr. Hertlein, D i e G e s c h i c h t e 
d e r B e s e t z u n g d e s r ö m i 
s c h e n W ü r t t e m b e r g . Stutt
gart, W. Kohlhammer Verlag 1928, 
XVI und 200 S. mit 14 Tafeln, darun
ter 3 Karten und 5 Textf iguren. 
Die römischen Inschriften und Bild

werke Würt tembergs haben in dem aus s 

gezeichneten W e r k e von HaugSixt eine 
erschöpfende Behandlung gefunden; die 
erste Auflage erschien 1900. die zweite 
1914. Die letzte zusammenfassende Ar
beit über die Besetzung des Neckar landes 
durch die Römer ist in dem Aufsatz von 
G. Lachenmaier „Okkupat ion des Limes
gebiets" gegeben, die in den Würt t . Vier
tel iahrsheften für Landesgeschichte, Neue 
Folge X V 1906 S. 1 ff. zu finden ist. Der 
reiche Stoff, der seitdem zuwuchs, machte 
schon seit einiger Zeit eine neue Durch5 

arbeitung wünschenswert , die nun von 
Dr. Friedrich Hertlein, Professor am 
Gymnas ium zu Ludwigsburg, unternom
men wurde. Er hat in dem vorliegenden 
Buche den Ertrag einer der Erforschung 
dieser Zei t gewidmeten Lebensarbeit nie
dergelegt. Es ist bewundernswert , wie viel 
man aus den Bodenfunden für die Ge
schichte der Besetzung des Landes 
herausgeholt hat; eine Überlieferung aus 
alten Schriftstellen über dieselbe fehlt ja 
fast ganz. Es ist ein inhaltvolles Werk 
geworden, obwohl die Römer gewiß kei
nen großen W e r t auf das Land selber 
legten, vielmehr durch die Besetzung nur 
die Verbindung zwischen dem Rheinland 
und dem Donaugebiet günstiger gestalten, 
und die Reichsgrenze gegen Bedrohung 
sichern wollten. 

Das heute würt tembergische Land ge= 
hörte in römischer Zeit zwei verschiede
nen Verwaltungsbezirken an, dem räti
schen und dem germanischen. Die Land
schaft bis zur Donau war formell seit dem 
Doppelfeldzug des Drusus und Tiberius 
im Jahr 15 v. Chr. dem Römerreiche ein
verleibt. Aber durch Kastelle gesichert 
wunde die rätische Donaulinie erst in 



211 — 

klaudischer Zeit überall da, wo man 
Übergangstel len al ter W e g e anzunehmen 
ha t : gerade die Einsiebt in die Wicht ig
kei t der vorrömischen Ferns t raßen ha t 
Hert le in dazu verholfen. manche Maß
nahmen der römischen Besetzung besser 
zu erklären, als dies bisher möglich war. 
Dagegen beginnt die obergermanische 
Vorsch iebung der Grenze in unserem 
Lande erst un te r Vesnasian. nach der 
einzigen, größeren Handlung, die man im 
For tschre i ten der Römerhe r r s cha f t über 
das Land nachweisen kann, im Jahr 73/74 
n. Chr. U n d zwar ha t t e es der Feldherr 
Cn. Pinarius Cornel ius Clemens nach 
Hert le in mit den Sueben als Gegnern zu 
tun, die damals im Lande saßen; es wer
den eine x \nzahl von Kastel len in die 
Flanke der U n t e r w o r f e n e n vorgeschoben 

Dem ers ten Abschn i t t über die rö
mische Frühzei t folgt ein zweiter über 
die erste Zei t künst l icher Grenzschutzan
lagen. Zunächs t wird um 85 n Chr. das 
Albgebiet gesichert durch eine Straße, die 
sich über die Hochf läche des Gebirgs 
ungefähr der Wassersche ide ent lang hin
zieht; Hert le in bezeichnet sie nach dem 
Vorgang von Nägele als Alblimes und 
n immt an, daß sie durchweg durch Ka
stellanlagen geschützt worden sei. Die 
nächs te Grenzerwei te rung m Rätien noch 
vor der W e n d e des J a h r h u n d e r t s nahm 
das f ruch tba re Ries und einen großen 
Teil der bayer ischen Alb in das römische 
Gebie t herein; in W ü r t t e m b e r g wurden 
Kastelle in Heidenhe im und in Oberdor f 
bei Bopfingen gefunden, das l e tz tgenannte 
von dem Verfasse r des Buches selbst. 
N o c h vorher mag in Obergermanien 
durchweg die Neckarg renze erreicht wor
den sein; wie Hert le in wahrscheinl ich 
macht , s teht der Zug dieser Linien in 
Verbindung mit dem x \ufs tand des ober
germanischen Sta t tha l te rs L. Anton ius 
Saturninus im Jahr 88/89; diesen unter
s tü tz ten nach der Ansich t des Verfasse r s 
die Sueben des Gebie ts , denen die 
berei ts err ichte ten Anlagen wie Rottwei l 
zum O p f e r fielen. Hert le in se tz t den 
Neckar l imes in die Jahre 89 oder 90. Die 
Kastelle an dieser Grenzsche ide sind 
längst bekann t ; der A u t o r sucht als aus
gezeichneter Straßenkenner überal l die 
vorrömischen Wege nachzuweisen, deren 
Übergänge über den Fluß sie zu decken 
hat ten . Damals erst wurde das Land in 
kaiserliches Domania l land verwandel t , 
und diese Einrichtung bes tand während 
der ersten Häl f t e des zweiten Jahrhun
der ts ; es müssen die Felder des hier woh
nenden Suebens tammes zu Domanial 
land erklär t worden sein. Ich möchte am 
l iebsten annehmen, daß die an sich nicht 
zahlreichen Sueben des Neckargeb ie t s 
ausgerot te t und ver t r ieben worden sind; 
nur so scheint sich mir die be rühmte 

Stelle der G e r m a n i a über die D e c u m a t e s 
agri zu erklären, die erst im Jah r 98 ge
schrieben sein kann, da Tac i tus den Satz, 
wie in den W ü r t t . Vie r t e l j ah r she f t en 
X X X I V 1928 von mir nachgewiesen wird, 
e s t nachträgl ich in seine Dars te l lung ein
geschoben hat . Hert le in ve rmute t , daß 
überall , wo spä ter eine civitas sich be
fand, zuvor eine besondere Domania lvcr 
waltung war, was besonders auch der 
N a m e der civitas Alisinensis wahrschein
lich macht , die. t r o t z d e m sie ihren Mit
te lpunkt in W i m p f e n hat , doch nach 
der Eisenz genannt ist. Aus einer in Bi
thynien gefundenen Inschr i f t wissen wir 
übrigens, daß der Neckar l imes nicht die 
Grenze , sondern die Grenzüberwachungs 
linie bildete, daß auch das Land jensei ts 
des N e c k a r s unter römischer Ve r wa l tu n g 
stand. 

Die Grenzanlagen des äußers ten Limes 
schildert Hert le in im dr i t ten Abschn i t t . 
Das V o r r ü c k e n der Grenze zeitlich ge
nauer zu bes t immen, ist noch nicht ge
lungen; dies gilt für den rät ischen Limes, 
ebenso wie für den germanischen. Die 
neue rät ische Anlage dür f t e in die mit t 
lere Zei t des Hadr ian , um 125 oder 130, 
anzusetzen sein; bis auch der germani* 
sehe Limes vorge rück t wurde , benü tz t e 
man die Rems als Grenzsper re . Der 
Grenzschu tz wurde zunächs t von Rätien 
aus selbständig vorgeschoben. Die Er
r ichtung des äußers ten obergermanischen 
Limes erfolgte zwischen 148 und 161. 
N a c h Hert le in ist die 80 k m lange Ge
rade, die sich vom Haghof bis Wal ldü rn 
ers t reckt , von Süden nach N o r d e n mit 
der größten Genauigkei t eingemessen. 
Das ienseits der Pal isade s tehende Ost
kastell in Welzhe im n immt Hert le in mit 
Recht als vor jener angelegt an. D a ß zwi
schen den verlassenen Neckarkas te l l en 
und den ihnen en t sp rechenden Garniso
nen der vorders ten Linie jedesmal eine 
römische Straße ausgebaut wurde , war 
wohl unnöt ig und ist darum abzulehnen. 
Die am äußers ten Limes angelegten 
W chranlagen werden später in Rätien 
durch eine Mauer, in Obergermanien 
durch Wal l und G r a b e n ersetzt . Wie 
man beim Z u s a m m e n t r e f f e n der beiden 
Grenzspe r ren im Rötenbach ta l zwischen 
Lorch und G m ü n d sieht, ist die rä t ische 
Mauer älter als der germanische Wall . 
Doch mag dieser wenigstens gleichzeitig 
mit jener begonnen sein, zu Anfang des 
dri t ten Jah rhunder t s . Den Gedanken 
eines Grenzwal ls haben nach Hert le in die 
Römer von den G e r m a n e n herüber
genommen, und dasselbe wird man von 
dem eines vor der Grenze gelegenen 
Vor landes sagen dürfen, in dem die Rö
mer keine Ansicdlung duldeten und das 
sie durch die ber i t t enen explora tores 
ständig überwachen l ießen. 
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Ein vierter Abschni t t stellt die innere 
Entwicklung während der Blütezeit und 
deren Ende dar. Es ist eine zunehmende 
Romanisierung anzunehmen. Der Grund
stock der Bevölkerung war nach Hertlein 
germanisch; den Hauptbeweis dafür fin
det er in den zahlreichen Jupitergiganten
säulen, die er germanischen Ursprungs 
ansieht; doch ist diese seine Auffassung 
bestr i t ten. Seit 213 begegnen die Ala
mannen an den römischen Grenzen; um 
233 müssen sie die Kastelle am bayri
schen Limes überrannt oder zerstört 
haben, auch obergermanische Kastelle 
wie Öhringen. Die endgültige Eroberung 
des Neckar landes fällt um 260'. Ein Teil 
der römischen Bevölkerung blieb im 
Lande sitzen; dies scheint der Ortsplan 
des späteren Walheim und Lorch zu be= 
weisen, dasselbe auch Ortsnamen wie 
Sülchen, Walheim und wohl auch Wallen
zin, der ältere N a m e für Welzheim, spre
chen dafür. 

Die römischalamannische Zeit behan
delt ein fün f t e r Abschni t t . Die neue 
Römergrenze der Iiier, dem Bodensee 
und dem Rhein entlang wird nun eben
falls befestigt , noch im 3. Jahrhunder t . 
Auf würt tembergischem Boden bei Isny 
wurde bisher das Kastell Vemania ge
sucht, das aber Hert lein schon ins heutige 
Bayern, nach Maierhöfen südlich von 
Isny, versetzt . Ich möchte lieber das 
nicht gefundene Alenkastel l auf dem 
Felde bei Burkwang, in allernächster 
N ä h e des kleinen, noch heute sichtbaren 
Kastells Betmauer östlich von Isny, an
nehmen, und glaube, daß an diesem, bei 
dem eine Furt die Argen überquert , der 
neue Limes, die Straße von Kempten 
nach Bregenz vorbeigeführ t hat. Der 
Verfasser hat auch alle Nachr ichten von 
den Kriegszügen der Römer, die vergeb= 
lieh das Land wiederzugewinnen suchten, 
gesammelt. Im Feldzug des Kaisers Va
lentinian 368 deutet er mit Fug das von 
Ammianus Marcellinus genannte Solici
nium wieder als Sülchen bei Rottenburg, 
das f rühere Sumlocenna, und den er
s türmten Berg als den Spitzberg zwischen 
Rot tenburg und Tübingen; man hät te die 
Deutung auf diese Örtlichkeiten, auf die 
auch die ganze übrige Schilderung vor
treff l ich paßt , niemals anzweifeln sollen 
Römische Münzen f inden sich zu dieser 
Spätzeit reichlich im Lande, noch über 
ein Jahrhunder t lang, nachdem es von 
den Alamannen erobert war. Da sie be
sonders an den einstigen wichtigeren 
Römeror ten gefunden werden, vermute t 
Hertlein, sie seien bei Gelegenheit der 
römischen Vors töße ins Land herein1 

gekommen. Ich möchte sie eher der ala
mannischen Bevölkerung zuteilen, welche 

mangels eigener Prägung die römischen 
Münzen weiter benützt ; nach den Feld
zügen Julians scheint aber die Verfein
dung der Alamannen mit den Römern so 
schlimm geworden zu sein, daß aller 
Handelsverkehr über den Rhein herüber 
aufhörte . Die Ausdehnung der Alaman
nen über die spätrömische Grenze 
Rätiens und das Schweizer Rheinufer 
setzt Hertlein schon ins Ende des 4., 
spätestens in den Anfang des 5. Jahrhun
derts, und er schließt dies mit Recht 
f us dem Fehlen römischer Funde an 
den Grenzor ten von dieser Zeit an; die 
Ausdehnung des Alamannenvolkes in die 
K cutige Schweiz wird derzeit von den 
Schweizer Gelehr ten entschieden zu spät 
angesetzt. 

Dem Buche ist neben Abbildungen von 
Denksteinen, Münzen und Gebrauchs 5 

gegenständen auch je ein Ausschnit t aus 
des Claudius Ptolemäus Geographie und 
der Peutingertafel beigegeben. Hertlein 
hat den ganzen Stoff sO durchgearbeitet , 
daß kaum eine Frage unberührt bleibt, 
und das Werk ist voll von eigenwüch
sigen Gedanken, die bisherige Forschung 
zusammenfassend und for t führend, wei
tere Untersuchungen anregend. Weniger 
behagt die äußere Form der Darstellung, 
in die immer auch die Einzelheiten der Be
gründung hinein verwoben sind; besser 
hät te es' uns gefallen, wenn das Werk bei 
der wohlbegründeten Gewohnhei t ge
blieben wäre, von der Darstellung die 
Quellenbelege und ephemere Neben
bemerkungen zu t rennen und diese unter 
den Text zu verweisen. Auch1 fehlt eine 
scharfe Trennung dessen, was dem Au+or 
an sicheren Ergebnissen schon vorlag 
und was von ihm neu hinzugefügt ist; 
ebenso scheint mir der Brauch nicht 
nachahmenswert , von der bisherigen 
Literatur zwar den Fundort anzuführen, 
aber den Verfasser ungenannt zu lassen. 
Im ganzen ist das Buch eine Arbeit , die 
das vorhandene Bedürfnis nach Aufklä= 
rung voll befriedigt, eine Leistung, auf 
die der Verfasser und seine Landsleute 
stolz sein dürfen. 

Das gesamte dreiteilige Werk des 
württembergischen Landesamts für 
Denkmalpflege, dessen ersten Teil es 
bildet, ist als" Beigabe zu zwei Kartenblät
tern über die römischen Anlagen in 
Würt temberg gedacht; in einem zweiten 
Teil sollen "die Straßen durch Hertlein, 
die Kastelle und Grenzanlagcn durch 
Hertlein und Goessler behandelt werden, 
in einem dritten die bürgerlichen Sied
lungen durch Parct und die Münzen 
durch Goessler. 

Stuttgart . K. W e l l e r. 


