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Uber die bekannten Grabungen auf dem Magdalensberg in Karnten ist ein neuer 

Bericht erschienen, diesmal nicht im Rahmen der Zeitschrift Carinthia I, sondern als 

Monographie. Die Grabungen der Jahre 1969-72 umfaBten einmal ein Gebiet nord- 

ostlich vom Forum. Hier befanden sich, dem Forum zugewandt, einige Geschafts- 

lokale und Werkstatten, uber die H. Vetters berichtet. Die altesten Siedlungsspuren 

gehbren an dieser Stell e in die zweite Halfte des 1. Jahrhunderts v.Chr. Unter 

Claudius wurden die Bauten verlassen und zugeschiittet, nachdem sie bis zu vier 

Bauphasen durchlaufen hatten. Sinter diesen Tabernae lag auf mehreren Hang- 

terassen ein Werkstattenviertel fiir die Metallverarbeitung. Die Grabungsergebnisse 

sind fiir die Kenntnis der antiken Metallurgie von hohem Interesse. Sie werden von 

G. Piccottini vorgelegt. Eine baugeschichtliche Besonderheit verdient Erwahnung, 

namlich „die Feststellung alterer, echter Wohnkeller in Steinbau, Anlagen, welche 

auf die keltischen Wohngruben (in Stein umgesetzt) zuruckzufuhren sein werden“ 

(Vetters, S.59). Die Deutung mancher Keller oder Siedlungsgruben als ,,Wohnkeller“ 

spielte in einer inzwischen uberwundenen Phase der Vorgeschichtsforschung eine 

gewisse Rolle. Aus neueren Grabungen ist wohl kaum ein ,,keltischer Wohnkeller“ 

bekannt geworden. So stellt sich bei diesen Bauten auf dem Magdalensberg die Frage 

nach der richtigen Deutung der Befunde und ihrer baugeschichtlichen Herkunft.

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Grabungen auf dem Berggipfel in der 

Kirche St. Helena - St. Magdalena (Piccottini). Hier fand man den Rand eines 

groBen, teilweise in den Felsen eingeschlagenen Beckens, dem im Abstand von 6 m 

eine recht kraftige Mauer (1,20 m breit) parallel lief. Diese Baureste waren alter als 

die Kirche und stammen sicher aus der Antike. Sowohl die bekannten alteren Funde 

(der ,,Jungling vom Magdalensberg” und andere) als auch die neuen Fundstiicke, die 

auf eine reiche Ausstattung des Bauwerks schlieBen lassen, legen die Deutung der 

Baureste als Teil eines Heiligtums nahe, das sicherlich dem Mars Latobius geweiht 

war. Die Diskussion und Deutung der Befunde wird von Piccottini mit wohltuender 

Zuriickhaltung und Sicherheit vorgenommen.

Der Band enthalt ferner einen wichtigen Bericht uber die bereits 1964 gefundenen, 

einzigartigen Wandmalerei-Reste. Sie werden von H. Kenner zusammenfassend 

gewiirdigt und dem spatesten zweiten Stil Pompejis zugewiesen. Von der gleichen 

Autorin folgt die Besprechung des Grabportrats eines norischen Madchens, das bei 

den neuen Grabungen im Gebiet der Werkstatten gefunden wurde; es war unvoll- 

endet. Weitere Kapitel befassen sich mit den Inschriftfunden (Jobst, Piccottini), den 

Fundmunzen (Piccottini), zwei Bronzebecken (Piccottini), der Altersbestimmung 

eines Holzbalkens nach der C14-Methode (MoBler) und einer Betrachtung uber Hoch- 

osterwitz und den Magdalensberg (Khevenhtiller-Metsch). Man wird den Autoren 

fiir die rasche Vorlage ihrer Grabungsergebnisse dankbar sein, zumal der Text mit 

instruktiven Fotos und zahlreichen Planen versehen ist.

Bad Homburg v. d. Hohe. Dietwulf Baatz.

George C. Boon, Silchester. The Roman Town of Calleva. David and Charles, Lon

don 1974. 379 Seiten, 40 Fotoabbildungen, 42 Textzeichnungen und 1 Faltplan. 

Calleva Atrebatum, das heutige Silchester, liegt in Sudengland, etwa 12 km siid- 

westlich von Reading. Umfangreiche Ausgrabungen, die schon vor uber einem Jahr- 

hundert einsetzten, ergaben den Plan dieser kleinen Landstadt mit einer Vollstandig-
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keit, die in der Archaologie des Romerreichs kaum ihresgleichen hat. Allein aus diesem 

Grund diirfte das neue Buch von besonderem Interesse sein.

Calleva gehort zu den Orten, die sich aus einer unmittelbar vorangehenden kelti- 

schen Siedlung entwickelt haben. Das keltische Oppidum entstand als ein Mittelpunkt 

der Atrebaten etwa um die Zeitwende. Der Verf. folgert das aus der ortlichen kelti- 

schen Miinzpragung dieser Zeit, auf der zum erstenmal der Stadtname vorkommt. 

Wie die Grabungsfunde zeigen, gab es an der gleichen Stelle schon kleine, altere 

keltische Siedlungskerne. Aus der Anfangsphase des Oppidums sind bisher dur ch die 

Ausgrabungen nur geringe Spuren bekannt geworden. Moglicherweise hatte sich nur 

eine recht lockere, weitraumige Besiedlung im Gebiet der spateren Stadtflache aus- 

gebildet. Kurz vor der romischen Okkupation ging das Oppidum bei Stammes- 

zwisten in den Besitz der Catuvellauni iiber. Die Machtausweitung dieses romerfeind- 

lichen Stammes war einer der Griinde fur die romische Invasion unter Claudius 

43 n.Chr. Dur ch das Eingreifen der Romer kam Calleva an die Atrebaten zuriick. 

Ihr Konig war damals Cogidubnus, der mit den Romern ein foedus abgeschlossen 

hatte. Unter seiner Regierung, erst kurz nach der romischen Invasion, entstand die 

alteste geschlossene Umwehrung des Stadtgebiets, das ,,innere Erdwerk“. Die im 

GrundriB polygonale Befestigung, die aus Graben und Erdwall vom Typus Fecamp 

bestand, schloB eine Flache von 33 ha ein. Nur wenig spater, vielleicht im Zusammen- 

hang mit dem Boudicca-Aufstand 60/61, wurde die Umwehrung aufgegeben und das 

groBere ,,auBere Erdwerk“ angelegt (95 ha). Es wurde bald darauf durch Zuriick- 

nahme einer vorspringenden Ecke etwas verkleinert (auf 86 ha). In dieser Umweh

rung sind sogleich Gebaude romischer Art errichtet worden, darunter auch beacht- 

liche Steinbauten (z.B. die groBen Thermen im Stidosten der Stadt). Aber erst etwas 

spater, etwa um 80, ist das regelmafiige StraBennetz mit den rechteckigen insulae 

entstanden. In diese Zeit fallt auch der Bau des groBartigen Forums. Das StraBen

netz fiillte sich nur langsam und recht locker mit Gebauden. Als sich die Stadt gegen 

Ende des 2. Jahrhunderts mit einer steinernen Wehrmauer schiitzte, waren die 

auBeren insulae noch unbebaut, so daB die Wehrmauer nur einen Kernbereich von 

40 ha Flache zu umschlieBen brauchte. - Nach dem Tod des Cogidubnus wurde 

Calleva Hauptort der romischen civitas Atrebatum. Der Ort hatte kein Stadtrecht, 

was ja bei peregrinen civitates ublich war. Ob er spater in den Rang eines municipium 

erhoben worden ist, entzieht sich vorerst unserer Kenntnis. Das wirtschaftliche 

Fundament der Stadt bildete die Landwirtschaft, die nach den Untersuchungen des 

Verf.s sogar von den Stadtbewohnern in der engeren Umgebung des Orts ausgeiibt 

worden sein muB. Handel, Gewerbe und Industrie spielten eine verhaltnismaBig 

geringe Rolle. Dadurch wurde der recht landliche Charakter der Bauten bestimmt, 

sicherlich auch die etwas enttauschende Entwicklung der Stadt, die in der Griindungs- 

zeit offenbar optimistischer eingeschatzt worden war (auBeres Erdwerk!). - Calleva 

lebte bis zum Anfang des 5. Jahrhunderts we iter. Aus dem Ende des 4. Jahrhunderts 

stammt eine kleine christliche Kirche. Ob die Stadt im 5. Jahrhundert rasch auf

gegeben wurde oder nur langsam verodete, ist noch ungewiB. Sie hatte nach dem 

Ende der romischen Herrschaft ihre Funktion als Verwaltungsmittelpunkt und damit 

jegliche Bedeutung verloren. Heute liegt fast das gesamte Stadtgebiet unter Ackern, 

eine groBartige und von der englischen Archaologie auch genutzte Chance fur Aus

grabungen.

Mit dem neuen Buch legt der Verf. eine vollig uberarbeitete und erweiterte 

Fassung seines ,,Roman Silchester“ von 1957 vor, das seinerzeit von W. Schleier- 

macher in dieser Zeitschrift besprochen worden ist (Germania 39, 1961, 520ff.). Der 

erste Teil des Buches ist der Geschichte der Stadt gewidmet. Ein zweiter und recht
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ausfuhrlicher Teil behandelt die Architektur und stellt eine wahre Fundgrube dar 

mit zahlreichen Angaben und Nachweisen zu interessanten Details dieser einfachen 

Stadtbauten des rbmischen Britannien. Dabei findet auch das bewegliche Inventar 

der Hauser die gebuhrende Beachtung. Ein dritter Teil des Buches geht auf Wirt- 

schaftsfragen ein. Die Ergebnisse werden vornehmlich aus verschiedenen Gattungen 

der Einzelfunde entwickelt. Das Buch ist zwar in Hinblick auf das allgemeine Publi- 

kum geschrieben worden, doch wird die vorzugliche und prazise Cbersicht auch dem 

Fachmann von groBem Nutzen sein.

Es ware reizvoll, diese typische Landstadt Britanniens mit den hiesigen romi- 

schen Kleinstadten zu vergleichen. Leider sind die entsprechenden Stadte der ger- 

manischen Provinzen und Raetiens bei weitem nicht so gut erforscht wie Galieva, 

vielleicht mit Ausnahme von Cambodunum (Kempten). Auf jeden Fall lassen sich 

recht unterschiedliche Entwicklungen und Bauformen erkennen: Wahrend die in

sulae in Cambodunum und in der Colonia Traiana (Xanten) viel kompakter und 

,,stadtischer“ bebaut sind als in Calleva, fehlt den rechtsrheinischen civitas-Haupt- 

orten Obergermaniens ein regelmaBiges, rechtwinklig angelegtes StraBennetz an- 

scheinend uberhaupt. Als sie zerstbrt wurden, befanden sie sich offenbar noch in 

jener Entwicklungsphase, die Calleva schon in fruhflavischer Zeit kurz vor der An- 

lage seines regelmaBigen StraBennetzes erreicht hatte.

Bad Homburg v. d. Hbhe. Dietwulf Baatz.

Eugen Chirila, Nicolae Gudea und Ioan Stratan, Drei Miinzhorte des 4. Jahrhunderts 

aus dem Banat. Numismatische Beitrage zur Kontinuitatsfrage in Dazien. Muzeul 

de Istorie si Etnografie, Lugoj 1974. 104 Seiten, 35 Tafeln und 3 Karten.

Die drei in dem kleinen Buch veroffentlichten Munzhorte stammen aus Jupa 

(971 Munzen) und Orsova (730 sowie 1220 Miinzen). Sie wurden am Ende des 4. Jahr

hunderts vergraben. Das Uberraschende ist nun, daB die drei vorgelegten Horte nur 

einen kleinen Teil jener 32 Munzhorte des 4. Jahrhunderts aus dem Banat darstellen, 

die bisher bekannt wurden, aber noch kaum veroffentlicht worden sind. Die drei 

Schatzfunde sind ahnlich zusammengesetzt wie andere zeitgleiche Munzschatze aus 

dem Rbmerreich. Im Raum des Banat nbrdlich der Donau gibt es zwischen den 

Fliissen TheiB, Mures und Cerna auch zahlreiche Miinz-Einzelfunde, die eine Fort- 

dauer des Munzumlaufs im 4. Jahrhundert belegen (S. 75ff.). Ferner wurden 

Neubauten romischer Festungen am Nordufer der Donau nachgewiesen und auch 

Wiederherstellungsarbeiten an alteren Kastellen im Inneren des Banat erkannt 

(Mehadia, Jupa). Die Erforschung dieser recht interessanten Epoche des Banat steht 

noch ganz in den Anfangen. Schon jetzt aber laBt sich sagen, daB bier im 4. Jahr

hundert ein ausgedehnter und wenigstens zeitweise auch militarise!! besetzter Bruk- 

kenkopf des Rbmerreichs bestanden haben muB. Damit ergeben sich ganz neue 

Gesichtspunkte fur das Verstandnis der spatromischen Donaugrenze und fur die 

Kontinuitatsfrage der rbmischen Kultur im alten Dakien. Fur den ausfuhrlichen 

Bericht uber die drei Munzschatze, der in der vorliegenden deutschsprachigen und 

auBerdem in einer rumanischen Fassung vorliegt, ist den Autoren zu danken. Man 

mbehte dringend wunschen, daB sie auch die iibrigen Hort- und Siedlungsfunde bald 

verbffentlichen kbnnen.

Bad Homburg v. d. Hbhe. Dietwulf Baatz.


