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Fragen iiber eventuelle griechische Vorbilder heranzuziehen, obwohl letzteres im 

Katalog nicht unbeachtet bleibt.

Fur die Datierung muBte vorzugsweise mit stilistischen Kriterien gearbeitet 

werden, so daB eine genauere zeitliche Festlegung fast nur bei den sehr qualitatvollen 

GroBbronzen gewagt wurde. Fast alle Bronzen des vorliegenden Bandes gehdren 

aber in einen Zeitraum von der augusteischen Epoche bis in die Mitte des 3. Jahr- 

hunderts. Sowohl fruhere als auch spatere Exemplare sind nicht mit letzter Sicher- 

heit festzustellen (S. 9ff.).

Da bisher romische Bronze werkstatten kaum bekannt sind, hat Verf. darauf 

verzichtet, bei den einzelnen Objekten enge Zuweisungen vorzunehmen. Es wurden 

lediglich, soweit moglich, Stilgruppen zusammengefaBt. Bei zwei dieser Gruppen 

(Minervastatuetten und Schliisselgriffe) scheinen ziemlich sicher Arbeiten aus lokalen 

Werkstatten vorzuliegen. Bei anderen Stricken konnte die Herkunft aus Italien und 

Agypten wahrscheinlich gemacht werden (S. llff.).

In dem 133 Seiten umfassenden, nach bewahrtem Schema aufgebauten Katalog 

sind die 209 Bronzen aus Avenches ausfiihrlich besprochen. Verf. setzt sich mit 

alteren Forschungsmeinungen zu einzelnen Stricken und mit Datierungs- und Funk- 

tionsfragen kritisch auseinander. Ausgedehnte Literaturangaben zu jedem Objekt 

runden den Text zu den Katalognummern ab.

Es erleichtert die Arbeit mit diesem Buch sehr, daB die nachantiken (Kat.- 

Nr. 171-180), die neu eingefuhrten altitalischen (Kat.-Nr. 181-187) und die heute 

verschollenen Bronzen (Kat.-Nr. 188-209) herausgezogen und separat behandelt 

sind. Leider vermiBt man bei den dubiosen bzw. eingefuhrten Stricken einen deut- 

lichen Hinweis auf die Kat.-Nr. 3: Der blitzschleudernde luppiter scheint nachantik 

zu sein.

Die einzelnen Objekte sind auf 99 Tafeln gut dokumentiert. Die Statuetten 

werden fast ausnahmslos in verschiedenen Ansichten wiedergegeben, teilweise auch 

noch besondere Details gezeigt. Die Qualitat der Aufnahmen ist ausgezeichnet, 

lediglich das Layout der Tafeln erscheint an einigen Stellen etwas unausgewogen.

AbschlieBend kann gesagt werden, daB mit dieser sorgfaltigen, fleiBigen Arbeit 

die Reihe der Schweizer Bronzepublikationen sehr gut erbffnet wurde und sie somit 

hoffentlich einen Ansporn fur die noch folgenden Veroffentlichungen darstellt.

Frankfurt a. M. Barbara Pferdehirt.

Anton Gnirs, Beitrage zur Geschichte und Geographic Bohmens und Mahrens in der

Zeit des Imperium Romanian. Herausgegeben von Anna Gnirs. Geleitwort von 

Harald von Petrikovits. Edition Ludwig Voggenreiter im Verlag Wissenschaft- 

liches Archiv, Bonn 1976. VIII und 159 Seiten, 38 Textabbildungen, 10 Tafeln 

und 1 Faltbeilage.

Anton Gnirs zahlt zum Kreis jener altosterreichischen Landesforscher und 

Konservatoren, die ihr Leben der archaologischen Topographie und der Erhaltung 

der Kunstdenkmale gewidmet haben. Die ersten nach modernen Gesichtspunkten 

tatigen Archaologen der osterreichischen Lander gehorten den drei Generationen an, 

die dem Ersten Weltkrieg vorausgingen. Es waren ausgezeichnet geschulte, unermiid- 

liche, vor allem auf dem Gebiete der Feldforschung tatige Pioniere, deren Resultate 

von den Historikern sofort in einem groBeren Rahmen gesehen und besonders bei der 

Interpretation schriftlicher topographischer Quellen ausgewertet wurden; man denke 

nur an die Schlacht bei Noreia, an Taurisker, Boier, Strabo oder Japoden.
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Gnirs wurde am 18. 1. 1873 in Zatec (Saaz) geboren, besuchte das Gymnasium 

in Chomutov (Komotau), studierte und promovierte an der deutschen Universitat zu 

Prag (Packer Philologie und Geschichte), wurde im Jahre 1898 Lehrer an der Real- 

schule in Plzen (Pilsen) und kam 1899 an die Marine-Realschule nach Pula. 1901 

wurde er zum Kustos der dortigen Staatlichen Antikensammlung, 1902 zum Kon- 

servator der Zentralkommission fur Erhaltung der Kunstdenkmale fur die Bezirke 

Pazin (Pisino), Pula (Pola) und Rovinj (Rovigno) und 1912 zum Kunstgeschichtlichen 

Konservator fur Istrien (mit Aquileia) ernannt. 1915-1918 war er auch fiir Krain 

zustandig. Wie alle, die mit Istrien in Beriihrung kamen, ist auch er dem Landesgenius 

verfallen. Seiner erstaunlichen Regsamkeit verdanken wir wichtige Erkenntnisse 

auf vielen, vorher nur kabinettmaBig studierten Gebieten wie Architektur und Stadte- 

wesen, Verkehrsforschung, aber auch Fragen der materiellen Kultur und Kirchen- 

geschichte. Von seiner istrischen Tatigkeit seien nur die Aufdeckung der reichen 

Villa mit Hafen und Wirtschaftsanlagen auf der Insel Brioni sowie der Tonwaren- 

fabrik in Fazana und seine Studien zur Wasserversorgung in Istrien, uber fruhe 

christliche Kultanlagen und uber die Topographie von Pola genannt.

Nach dem Ersten Weltkrieg kehrte er in seine Heimat, die Tschechoslowakische 

Republik, zuruck, wo er zwar den Status eines Gymnasiallehrers behielt, von Lehr- 

verpflichtungen jedoch befreit war, um weiterhin der archaologisch-topographischen 

Forschung zur Verfiigung zu stehen. So konnte er die kunsttopographischen Bande 

fiir die Bezirke Loket (1927), Tepla-Marianske Lazne (1932) und Karlovy Vary 

(1933, in seinem Todesjahr: er starb am 10. 12. 1933 in Loket) vollenden und dariiber 

hinaus auch eine Erganzung zu seinem ,,Glockenbuch“ (1917 und 1924) sowie die 

Monographien ,,Istria Praeromana“ (1925) und ,,Karlsbad“ (Karlovy Vary 1925) 

und vieles mehr vorlegen. Seit 1925 war er vom Staatlichen Archaologischen Institut 

mit Grabungen auch an vorgeschichtlichen Fundorten, z. B. in der bronzezeitlichen 

Nekropole bei Zirovice (Sirmitz; unveroffentlicht), und mit der topographischen 

Durchsuchung der Moore um Frantiskovy Lazne (Franzensbad) beauftragt. Be- 

sonders hat er sich der Erforschung antiker Fundstellen im Limesvorfeld gewidmet, 

fiir die hier erganzende Fundberichte vorgelegt werden.

Der Sammelband wurde von Gnirs’ Tochter herausgegeben. Man darf darin 

einen Akt der Pietat, mehr aber noch eine gerechte Anerkennung der groBen Leistun- 

gen dieses Mannes sehen. DaB dem Werk eine Bibliographie von Gnirs beigegeben ist, 

die auch einige Inedita enthalt, verdient besondere Beachtung. Die bisherigen 

Schriftenverzeichnisse (in den Nachrufen in Wiener Prahist. Zeitschr. 21, 1934, 78 f. 

[L. Franz] und in Aquileia Nostra 6,2, 1935, 37 If. [G. Brusin]) sind damit uberholt.

Die Lektiire der Bibliographie zeigt, daB Gnirs - im Gegensatz zu K. Patsch 

beispielsweise - besonders von der historischen Geographie angezogen wurde. Auf 

diesem Gebiet hat er viel geleistet, vor allem im Hinblick auf Ptolemaios und Ger

mania Magna, wortiber schon sein Erstlingswerk handelt, das hier wieder abgedruckt 

ist (S. Iff.). Obwohl die Forschung inzwischen groBe Fortschritte gemacht hat1, ist 

Gnirs’ Studie in vielem immer noch grundlegend. Es handelt sich um 94 Toponyma

1 Man denke nur an die Beitrage von 0. Cuntz, Die Geographie des Ptolemaeus (1923); 

E. Simek, Velka Germanie Klaudia Ptolemaia 1 (1930); 2 (1935); 3,1 (1949); 4 (1953); U. Kahr

stedt, Claudius Ptolemaeus und die Geschichte der Sudgermanen. Mitt. Prahist. Komm. 3,4, 

1938, 162ff.; V. Ondrouch, Uzemie Ceskoslovenska v Geografii Klaudia Ptolemaia. Nasa veda 

1958, 14ff.; E. Polaschek, Ptolemy’s Geography in a new Light. Imago Mundi 14, 1959, 17ff. 

und in einigen seiner RE-Artikel; J. Dobias, Dejiny ceskoslovenskeho lizemi pfed vystoupenim 

Slovanu (1964) mit Bibliographie.
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zwischen Rhein und Weichsel, die nicht nur in Hinblick auf Namensbildung und 

Namensgeschichte, sondern auch in Hinblick auf das einstige Siedlungs- und Ver- 

kehrsnetz untersucht werden (vgl. dazu nun auch F. Freising, Die BernsteinstraBe 

aus der Sicht der StraBentrassierung [1977]). Es ist erstaunlich, wie richtig Gnirs 

manches gesehen und gedeutet hat.

Der Kartographie sind im Rahmen der zwolf wieder abgedruckten Arbeiten 

noch folgende gewidmet: ,,Von der ersten Landkarte Bdhmens“ (S. 28ff.), ,,Zuni 

kartographischen Beiwerk in der Bilderchronik der Marcus-Saule “ (S. 52if.), ,,Zur 

Topographie des Markomannenlandes“ (S. 120ff.) und ,,Marobudum“ (S. 128f.). 

Uberall tritt seine methodische Arbeitsweise, seine Gewissenhaftigkeit und seine 

Liebe zum Thema hervor.

Nach seiner Riickkehr in die Heimat widmete sich Gnirs einigen topographischen 

Zusammenfassungen, aber auch Grabungen im Vorfeld des norisch-pannonischen 

Limesgurtels. Laufend erschienen Berichte von ihm, doch wurde nicht alles publi- 

ziert. Der kleine Restbestand ist bier erstmals vorgelegt. Es handelt sich besonders 

um Zusammenfassungen seiner Grabungen in Stupava und in der Umgebung von 

Musov.

Den eben genannten Bereichen, namlich der kartographischen Analyse und den 

Grabungen im Vorfeld des Limesstreifens, sind drei anregende Studien gewidmet. Die 

Arbeit ,,Die romischen Schutzbezirke an der oberen Donau“ (S. 64ff.) bringt eine 

Richtigstellung bisheriger Ansichten uber die Zone entlang des Limes. Die Idee von 

Klientelrandstaaten hat dadurch teilweise eine archaologische Grundlage erhalten. 

,,Zur Geschichte der romischen Besatzungen im Lande der Markomannen und 

Quaden“ (S. 116ff.) erganzt die vorherigen Ausfiihrungen. Gnirs kommentiert in die- 

sem Aufsatz die zwei Inschriften CIL VIII 619 = ILS 2747 und ILS 8965, die in- 

zwischen eine umfangreiche Bibliographic aufweisen kbnnen (siehe z. B. A. Mocsy in: 

RE Suppl. IX 543). Der dritte Aufsatz „Rbmische Kastelle vor dem Norisch-Pan- 

nonischen Limes“ (S. 130ff.) stellt eine Pionierarbeit fur die von Mark Aurel geplan- 

ten Provinzen Marcomannia und Quadia dar (vgl. dazu A. Birley, Mark Aurel. Kaiser 

und Philosoph2 [1977] 376; 405; 432).

Die letzte der hier abgedruckten Studien gehort zu den w’eniger bekannten Ar

beiten, behandelt jedoch ein anziehendes Thema: ,,Quellenverehrung und Quellen- 

opfer“ (S. 134ff.).

Der vorliegende Band bildet fur die Forschung der Tschechoslowakei, der Ger

mania Magna und der osterreichischen Sektionen der Vorlimesfelder eine sehr prak- 

tische Auslese, die das Herumsuchen in der sehr z er splitter ten Literatur erubrigt oder 

zumindest erleichtert. Fur die Bibliographic und das Register gebuhrt der Redak- 

torin Dank.

GewiB, manches von dem, was Gnirs schrieb, ist heute iiberholt. Es lohnt sich 

jedoch nicht, besonders darauf hinzuweisen. Der moderne Benutzer kann das un- 

schwer richtigstellen, wenn er Werke wie J.Dobias, Dejiny ceskoslovenskeho uzemi 

pfed vystoupenim Slovanu (1964), Limes Romanus Konferenz Nitra (1959) oder 

E. Swoboda, Carnuntum4 (1964) heranzieht. Noch leichter wird ihm das fallen, wenn 

erst einmal das Blatt M 33 Praha der Tabula Imperii Romani vorliegt.

Ljubljana. Jaro Sasel.


