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mogen sie nun dem in der KNthe des ‘Stumpfen Turmes’ gelegenen Belginum gleichzusetzen oder 

am ‘Heidenpitz’ anzunehmen sein11, heute in einsamer Waldgegend.

Wenn fur Ausonius die Waldeinsamkeit des Hunsrich im Gegensatz zu unserem heutigen 
^aturgefu^ unwirtlich und unangenehm war, so erhlart sic dies aus der Tatsache, dasz der Sinn 

fur das „Romantische" in der Natur dem Altertum und auch den spateren Jahrhunderten bis zur 

neueren Zeit unbekannt gewesen ist12.

Was nun die von Hosius13 gedufeerte, von Birt bekdmpfte Annahme anbetrifft, dasz 

Ausonius zu seiner Reise den „Cursus publicus"1 bendfot habe, so ist diese Ansicht recht ver- 

standlich, da dem Dichter als Erzieher oder ‘Hofmeister’ des Kaisersohnes und Thronfolgers 

(Gratianus) naturlic die IBergunftigung einer ^end^ung der Fahrgelegenheiten jener Staats- 

post geboten war. Dennoc meine ich, dasz Ausonius ein schnelles Sonderfuhrwerk und zwar 
als einziger Fahrgast bend^t habe, allerdings nicht eines jener privaten Fuhrwerke, die damals 

infolge des ausgezeichneten Wagenverkehrs im Romerreiche‘5 ben Reisenden in groszer 3ahl 

von ^unftigen Fuhrhaltern zur ^erfugung gestellt waren16, sondern einen Reisewagen aus dem 

kaiserlichen Fuhrpark der Residenz Trier, der ihn in die Ferne und wieder zurich nac Trier 

beforbert hat.

11 Vgl. Trierer Zeitschrift II, 1927, S. 18—19 und III, 1928, S. 206.

12 Friedlander, Sittengeschichte Roms, II (6. Auflage), S.213ff. = IV (9./10. Auflage), 

G. 142ff.

13 Die Moselgedichte des Ausonius und des Venantius Fortunatus zum dritten Male her- 

ausgegeben und erklart von Carl Hosius, Marburg i. H., 1926, S. 26 (= 2. Aufl. 1909).

14 Zu dem von A. Grenier, Archeologie gallo-romaine II, 1, (1934), p. 200, Anm. 1 an- 

gegebenen Schrifttum ist nachzutragen: Paulys Realencyclopadie der Altertumswissenschaft. 

Neue Bearbeitung, Band IV, Sp. 1846—1863 (Seech); Erik J. Holmberg, Zur Geschichte 

des Cursus publicus, Dr.-Diss. Uppsala 1933.

15 Vgl. L. Friedlander, Sittengeschichte Rome II® (1889), S.20ff. = Io (1919), S. 329ff. 

u. d. Marquardt, Privatleben der Romer I2 (1886), S. 149f.

16 Zumal in einem Lande, das mit feinem Fuhrwerk vorbildlic war; vgl. I. 8. Keune, 

Die Romanisierung Lothringens und der angrenzenden Gebiete, 1897, S.41f.; Paulys Real- 

encyclopabie, Band VI (Epona), Sp. 242, u. d.

Reisefruchte (Trierische Namen).
Von J.B.Keune, Trier.

Als mir im August 1935 kurzer Aufenthalt und Umschau im Schwarzwald vergdnnt war, 

fielen mir manche, auch hier vertretene, heimische Ortsbezeichnungen auf, die beweisen, dasz 

allenthalben gleichen Crwdgungen gleiche Benennungen entspringen.

So teilt mit unserem Sommerau im Tal der Ruwer den Namen ein Ort an der be- 

rutymten badischen Schwarzwaldbahn Offenburg—Hornberg—Triberg—Donaueschingen. Hier 

bei Sommerau, jenseits Triberg, erreicht die genannte Bahn ihre hichste Hihe, nachdem fie ben 

nac Sommerau benannten langften der 38 Tunnels durchfahren und vorher in zwei „Kehr- 

tunnels", jedesmal dreimal ubereinanber, die Hihe erklettert hatte. In fydrftemann's Altdeut- 

schem Namenbuch1 sind zwei andere gleichnamige Orte genannt, und zwar, unter „Sumar = 

Sommer, von sonnigen warmen Orten", die urkundlic als „Sumerouwe" bezeugten Ortschaften 

Sommerau bei St. Florian in Ober-Oesterreich und Summerau im wurttembergifc§en Ober- 

amtsbezirk Tettnang. Max Miller im zweiten Teil seiner bekannten, verdienstlichen Zu- 

sammenstellung der „Ortsnamen im Regierungsbezirk Trier"- beutet „Sommerau" im Land- 

kreis Trier, urkundlich im Jahr 1340 „Sommerawe" genannt, als „die nac Guben gelegene 

Au", und „Au" ift nac demselben (Sewd^rsmann3 „vom Wasser umflossenes Land".

Von dem, hinter Sommerau, an der badischen Schwarzwaldbahn gelegenen Gtddt^en 

St. Georgen biegt eine Giraffe links ab, die durch das Tal der Schiltach nach der wurttem= 

bergischen Stadt Schramberg fukrt. Der fdjdnfte Teil des Schiltachtales hat feinen Namen nach 

der Burg Berneck. Ueber dem Bernecktal ragen Trimmer mehrerer Burgen in die Hihe. Eine

1 Ernst tydr ftemann, Altdeutsches Namenbuch II (Ortsnamen), 3. Auflage herausgegeben 

von Hermann Jellinghaus, in zwei Swiften 1913 und 1916: 2. $dlfte, Sp. 932.

2 Trierer Jahresberichte II, 1909 (Trier 1910), G. 28.

a G. 27.
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heiszt mit einem weit verbreiteten4, 3. B. auc in den lothringischen und elsassischen Vogesen vor- 

handenen Namen „FalRenstein", wie die bei Vianden an der Our, im Kreise Bitburg, ge- 

legene Burg. Eine andere heiszt „Ramstei n", wie unser Ramstein an der Kyll.

Unser Ramstein soll nac M. Miller seinen Namen haben nac seinem Grinder, dem 

Trierer Erzbischof Ratbodus: „Ratbodestein, verkur^t Ramstein." Doc wird der Name „Ram- 

.stein", den auszer der zwischen Schramberg und Triberg gelegenen Burg auc Burgruinen in 

Elsasz-Lothringen, eine bei Barenthal im Bitscher Land, eine andere am Eingang des Weiler- 

tales bei Schlettstadt, tragen, vielmehr abgeleitet von „hraban" = „Rabe" und is gleichbe- 

deutend mit dem ebensalls belegten Ortsnamen „Rabenstein". Ob aber dieser Name (ebenso 

wie „Ramstein") zurickgeht auf den Personennamen „Hraban, Rabeno" oder unmittelbar auf

„hraban" „Rabe", HiBt E br ft e m a n 16 unbestimmt. Im Zusammenhang mit dem luxem-

burgischen Ortsnamen „Nham" oder „Rumm" und seinen Zahlreichen Verwandten hat Jules 

Van neru 57 auc den Namen „Ramstein" behandelt. (Ramstein an der Kyll ist urkundlich 

oft als „Rumstein", „Romstein" u. d. bezeugt.) Demnac bedeutet „Ram, Rum, Rom" eine Hihe.

Belustigt hat mid) endlich die Feststellung des Namens eines unweit von Ramstein im 

Schwarzwald, abseits rechts von der ermd^nten Hauptstrasze, gelegenen Wirtshauses „Sieh 
dich f ii r." Denn diese Benennung erinnerte mich an Sen Trierer Birger und Sauseigentiimer 

„Hans Sich vur dich" (Hans Sieh vor dich), den eine Trierer Urkunde vom Jahr 1506 (?) im 

Pfarrarchiv St. Paulus nennts und dessen Namen ic zur Erklarung des Namens der Trierer 

Gasse, zwischen Domfreihof und Sichelstrasze, „Sieh um dich" benannt, heranzuziehen ge- 

wohnt war". Dieser Gassenname, dessen einstige Bedeutung fur den Trierer Forscher M. F. I. 

Miller in der Handschrift der Trierer Stadtbibliothek „Kurzer geographisch-historischer Ent- 

wurff Trierischer Alterthimer usw."10 ein Ratsel war (einen „bloszen Sittenspruch" michte er 

in dem Namen sehen) und den ein Vermerk der „Trierischen Chronih" XVI (1920), Nr. 9, S. 144 

(widerlegt von Hermann Spoo ebd. XVII, Nr.9, G. 142—143, auc vom Urheber felbft Idngft 

verworfen) als volkstumliche Umdeutung von „Porta secunda" (lateinisc „Zweites Tor", 

namlich der Umwehrung der „Domstadt", der sogenannten „Helenenmauer") zu erkidren ver- 

sucht hatte, geht bekanntlic zuric auf die Inschrift eines in der Gasse eingemauerten Tur- 

sturzes: „Sich um dich."

Die Benennung der Trierer Gasse „Sieh um dich" steht jedoch nicht vereinzelt. Denn fie ift 

auc fonft in deutschen Landen als Ortsname und als von einem solchen abgeleiteter Familien- 

name belegt. Daruber belehrt „Heintze-Cascorbi, Die deutschen Familiennamen, ge- 

schichtlich, geographisch, sprachlich"11. Hier wird aus einer lateinischen Urkunde die Stelle an- 
gefu^rt: „tres montes, qui Circumspicite sive Se thic umme nominantur" [drei Berge die, (in 

lateinischer Uebersetzung) „Circumspicite" (Schaut um) oder deutsch „Sieh dich um" heiszen], 

und von „Sieh dich um" werden die Familiennamen „Sydicum", „Sudekum" abgeleitet, denn 

im Jahr 1288 wird ein „Jost Su dich umme" (Jost Sieh dich um) genannt.

Offenbar haben wir es mit einem Hausspruc zu tun, der, ebenso wie Hauszeichen, iiber- 

tragen ward sowohl auf die anliegende Gasse-2, wie auf die Hausbewohner (vgl. 3. B. „Meer- 

katz"). Der gleiche Ursprung ift anzunehmen fiir andere imperativische Namen, wie „Haszden- 

teufel", „Leberecht" usw.

Nachtraglic finde ich in einem Zeitungsaufsat iiber Breslau (V. B. Nr. 193 vom 

12. Juli 1935, Seite 9) als einen der Reize von Alt-Breslau „die Finkel des Sieh- dich- 

fur-^aufes" genannt. Dieser Beleg beftdtigt meine oben vorgetragene Auffassung.

4 fydr ftemann a. a. O.II,1 (unter „Falke"), Sp. 845 zahlt 10 Orte (Burgen u. „Wistun- 

gen") namens „Falkenstein" auf, unter denen die oben genannten oder erwahnten Orte aber 

nicht einmal vertreten sind.

5 Trierer Jahresberichte II, G. 66.

0 A. a. O. II, 1, Sp. 1431ff., 1435.

7 Jahrbuc 1929 der Luxemburgischen Sprachgesellschaft (G. 18—53), G. 30—32.

8 Lager, Regesten der in den Psarrarchiven der Stadt Trier aufbewahrten Urkunden: 

Trierisches Archiv, Erganzungsheft XI (Trier 1910), Nr. 623.

9Vgl. Trierer Zeitschrift, 4. Jahrg. 1929, G. 221.

10 G. 27, Anmerkg. zu Nr. 12 [Ms. 2297 Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek 

zu Trier, 8. Heft (begonnen von Max Keuffer, vollendet von Gottfried Kentenich 1914), 

G. 290, Nr. 668, 1].

11 4. Auflage 1914, G. 261 = 6. Auflage 1925, G. 339 (herausgegeben von Prof. Dr. Paul 

Cascorbi).

12 Zur Benennung „Gasse" (nicht „Strasze") vgl. Trierer Zeitschrift, 4. Ihg., 1929, G. 219.
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Die beiden befprodjenen Hausspriche sind tatsachlic „Sittenspriche", Spriche, die zur Vor- 

sicht und zur Umsicht mahnen. Wenn aber in Trier der Name der Gasse „Sieh um dich"1s in 

Beziehung gesetzt wird zu der benachbarten „Domfreiheit", der mit Asylrecht verbundenen 

„Immunitat" des Domviertels14, so ist das eine der vielen Sagen, die das Volk ersonnen hat, 

um sich ratselhafte Namen verstandlic zu machen.

13 Der auf die Gasse iibertragene Spruch des Tirsturzes lautet in, beiderseits von Ranken 

eingerahmter, fpdtgotifd)er Kleinschrift („Minuskel"): Sic vm dich.

14 G. Trierische Chronik XVI,9, S. 144. Die hier vorgetragene irrige Erklarung der Be- 

nennung „Sieh um dich" als etymologische Umdeutung von „porta secunda" hat Eingang ge- 

funden in die Erklarungen der Straszennamen des „Einwohnerbuches der Stadt Trier" (2. Ab- 

teilung: 1921/22, S. 126; 1926, S. 169; 1928, G. 166). — Aus jiingeren Jahren erinnere ich mich 

auch einer Deutung, die den Namen der Gasse in Zusammenhang brachte mit dem Witerich 

Rictiovar, der als „Stadtgeist" in Drier sein Wesen getrieben haben soll (Ph. Laven, Drier 

und seine Umgebungen in Sagen und Liedern (Drier 1851), S. 53—55; Haller-Zuscher, Trierische 

Geschichte- I (Drier 1903), S. 29.

LITERATUR

Irmgard Huberti, Dr. rer. pol., Diplom- 

Volkswirt: Das Armenwesen in der Stadt 

Drier vom Ausgang der hurfirstlichen Zeit 

bis zum Ende der franzosischen Herrschaft 

(1768—1814). 1935, Carl Heymanns Verlag, 

Berlin W 8 (Arbeiten aus dem Forschungs- 

institut fir Firsorgewesen in Frankfurt 

a. M., Heft 7). 211 S. 8°. Preis: 5.— RM.

Das hier angezeigte Buch verdient als 

sleiszige, grindliche Arbeit, mit der die Ver- 

sasserin uns einen wertvollen Ausschnitt aus 

der Sittengeschichte ihrer Heimatstadt Drier 

geschenkt hat, Lob und Anerkennung. Dasz die 

Stadt Trier durch einen Geldbeitrag die Ver- 

offentlidjung der Druchschrift ermoglic^t hat, 

ist recht erfreulich. Eines musz aber der Trierer 

aussetzen, dasz namlich im Verzeichnis des 

Schrifttums S. 210 unsere „Trierer Zeitschrist" 

sowie die „Trierische Heimat" nicht genannt 

sind, obschon letztere hier eine Stelle verdient 

hatte nicht blos als Nachfolgerin der Zeitschrift 

„Kur-Trier", sondern weil fie einschlagige Bei- 

trdge bietet, so iiber Driers Statthalter von 

Kentenich (3g. 1 u. 2), so von t Rektor 

Joh. Spoo im Ig. 4 iiber den „Augustiner- 

hof", das vormalige „Landarmenhaus", das 

die Nachsolge angetreten hat des franzosischen 

„Depot de mendicite".

Die Verfasserin teilt ihren Stoff in sieben 

Kapitel, von denen das erste das Armenwesen 

der Stadt Drier behandelt, wie es der letzte 

Slurfiirft Clemens Wenzeslaus vorgefunden 

hatte und das er, da es noch mittelalterlich 

geartet mar, neuzeitlich umzugestalten bemiht 

war. Diese Umwandlung durchzufihren war 

ihm nicht mehr vergonnt. Dies war Aufgabe 

der franzosischen Verwaltung, nachdem feit der 

Besetzung der Stadt und des Landes (1794) 

ruhigere Zeiten eingetreten waren. Diese Neu- 

ordnung wird geschildert in vier Kapiteln

(4—7), nachdem in Zweieingeschalteten Kapi- 

teln (2 u. 3) die Grundzige der Armengesetz- 

gebung Frankreichs zu jener Zeit und die 

Cinfiiljrung der franzosischen Gesetzgebung in 

Drier besprochen waren.

Von gwfpitdlern, deren Aufgabe es war, 

alien und gebrechlichen Personen ein Heim zu 

bieten, wd^rend Krankenfirsorge nur von Fall 

zu Fall hinzutrat, bestanden in Drier das 

bruderschaftliche, fpdter ftabtif^er Verwaltung 

unterstellte Jahkobshospital und das an das 

Simeonsstift angeschlossene Nikolaushospital, 

auszerhalb der Stadtmauern die abteilichen 

Hospitaler bei den Benediktiner-Klostern 

St. Matthias (Nikolaushospital) und St. 

Maximin (Elisabethenhospital) nebst einer feit 

1789 bestehenden, „Gotteshauschen" benannten 

privaten Stiftung in St. Paulin. Dazu kamen 

innerhalb der Stadt zwei Waisenhauser und 

auszerhalb zwei klofterli^e Leprosen- oder 

^ie^en^dufer, moselauf Estrich und moselab 

St. Jost. Die Hausarmenpflege fand ihre 

Festigung im Jahre 1775 durch die Grinding 

eines Spinn- und Arbeitshauses, an das bald 

eine Unterkunft fur Findelhkinder und eltern- 

lose Kinder, fiir die in den Waisenhausern 

Rein Raum war, angeschlossen wurde.

Die Neuordnung der fran3ofifcl)en Verwal- 

tung bestand darin, dasz nach mehrfachen 

Wandlungen die Hospitaler und Waisenhauser 

1806 Zusammengelegt und der einheitlichen 

Verwaltung der Kommission der Zivilhospitien 

im vormaligen Kloster St. Irminen unter- 

geordnet und aus Nancy Schwestern aus dem 

Orden des hl. Karl Vorromdus, hurz „Borro- 

mderinnen" genannt, berufen und mit der 

inneren Verwaltung betraut wurden, die seit- 

her in Drier seszhaft find und von hier aus 

weitere Verbreitung gefunden haben. Neu war 

die Grindung eines eigenen Krankenhauses


