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italischen Namen verhaltnismaBig weit seltener sind als an Mosel, Saar und Sauer 

oder an den HeerstraBen nach Reims und Metz sowie nach Tholey/Wareswald. Dann 

sind keltische Namen im Verhaltnis weniger haufig am Oberlauf der Mosel und am 

Unterlauf von Saar und Sauer, walirend die ,,undurchsichtigen" Namen besonders 

haufig feststellbar sind fur verkehrsferne Gegenden. Und im Verhaltnis zu keltischen 

Namen sind die (noch der Aufhellung harrenden) „undurchsichtigen" Namen auf- 

fallend haufiger in Gegenden, fur die ein starkerer romischer EinfluB in den Personen- 

namen nachweisbar ist, „als ob diese Namenschicht (der keltischen Namen) starker 

von der Romanisierung betroffen ware als die Gruppe der undurchsichtigen Namen". 

Endlich finden sich undurchsichtige Namen, die nur im Treverergebiet nachweisbar 

sind, verhaltnismaBig am haufigsten im einstmals als „Ardennen-Wald" bezeichneten 

Gebiet, namlich in der Eifel bis zur Sauer und um Arlon, seltener an der Mosel.

Was uns Weisgerber in der hier besprochenen Untersuchung bietet, ist ein, wenn 

auch vielleicht verbesserungsbediirftiger, jedenfalls aber vielsagender und viel- 

versprechender Anfang. DaB die Untersuchung nur einen Anfang darstelle, betont der 

Verfasser ja selbst oft genug13. Denn um eine fur Siedlungs- und Kulturgeschichte der 

Rheinlande tragfahige Unterlage zu schaffen und die Frage der Zuordnung der noch 

dunklen Namen zu einer bestimmten Sprache und damit zu einem bestimmten Volks- 

tum zu entscheiden, ist es notwendig, nach den Namen der Civitas Treverorum auch 

die der anstoBenden Gebiete mit der gleichen Grundlichkeit zu untersuchen, also das 

Namenmaterial von Obergermanien14 und Untergermanien und ebenso der Medio- 

matriker, deren Gebiet ja in die heutigen Rheinlande hinein sich erstreckt hat (Saar- 

brucken, Ottweiler). Auch geniigt die Untersuchung der Personennamen allein nicht. 

Denn in Betracht kommen auch die Ortsnamen (W. S. 357) und ebenso die Gdtter- 

namen, die ja vielfach ortliche Namen sind15.

DaB die vom Verfasser (S. 296) beklagten Hemmungen inzwischen beseitigt sind und 

daB er die fur unsere Urgeschichte wichtigen und wertvollen Untersuchungen fort- 

setzen kann und zum glucklichen AbschluB bringen wird, hoffen und erwarten wir.

J.B.Keune.

Arnold Schober, Die Romerzeit in Osterreich, an den Bau- und Kunstdenk- 

malern dargestellt. Baden bei Wien: M. Rohrer o. J. (1935). 109 S., 76 Abb. 

auf Tafeln, 4°. Brosch. 7,— RM., geb. 8,— RM.

Es ist eine dankenswerte Gabe, die A. Schober mit diesem Buchlein darbietet, in 

dem nun nach den entsprechenden Werken uber die Pfalz, Wurttemberg und Bayern 

von der Nordwestgrenze des Romerreiches ein nicht unwichtiges Gebiet von der Nord- 

ostgrenze dargestellt wird, und zwar ein solches, das schon in vieler Hinsicht gut 

bearbeitet und erforscht ist. Das Buch (109 Seiten mit 15 Abbildungen im Text und 

weiteren 75 auf angehangten Tafeln) ist freilich heute nur klein. Was fur einen Umfang 

und Bedeutung hatte es bekommen miissen, wenn es, vor 1918 erschienen, die Er- 

gebnisse der von Wien uber das gauze damalige Kaiserreich Osterreich ausgehenden, 

vorbildlichen Forschungsarbeit darzustellen gehabt hatte ! Was jetzt durch das Gebiet 

des heutigen Bundesstaates Osterreich zusammengefaBt wird, ist davon eben doch 

nur ein Torso. Nun fehlt dem Buche leider auch noch die ganz unentbehrliche Karte, 

die doch unschwer anzufertigen gewesen ware. Sie ist hier doppelt notig, denn die 

Begrenzung des heutigen Osterreich ist noch kein selbstverstandlicher Bestandteil des 

allgemeinen Wissens. Wenn man sich nun notgedrungen selbst eine Karte herstellt, 

13 Vgl. S. 295. 355. 357. 358. 359.

14 Das vor Abtrennung einer Militargrenze zum Land der Treverer gehorige Gebiet bis zum Rhein 

hat Weisgerber schon in seine Untersuchung einbezogen (S. 346).

15 Vgl. Religion in den Mosellanden, S. 5f. = S. 373f.; auch Germania 8, 1924, S. 78.
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sieht man, daB es sich jetzt in der Hauptsache nur noch um das Konigreich Noricum, 

das erst so auffallend spat Provinz wurde, handelt. Von dem kleinen Stuck Ratien, 

das das deutsche Tirol darstellt, kommen nur die Orte Brigantium-Bregenz und 

Veldidena bei Innsbruck in Betracht und von Pannonien eigentlich nur die Fort- 

setzung des Donaulimes von der norischen bis zur heutigen ungarischen Grenze. 

Wenn man das kleine Stuck Bayern mit Bedaium am Chiemsee und einen schmalen 

Streifen von Jugoslawien an der Siidgrenze mit Celeia-Cilli mit hinzunahm, hatte das 

Buch gegenuber der Zufalligkeit der modernen Begrenzung wenigstens mit dem voll- 

standigen Noricum auch eine innere Einheit bekommen.

Das Buch ist zweckmaBig in elf Kapitel gegliedert. Es beginnt mit einem guten, 

knappen historischen "berblick. Die dabei geschilderten drei wichtigen von Italien 

zur Donau fuhrenden AlpenstraBen wurden auch durch eine Karte besser erfaBbar 

geworden sein. Im Kapitel „Festungsbau" werden vor allem Carnuntum, Vindobona 

und Lauriacum, die drei wichtigsten Donaukastelle, vorgefuhrt. Die Bemerkung 

,,Erdlager, deren Umfassung aus einem aufgeworfenen Erdwall .. . bestand", ist 

miBverstandlich. Als Lagerbefestigung gab es nur Erdmauern mit senkrechten 

Holzwanden, zwischen denen oder an denen die Erdmassen aufgeschichtet waren. 

Packend ist es auf Abb. 2 zu sehen, wie auch im Stadtbild der heutigen GroBstadt 

Wien die StraBen ,, Graben" und ,,tiefer Graben" immer noch die Erinnerung an die 

S- und W-Begrenzung des Romerkastells Vindobona festhalten.

Es folgen die Stadtanlagen (Kap. 3), a) Lagerstadte und b) neu gegrundete Burger- 

stadte. Die Lagerstadt von Carnuntum beim heutigen Petronell ist gelegentlich schon 

etwas untersucht. Die machtige Ruine des „Heidentors" mochten wir nach seiner 

Form doch fur einen Grabbau halten, wozu auch die Lage weit auBerhalb der Siedlung 

am besten paBt. Von der groBten Burgerstadt in Noricum, Virunum, auf dem Zoll- 

felde bei Klagenfurt sind wenigstens einige Bauinseln schon aufgedeckt, so das Forum, 

ein Tempelbezirk und eine groBe Thermenanlage, groBere Partien von Flavia Solva 

bei Leibniz in Steiermark (Abb. 5). Besonders interessant scheint der Stadtplan von 

Brigantium (Abb. 6), der leider in so kleinem MaBstab wiedergegeben ist, daB die 

mehrfachen Verweise auf ihn unbenutzbar bleiben. Teurnia bei Spittal ist nach seiner 

Lage und nach der Anordnung seiner Bauten ersichtlich die Fortsetzung einer vor- 

geschichtlichen Bergfeste.

Das 4. Kapitel,,Tempel und Heiligtumer" bringt keinen einheimischen Tempelgrund- 

riB, die aber auch dort nicht fehlen, nur ist in diesem Italien so nahe liegenden und 

eng verbundenen Gebiet das romische Element wie uberall, so auch in Kult und Kult- 

bauten ersichtlich starker, als wir es in Gallien und Germanien beobachten. Hier 

durfte aber das bisher groBte archaologische Erlebnis auf osterreichischem Boden, 

die schon 1502 erfolgte Auffindung der lebensgroBen Erzstatue vom Helenenberg in 

Karnten, wesentlich starker in den Vordergrund gestellt werden, als es mit dem 

kleinen Bildchen 41 (dazu S. 49 u. 88) geschehen ist. Es ist jetzt uber 40 Jahre her, 

seit R. v. Schneider in seiner entzuckenden Festschrift zur Wiener Philologen- 

versammlung von 1893 das Werk zum erstenmal ins rechte Licht geruckt hatte. Aber 

es bleibt doch immer eins der fabelhaftesten Ereignisse fur die heimatliche Boden- 

forschung, daB ein solches Kunstwerk doch wohl erst romischer Zeit als Kultbild des 

einheimischen Mars Verwendung gefunden hat und daB dann etwas so Singulares in 

glanzendor Erhaltung zu Beginn der Humanistenzeit in einer deutschen Landschaft 

ans Licht tritt, um da die Arbeit der modernen Archaologie zu inaugurieren! AuBer 

diesem wundervollen Stuck sahe man aus sachlichen Grunden hier auch gern die 

Statue aus Virunum, die R. Egger einleuchtend als die norische Landesgottin Isis- 

Noreia deutet. Uber den vergleichsweise herangezogenen Trierer Tempelbezirk sei
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bemerkt, dab inzwischen hier nicht nur 13 Kapellen, sondern schon etwa 75 Kult- 

bauten festgestellt sind (vgl. TrZs. 6, 1931, 173).

Von offentlichen Gebauden (Kap. 5) werden Thermen in Teurnia, Lauriacum und 

Virunum besprochen, letztere wichtig durch den Skulpturenschmuck, von dem in 

ihnen sich ein groBerer Bestand erhalten hat (vgl. dazu S. 88). Auffallend ist, daB in 

jenem Gebiet anscheinend noch keine romischen Thermalbader festgestellt sind, 

die in ihrer Anlage und Verteilung der Bassins sich grundsatzlich von den gewohn- 

lichen Thermenbauten unterscheiden. Amphitheater kennt man in Carnuntum und 

Flavia Solva. In dem S. 65 erwahnten ,,Bassin" in der Mitte der Arena von Car

nuntum ist wohl eher ein Arenakeller von bescheidenen Dimensionen zu vermuten. 

Zu dem Abschnitt ,,Wohnhauser und Gutshofe" mochte man wunschen, daB es auch 

im Osten bald einmal glucken mochte, unter dem romischen Steinbau eine altere 

einheimische Holzbauperiode zu ermitteln, wie es Oelmann in Mayen so ausgezeichnet 

gelungen ist (BJb. 133, 1928, 51ff.).

Das 7. Kapitel „Grabdenkmaler" konnte naturgemaB etwas reicher mit Abbildungen 

von Grabsteinen und Grabmalern (Nr. 18—30. 42. 49—54) ausgestattet werden; ge- 

schlossene Grabinhalte, die zusammen gefundenen Beigaben einzelner Graber, die als 

Vergleich zum Westen sehr interessieren wiirden, scheinen unter dem zur Verfugung 

stehenden Abbildungsmaterial leider ganz zu fehlen. Interessant ist, daB groBere 

Tumuli mit Dromos und gemauerter Kammer, wie sie im Treverergebiet mehrfach 

beobachtet sind, auch im Wiener Wald vorkommen. In diesen Hugelgrabern trifft der 

einheimische Brauch mit dem romischen zusammen. Der Grabstein des Schmiedes 

Namonius Mussa mit Hammer und Zange (Abb. 23) wird wiedergegeben ohne ein 

Wort uber die norische Eisenindustrie. Beachtenswert ist die groBe Rolle, die das ein

heimische Element in der Frauentracht auf diesen Grabsteinen spielt.

Im Kapitel 8 „Wandmalerei und Mosaiken" wird auch plastischer Wandschmuck aus 

Stuck angefuhrt (Abb. 33), auf den bisher selten geachtet ist, eine Parallele zu unseren 

Funden aus einer romischen Villa bei Schwirzheim (vgl. Steiner, TrZs. 5, 1930, 96 

Abb. 2 u. 3). Bei den Mosaiken aus Salzburg sahe man gern eine Abbildung des 

schonen Theseus- und Minotaurusbodens, wohl des besten Mosaiks aus osterreichischem 

Boden. Die Datierung des Mosaiks aus Virunum (S. 83 Abb. 34) in die Zeit von 

100—150 n. Chr. durfte zu fruh angesetzt sein. Das fortlaufende Flechtband in einem 

solchen Emblemata-Boden gehort bestimmt nicht fruher als in die zweite Halfte des 

Jahrhunderts (vgl. AA. 1933 Sp. 656 ff.).

Die beiden letzten Kapitel „Bildhauerei" und ,,Kunsthandwerk", dazu die SchluB- 

bemerkung verdienen die meiste Beachtung, da sich Schober darin mit dem EinfluB 

des Einheimischen auf das Romische, also mit der zur Zeit brennendsten Frage, aus- 

einandersetzt in einer Weise, der im allgemeinen sicher zuzustimmen ist. Die SchluB- 

bemerkung gibt eine gute, iiberzeugende Zusammenfassung. Wenn der Verfasser hier 

in kurzerer Form die Resultate seiner ausfuhrlicheren Darstellung, die er in den OJh. 

26, 1930, 9ff. vorgelegt hatte, bringt, ohne auf diesen wertvollen Aufsatz zu verweisen, 

so richtet sich sein Grundsatz, keine Literatur anzufuhren, einmal gegen ihn selber. 

Aber warum wird eigentlich den Fachgenossen jede Nachprufung und Weiterarbeit 

durch dieses Unterdrucken aller Anmerkungen so unnotig erschwert? Stahelin hat 

in seinem entsprechenden Werk (Die Schweiz in romischer Zeit, Vorwort S. VII) sehr 

mit Recht protestiert gegen ,,die heutzutage nur allzu verbreitete Asthetenmode, die 

auf Anmerkungen entweder iiberhaupt verzichtet oder in unpraktischer Weise ihnen 

hochstens ein Aschenbrodelplatzchen hinter dem Text gonnt". Schober bringt am 

SchluB allerdings etwas Literatur, d. h. nur Titel von Buchern und Aufsatzen, er

schwert aber den Zugang dazu noch kunstlich dadurch, daB er sie nach den antiken

13Trierer Zeitschrift, Heft 2
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Ortsnamen anordnet, als ob jemand auBer den engsten Spezialisten diese lateinischen 

Namen kleinster Limeskastelle so gelaufig waren, daB er sich danach rasch die Litera- 

tur aufsuchen konnte. Und hier ist ebenso wie bei dem Verzeichnis der Abbildungen 

angstlich vermieden, die Seitenzahlen der Zitate anzugeben, als ob es unpassend ware, 

den Fachgenossen die Weiterarbeit etwas zu erleichtern.

Vielleicht ist dieses wenig praktische Verfahren schuld daran, daB eine der wichtigsten 

antiken Ortschaften, namlichNoreia,mit der zugehorigen Literatur uberhaupt nicht 

angefuhrt ist. Ob W. Schmid-Graz, der diese schon in der Vorgeschichte beruhmte 

Stadt, die aber auch noch auf der Peutingerschen Tafel erscheint, zwischen Muhlen 

und Silberberg auf dem Horfelde bei St. Margareten ansetzt, das Richtige getroffen 

hat, wagen wir nicht zu entscheiden. Aber der Weg, den er zu dieser Feststellung be- 

schritten hat, ist sicher der richtige, indem er namlich ausgeht von der norischen 

Eisenindustrie, die in jener Gegend ihren wichtigsten Mittelpunkt hat. Das 

norische Eisen, das in der Antike so beriihmt war, daB es sogar in der schonen Lite

ratur haufig, so bei Horaz mehrfach, bei Ovid, bei Martial und Petron, schlieBlich 

noch bei Rutilius Namatianus begegnet, war doch eben das Charakteristikum dieser 

Landschaft, das auch fur seine ganze Geschichte und seine Stellung im romischen 

Reich zu allen Zeiten entscheidend gewesen ist. Auch der Dolichenuskult in Noricum 

und im angrenzenden Teil von Ratien, wo inschriftlich die Herkunft des Gottes aus 

einem Erzlande betont wird (exorto, ubi ferrum nascitur) bekommt hier seinen tieferen 

Sinn trotz Cumonts schwer verstandlichem Widerspruch gegen diese Beziehung 

(Pauly-Wissowa, RE. unter Dolichenus).

Es ist eine unerklarliche Lucke, daB diese Industrie und ihre Zeugen, die auch aus 

romischer Zeit noch vorhanden sind und in ausgezeichneter Bearbeitung vorliegen 

(vgl. W. Schmid, Norisches Eisen, in: Beitrage z. Gesch. d. dsterr. Eisenwesens 

Abt. I, H. 2, 167 ff.), in dem Buche uberhaupt nicht berucksichtigt werden. Vielleicht 

ist die Beschrankung der Darstellung auf die Bau- und Kunstdcnkmalcr, die der Ver- 

fasser auf dem Titel angibt, ohne sie durch ein Vorwort zu erlautern oder zu begrunden, 

fur ein Werk dieser Art eben doch nicht unbedingt zweckmaBig. Seine knapp zu- 

sammengefaBte Form ist unleugbar ein Vorzug, aber fur eine zweite Auflage, die dem 

Buche bald zuteil werden mochte, sei die Beseitigung dieser Lucken dringend an-

empfohlen. E. Kruger.

J. Klemenc und B. Saria, Archaeologische Karte von Jugoslavien: BlattPtuj. 

Karte und Textband. Beograd-Zagreb: Selbstverlag der Akademien der Wissen- 

schaften 1936. VIII, 99 S., 4 Abb. im Text, Detailplan von Poetovio als Beilage. 

Balduin Saria [Professor an der Universitat Laibach (Ljubljana)] befaBte sich schon 

1925 mit der geplanten archaologischen Fundkarte von Slovenien (16. BerRGK. 116, 

in einer Ubersicht fiber die vor- und fruhgeschichtliche Forschung in Jugoslavien). 

1931 sprach Saria in Stuttgart uber die archaologischen Karten der 1919 in Paris 

begrundeten Union Academique Internationale (PZ. 22, 227f.), um dann 1933 in dem 

Laibacher Glasnik (13, 1932, 5ff., mit kurzer Zusammenfassung in deutscher Sprache 

S. 15f.) uber neuere archaologische Karten zu handeln, mit besonderer Beruck- 

sichtigung ihrer Bedeutung fur die geplante archaologische Karte von Jugoslavien, 

die, wie S. in Stuttgart bemerkte, als ,,richtige Siedlungskarte" ,,von verschiedenen 

Seiten her in Angriff genommen war"; „mit der Sammlung des Materials war bereits 

begonnen". Diese Arbeiten haben ihre Zentrale im ,,Jugoslavischen AusschuB des 

internationalen Verbandes der Akademien", der am Kopfe des Titelblattes des eben 

erschienenen ersten Blattes der archaologischen Karte von Jugoslavien steht.

Die topographische Grundlage bildet ein BlaBdruck der Spezialkarte des Jugo- 

slavischen militar-geographischen Instituts im MaBstab 1:100000, die der Karte des


