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alledem die keineswegs neue Frage, ob nicht Kreisinventare, auch wenn sie 

keinen Anspruch auf das Ziel einer vollgiiltigen archaologischen Landesauf- 

nahme im klassischen Sinne erheben, uber die Kraft von Doktoranden gehen?

Reinhard Schindler

Centre National de recherches archeologiques en Bel

gique.

1 Repertoires archeologiques, Serie B (Les collections), VII: Raymond Brulet, 

La necropole gallo-romaine de la Thure a Solre-sur-Sambre (Collection C. 

Poncelet), Brussel 1972. 95 S. mit 50 Abb. br. 225,— BF.

2 Serie C, III: A. Wankenne, La Belgique a 1’epoque romaine, Sites urbains, 

villageois, religieux et militaires, Brussel 1972. 208 S. mit 24 Abb., 3 Taf., 3 

Faitplane, br. 550,— BF.

In der 1960 begonnenen belgischen Sammlung archaologischer Reperto- 

rien, die sich jahrlich um bis zu drei Banden vermehrt, sind 1972 wieder 

zwei wertvolle Beitrage erschienen.

1 In dem einen legt B. die Inventare von 45 Grabern vor, die sich in einer 

Privat-Sammlung befinden. Die Graber wurden 1966—70 ausgegraben auf 

einer Bergnase oberhalb des Flusses Thure (7—9), an einer Stelle, an der 

spater eine mittelalterliche Abtei stand und vorher eine urnenfelderzeit- 

liche Besiedlung nachweisbar ist (10—19).

Der sorgsam gearbeitete Katalog der Grabfunde enthalt die Beschrei- 

bung eines jeden Stuckes, dazu eine Abbildung, soweit es rekonstruierbar 

oder noch vorhanden ist (21—78). AuBer Keramik sind in den Grabern ver- 

treten: Fibeln in oft groBerer Zahl (acht: Grab 32, fiinf: Grab 1, 9, vier: 

Grab 39, drei: Grab 12, 35), Armringe (Grab 1, 21, 39, 40, 45), Fingerringe (Grab 

23, 39?), Haarnadeln (Grab 1, 20 und 26 vom gleichenTyp, vier in Grab 32), Per- 

len (Grab 9, 12, 39, 45), Spiegel (Grab 1, 23, 32, 35), Schminkplatten (Grab 9, 12) 

und Holzkasten in zwei Grabern etwa gleicher Zeit (Grab 23, 32). Relativ 

reich ist also Grab 32, ferner Graber 1, 9, 12, 23 und 39, allesamt Frauen- 

bestattungen. Sparlich vertreten sind Terra Sigillata (Grab 2, 12, 17, 32, 44) 

und Gias (Grab 22, 32). Besonders beliebt ist Terra Nigra, zumal doppel- 

konische und bauchige Urnen, Gose 318—20 und 326, sowie Teller, Gose 

287—89 (80—82).

Damit sind wir bei der Frage der Datierung, mit der sich der abschlie- 

Bende Abschnitt befaBt (82—90); hier erst kommen Angaben uber GefaB- 

und Fibeltypen. Nach den Beobachtungen von B. reichen die Graber etwa 

von der Mitte des 1. Jahrhunderts (Grab 1) bis in die 1. Halfte des 2. Jahr- 

hunderts (Grab 7, 8, 23, 32). Die Miinzen gehen bis Trajan (Grab 8), dazu 

kommt als Streufund ein As fur Faustina II. Eine feinere Chronologie ware 

—- auBer vielleicht durch Vergleich der Gesamtinventare miteinander —
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am ehesten mit Hilfe der Fibeln zu erreichen. So sind zum Beispiel ins 

2. Jahrhundert zu datieren die Emailfibeln in Grab 12 (Exner, 29. Ber. 

RGK., 1939, 31 ff. Typ II 5) und in Grab 35 (Exner, Typ I 36). Wenn Grab 12 

wirklich eine Einheit ist, zeigt es das Fortleben der Nigra-Formen Gose 319 

und 289, wofiir B. auch andere Belege aus Belgien anfiihrt (81 f.).

Mit der angezeigten Arbeit ist eine Grabung sorgfaltig publiziert, 

deren Funde und Befunde in privater Hand leicht verlorengehen konnen.

2 Thematisch besonders interessant ist die als zweite zu besprechende Ab- 

handlung fiber die zivilen Orte und Agglomerationen und die befestigten 

Platze in Belgien. Hier tragt W. die weit verstreuten und oft entlegenen 

Berichte mit bewundernswertem FleiB zusammen. Die Orte sind nach den 

Stammen zusammengefabt, in deren Bereich sie liegen: Menapier, Nervier, 

Tungrer und Treverer (13—15). Der Beschreibung der meisten Platze ist 

ein Ubersichtsplan beigesellt; leider fehlen Detailplane mit Hausgrund- 

rissen, wie sie zum Beispiel fur Amay, Clavier-Vervoz und Chameleux exi- 

stieren.

Bei den Menapiern (17—42) ist Tournai — Turnacum der bedeu- 

tendste Ort mit reichlichen Funden. Als Beleg fur seine kontinuierliche 

Bedeutung verdiente das Grab Childerichs Hervorhebung. In K o r t r i j k 

wurde ein Befestigungsgraben des 1. Jahrhunderts festgestellt. Zu Ou- 

d e n b u r g mit seinem spatantiken Fort sind neuerdings das Heft von 

J. Mertens in der Reihe Archaeologicum Belgii Speculum und die vor- 

treffliche Publikation der Graber durch denselben und L. van Impe heran- 

zuziehen. Eisengewinnung ist in Destelbergen und Waasmunster 

nachgewiesen.

Der Vorort der Nervier (43—71), Bavai, liegt auberhalb Belgiens. In 

B 1 i c q u y scheint sich ein Quellheiligtum befunden zu haben; iibrigens 

ist auch hier die Nekropole inzwischen von De Laet, van Doorselaer, 

Spitaels und Thoen vorgelegt worden. Hofstade weist ein Heiligtum 

und eine Villa rustica auf; nach Meinung des Rez. konnte da der Wohnbau 

das Primare sein, statt umgekehrt. E 1 e w i j t besitzt wieder einen Befe

stigungsgraben; eine Haufung von Pferde-Terrakotten fallt hier ebenso auf 

wie in A s s e.

Bei den Tungrern (73—159) ist der Vorort Tong er n relativ gut be- 

kannt; W. neigt dazu, Aduatuca Tungrorum mit dem gleichnamigen Ort 

der von Caesar vernichteten Eburonen zu identifizieren. Hier ein romisches 

Lager bis in die mittlere Kaiserzeit zu vermuten — und daher nach Prae- 

torium und Quaestorium zu suchen —, halt der Rez. fur irrtiimlich, wir sind 

auch nach der Meinung von W. in der Provinz Belgica. Bei den aufgefiihrten 

Magistraten (87, s. auch 201) handelt es sich wohlgemerkt um solche der 

Civitas, nicht der Stadt. Bezeichnend ist die Schrumpfung der Stadt in 

der Spatantike mit neuer Ummauerung. Seit spatestens 346 — das Konzil 

von Koln verdient entgegen 97 Anm. 7 sehr wohl Glauben — ist Tongern 

Bischofssitz. (Bei der Reise des B'schofs Servatius vom ,,katholischen“ 

Magnentius zum ,,arianischen“ Constantius II. verdienen beide Attribute,
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in Anftihrungsstriche gesetzt zu werden.) In Liberchies wurden Tbp- 

ferdfen und eine Form fur „Planetengdttervasen“ gefunden. Die von 

Breuer 1931 und von Brulet 1968 vermutete Siedlungsunterbrechung um 

350 n. Chr. wird von W. nicht erwahnt. Eine spatantike Befestigung ist hier 

wie in T a v i e r s festgestellt. Topfereifunde wurden ebenfalls in A m a y 

und Clavier-Vervoz ergraben, in letzterem sind sogar Thermen, 

ein basilikaler Bau und ein Heiligtum bekannt. Grabungen brachten 

auch in Fontaine-Valmont ein Heiligtum mit Doppeltempel und 

Thermen aus der Zeit des Claudius ans Licht. Ob Namur schon ein Adua- 

tuker-Oppidum war, ist unsicher. In der Nahe liegen bei Samson und 

Furfooz die sog. Laeten-Friedhofe der ausgehenden Antike. Beim Tempel 

von K o n t i c h fragt sich der Rez., ob der auf eine Scherbe eingeritzte 

Name des Sarapis echt ist.

Die Orte der Treverer (161—196) sollen in dieser Zeitschrift im Gegen- 

satz zu den anderen allesamt besprochen werden. Der bedeutendste in 

Belgien ist zweifellos Arion — Orolaunum. Als auch Arion in der Spat

antike in einen engen Mauerring gezwangt wurde, gerieten (wie in Neu- 

magen) zahlreiche Grabmaler in dessen Fundamente. Einige von ihnen 

scheinen schon ins 1. Jahrhundert zuriickzureichen (zur Datierung der 

,,femme aux boucles", 177, s. jetzt Polaschek, Trierer Zeitschr. 34, 1971, 

124 f.). Haufig sind dabei die Darstellungen aus dem Alltagsleben •— der 

Weise mit Buchrollen (177) gehort freilich nicht dazu, er deutet allegorisch 

die Bildung des Verstorbenen an. Wieweit Amoretten, Tanzerinnen und 

Mythen die Seele und ihre Freuden im Jenseits symbolisieren (182), ist 

iibrigens trotz F. Cumont kaum sicher zu sagen. Ob der ,,Schlangengott“ 

(183) Laokoon ist? Eine friihchristliche Kirche in Arion ist leider nicht 

sicher datiert. In Chameleux liegt eine rbmische Siedlung, deren 

schmal parzellierte Hauser eine Kolonnadenreihe zur StraBe hin und meist 

einen Keller aufweisen, wie wir es auch von anderen treverischen Vici 

kennen. Hierbei ein „Relais“ zu sehen, ist nicht zwingend. In E t a 11 e gibt 

es wenige Funde, um so mehr in V i r t o n. Aus Alt-Virton — die Flur 

heiBt Majeroux, das entspricht dem mosellandischen Macher/Mecher — 

stammen u. a. zahlreiche Kult- und Grabdenkmaler. Zwischen Etalle und 

Virton liegt die Hbhenfestung Montauban bei Buzenol.

Im SchluBkapitel des Bandes (197—204) wird versucht, ein Fazit zu 

ziehen. Hier soil nur auf einige historische Fragen eingegangen werden. 

Die in mehreren Orten festgestellte Besiedlungsstbrung unter M. Aurel 

wird von W. mit dem nur in der Historia Augusta erwahnten Einfall der 

Chauken in Verbindung gebracht. Liegt es nicht naher, an die furchterliche 

Pest zu denken, die in den 60er Jahren „bis zum Rhein und nach Gallien“ 

(Amm. Marc. 23, 6, 24, vgl. Siebourg, Bonner Jahrb. 138, 1933, 114 ff.) vor- 

drang? Ein Siedlungsbruch in der Zeit der gallischen Gegenkaiser ist 

immer wieder feststellbar, und zwar in Tournai, Kortrijk, Waasmunster; 

Waudrez, Kester, Hofstade, Elewijt; Liberchies, Taviers, Braives, Amay, 

Clavier-Vervoz, Fontaine-Valmont, Namur, Antwerpen, Grobbendonk; Arion 

und Virton. Ein weiterer Bruch ist iibrigens zu spiiren wahrend der Unruhen 

um Magnentius: in Destelbergen, Waasmunster, Morlanwelz, Liberchies und
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seit neuestem im spatantiken Eprave (J. Mertens/H. Remy, Arch. Belg. 144, 

1973). Fur manche der Orte, zumal die groBeren, bedeutete auch das nicht das 

Ende, sie lebten weiter ins Mittelalter hinein.

Gerade im Detail erfahrt der Leser dieses Repertoriums reiche Beleh- 

rung. Daher sollen zum AbschluB noch einige Details erganzt oder korri- 

giert werden:

23 Anm. 4

24 Z. 18

24 Anm. 5

63 Z. 10

75 Anm. 2

78 Anm. 4

87 Anm. 1/2

87 Anm. 3

99 Anm. 3/4

129 Anm. 6

133

146 f.

147 Anm. 6

179 Z. 13

183 Anm. 4

186

Erganze: Blanche I

Tilge: fig. 2

Erganze: CIL XIII 3565, Amand/Eykens-Dierickx pl. I

Lies: atrebates

Lies: VI, 32, 3—4

Zum Problem German! — Tungri zusammenfassend die 

3. Aufl. von R. Much, Die Germania des Tacitus, Heidel

berg 1967, 62 ff.

Erganze: 17. Ber. RGK., 1927, 101 f. Nr. 306

Lies: Dessau . . . 7178

Erganze: CIL XIII 10024,55 und 10026,5

Erganze: CIL XIII 3632

LASF ist wohl eine Trierer Signatur, zu ATTISSV s. 

Koethe, Festschr. Oxe, Darmstadt 1938, 94

Besprochen sind die Inschriften CIL XIII 3620 und 3624

Lies: ASAN 1905 (26)

Lies: Acteon

Lies: CIL

Fiige zur Lit. uber Chameleux: J. Mertens, Helinium 3, 

1963, 211 f.

Wolfgang Binsfeld

E. M. Wightman, Roman Trier and the Treveri. Rupert Hart-Davis 

Verlag (London 1970) 320 S., 25 Abb., 8 Karten, 24 Taf. mit 54 Abb. 39,80 DM.

Das vorliegende Werk ist die leider stark gekiirzte Fassung einer Dissertation 

gleichen Titels, die der Universitat Oxford 1967 vorgelegt wurde. Es richtet sich, 

wie die Verf. auch im Vorwort hervorhebt, an einen archaologisch interessierten 

Leserkreis und an den „student of Roman Britain". Das gekiirzte und um- 

geschriebene Manuskript ist 1968 abgeschlossen worden, daher konnte die Verf. 

jiingere Literatur nicht mehr einarbeiten. Einen Teil der zwischen Manuskript- 

abschluB und Druck erschienenen Schriften nahm sie jedoch noch in die Biblio- 

graphie auf.

Der Text gliedert sich in sieben mehrfach unterteilte Kapitel:

I. The Land and the People (S. 13—24)

II. The Treveri and Rome (S. 25—-70)




