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Die Merscher Inschrift CIL XIII 4030

von

Jean Krier und Lothar Schwinden

Wenn wir uns in diesem Aufsatz der Merscher Inschrift CIL XIII 4030 zuwen- 

den1, geschieht dies einerseits aus dem BewuBtsein heraus, daB wir es hier 

mit der wertvollsten und aufschluBreichsten Inschrift zu tun haben, die das 

Luxemburger Staatsmuseum in seinen Bestanden hat, andererseits weil zu 

dieser viel zitierten Inschrift noch keine einschlagige Arbeit erschienen ist. Eine 

lobenswerte Vorarbeit dazu hat P. Medinger2 in seinem 1933 erschienenen Auf

satz ,,Erganzung der Merscher Inschrift (CIL XIII 4030)“ geleistet.

Abb. 1 Inschrift CIL XIII 4030 aus Mersch, heute im Musee de 1’Etat in Luxem

burg. (Bei der Abbildung handelt es sich um eine Photomontage, die 

genau die Textliicke zwischen a und b wiedergibt. DaB die Steine offen- 

sichtlich nicht aneinanderpassen, liegt daran, daB ein Teil von Block b 

links eingemauert ist.)

Es eriibrigt sich, an dieser Stelle auf die Fundgeschichte der beiden Frag- 

mente einzugehen, die der Luxemburger Historiker N. van Werveke fur das

1 Der vorliegende Aufsatz ist entstanden aus einer gemeinsamen Seminararbeit 

der beiden Verfasser fur das im WS 1972/73 an der Universitat in Trier von Prof. Dr. 

H. Heinen und Dr. I. Kdnig geleitete Seminar „Lateinische Epigraphik“. Neben 

unseren Lehrern sind wir besonders noch W. Binsfeld vom Rheinischen Landes- 

museum Trier zu Dank verpflichtet fur die beim Zustandekommen der Arbeit 

geleistete Unterstiitzung.

2 P. Medinger, Merscher Inschrift 212—218.
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CIL zusammengestellt und bearbeitet hat3. Es soil geniigen, auf die jeweiligen 

Berichte in den ,,Publications de la societe pour la recherche et la conserva

tion des monuments historiques dans le Grand-Duche de Luxembourg4-5“ 

und die gute Zusammenfassung der Fundgeschichte in einem Aufsatz von J. 

Henckels6 hinzuweisen.

Es sei hier aber hervorgehoben, dab die Hindernisse fur eine Zusammen- 

stellung der beiden Steine, die Ch. M. Ternes7 sieht, nicht berechtigt sind: so- 

wohl die Aufstellung der Steine im Luxemburger Museum als auch die Abbil- 

dungen bei Ternes8 sind irrefiihrend, genau wie die aubere Farbe der Blbcke, 

die unterschiedlich ist: der Block a war im Fundament eines Kirchenpfeilers 

eingemauert, wahrend Block b im feuchten Boden des Friedhofes gefunden 

wurde. Auch sieht bei einer Betrachtung des Originals die rechte Haste vom 

A (Block b 1, 1) keineswegs so geschwungen aus, wie es nach der Abbildung 

bei Ternes9 scheinen mag. Genau so wenig bildet der Bruch10 ein Hindernis 

fur eine Zusammenstellung der Steine. ,,Die beiden Blbcke passen aneinander, 

die Textliicke entstand durch einen Splitter, der sich vom linken Rand des 

zweiten Blocks ablbste in der Breite von einigen Buchstaben* 11." Spatestens 

bei der Betrachtung der Abbildung, die von J. Reuter wiedergegeben wird12, 

darf man alle Vorurteile gegen eine Zusammengehbrigkeit der beiden Steine 

fallen lassen. Auch sprechen sowohl der Text wie auch sein Inhalt fur eine 

Vereinigung. Die Ausmabe der beiden Blbcke, besonders aber die der Buch- 

staben bekraftigen dies13 (Abb. 1).

Da es uns in dieser Arbeit vornehmlich um eine inhaltliche Behandlung 

der Inschrift geht, kbnnen wir uns auf die Wiedergabe einer Lesung be- 

schranken, die dem heutigen Zustand des Schriftbildes entspricht14:

3 Vgl. CIL XIII 4030.

4 Heute: Publications de la Section Historique de 1’Institut Grand-Ducal de 

Luxembourg.

5 J. Engling, Statistique monumentale du Grand-Duche de Luxembourg, PSH 6, 

1850 (ersch. 1851), 92 Nr. 37; ders., Die rbmische Niederlassung zu Mersch, PSH 10, 

1854 (ersch. 1855), 140—160; (ders. ?), Antiquarische Auffindungen zu Mersch, PSH 13, 

1857 (ersch. 1858), 128.

6 J. Henckels, Die alte Pfarrkirche von Mersch und die Altertumsfunde in deren 

Bezirk, Ons Hemecht 39, 1933, 190—211.

7 Ch. M. Ternes, IAL 129 Nr. 109, 6 a.

8 Ebd. 128 fig. 94, 95.

9 Ebd. 128, fig. 95.

10 So Ch. M. Ternes, IAL 129, Nr. 109, 6 a.

11 P. Medinger, Merscher Inschrift 215.

12 J. Reuter, Geschichte von Mersch. Mersch zur Rbmerzeit, T’Hemecht 3. 1950, 

3/4, 15—30, hier 21.

13 Ch. M. Ternes, IAL 129 Nr. 109; P. Medinger, Merscher Inschrift 216.

14 Wir iiberlassen es dem Leser, den Vergleich dieser Lesung mit derjenigen von 

CIL und IAL vorzunehmen. Es sei aber darauf hingewiesen, dab sich unterschied- 

liche Lesungen nicht allein aus dem zunehmenden Beschadigungsgrad der Steine 

erklaren lassen!
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[- - - - - ]/flam[en] Augu[sti]/flamen Leni M[art]is quinq[uennalis]/praef(ectus)

cohort(is) [II His]panor(um) eq[uitatae]/tribunus militu[m le]g(ionis) VIIII 

Hi[spanae]/praefect(us) equitum alae Augustae]/Vocon[tiorum- - - /- - - ]15.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zu den Steinen und zur Inschrift 

mochten wir im folgenden auf die einzelnen inhaltlichen Elemente naher ein- 

gehen. Die Behandlung der einzelnen Amter erfolgt in der Reihenfolge der 

Inschrift. Diese Reihenfolge entspricht nicht der chronologischen Folge, die so 

aussieht:

1) Praefectus cohortis

2) Tribunus militum legionis

3) Praefectus alae

4) Flamen Leni Martis

5) Flamen Augusti16

In der Inschrift finden wir also einen aufsteigenden (direkten) Cursus (1—3) 

vor, dem die beiden Priesteramter (5—4) vorangestellt sind.

Es sei noch hervorgehoben, dab dem erhaltenen Text mindestens noch eine 

Zeile mit dem Namen des vornehmen ,,Merschers“ vorausgegangen sein muB, 

genauso wie nach den die ala Vocontiorum nennenden Zeilen wenigstens noch 

eine weitere vorhanden gewesen sein muB, in der moglicherweise sogar eine 

Datierung gegeben wurde.

Die Priesteramter

Bei den zwei hier erwahnten Priesteramtern handelt es sich wohl um solche 

des munizipalen Kultes, d. h. des Kultes der Civitas Treverorum und ihres

Vorortes. Das konnen wir daraus schlieBen, daB es in Trier sicher keine

Priester des offiziellen Staatskultes gab und der erste Nachweis fur einen

provinzialen Kult (Roma und Augustus-Kult) die von G. Alfoldy in diesem

Sinn erganzte Mainzer Inschrift17 ware. Des weiteren spricht auch die Priester- 

bezeichnung „flamen“ fur einen munizipalen Kult. Flamen ist nicht etwa 

eine allgemeine Priesterbezeichnung. Es ist damit eine bestimmte Funktion, 

die des Opferpriesters einer einzelnen Gottheit18 gemeint. Diese Bedeutung, 

die schon fur die 15 flamines des Pontifikalkollegiums in Rom typisch ist, hat 

der Begriff auch im provinzialen und im munizipalen Kult beibehalten19. Mit 

zwei Ausnahmen20 gehdren iibrigens alle im CIL XIII naher bezeichneten

15 Fur die Erklarung der Erganzungen und weitere Erganzungsmoglichkeiten 

verweisen wir auf die folgenden Teile des Aufsatzes.

18 Die Reihenfolge der Priesteramter (4 + 5) ist wahrscheinlich, aber nicht sicher.

17 G. Alfoldy, Hilfstruppen 188 Nr. 69 = AE 1968, 321.

18 G. Wissowa, Religion und Kultus der Romer. Handbuch der Altertumswissen- 

schaft 4, 5 (Miinchen 21912, ND dort 1971) 482.

19 Ebd. 482 f.

20 CIL XIII 4030: flamen Leni M[art]is; 1376 (add. p. 18): flamen Pi[et]atis.
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flamines dem Kaiserkult an21. Der offizielle Kaiserkult in den Munizipien (so 

auch in Trier) lag abgesehen von der Funktion des Opferpriesters in den Han- 

den der „seviri augustales22“. Wahrend das Amt des flamen ein Vorrecht der 

zahlenmabig kleinen munizipalen Aristokratie war, warden daneben rnehr 

oder weniger spontan die fur die breitere Masse gedachten Priesterkollegien 

der seviri augustales geschaffen, die dem flamen im Ausiiben des Kaiserkultes 

zur Seite standen. Was der Zweck dieser Einrichtung war, hat J. J. Hatt23 

treffend ausgedriickt: ,,Ces derniers (= seviri augustales) devaient, d’une part, 

assurer une large diffusion au culte du genie d’Auguste dans la plebe, et 

d’autre part, constituer a leur tour une sorte d’aristocratie dans le peuple24.“

Daraus, dab der in der Inschrift nicht Genannte „flamen“ und nicht „sa- 

cerdos“ heibt, konnen wir entnehmen, dab er sein Amt im munizipalen und 

nicht im provinzialen Kaiserkult ausgeubt haben mub, da in den Tres Galliae, 

in Britannien und in den Donauprovinzen25 die Priester an den Provinzial- 

heiligtiimern ,,sacerdotes“ genannt werden26. Hiermit wiirden wir dann eine 

Bestatigung der Erganzung der Mainzer Inschrift27 finden und hatten auch in 

Priscus28 einen sacerdos Romae et Augusti des provinzialen Kultes vor uns. 

Diesen provinzialen Kult jedoch in Trier zu lokalisieren, wie es G. Alfoldy als 

mbglich angesehen hat29, scheint wenig wahrscheinlich, zumal die Vorbedin- 

gung fur die Existenz einer provinzialen ara Romae et Augusti in Trier u. E. 

der rechtliche Status der Augusta Treverorum als Vorort der Provinz Gallia 

Belgica gewesen ware. Diese Voraussetzung war in so friiher Zeit30 ganz si- 

cher noch nicht erfiillt. Wenn wir die Meinung von H. G. Pflaum iiberneh- 

men, dab „il n’existe qu’un seul sacerdos en Gaule Chevelue, le grand-pretre 

du culte imperial elu par le Conseil des Gaules31“, haben wir sowohl im sa

cerdos der Mainzer Inschrift als auch in Priscus sacerdotes Romae et Augusti 

der gemeinsamen Kultstatte der drei gallischen Provinzen in Lyon vor uns.

Dab es trotzdem, wie Keune vermutet hat, in Trier eine munizipale „Nach- 

bildung der gemeinsamen Tempelstatte der genannten Provinzen (= Tres

21 Flamen augustalis, flamen Augusti, flamen august. Oder meistens flamen 

(auch flam.) aug.; vgl. Registerband CIL XIII, 5, 128.

22 Treverische seviri augustales: CIL XIII 1949; 2669; 3695; 4152—4154; 4192; 

4208(?); 4251; III 4153; 5797; Ber. RGK 40, 1959, 4.

23 J. J. Hatt, Histoire de la Gaule romaine (Paris 21966).

24 Ebd. 98.

25 Im Gegensatz zu Gallia Narbonensis, Hispania und Alpenprovinzen.

26 E. Komemann, Zur Geschichte der antiken Herrscherkulte, Klio 1, 1901, 51—146, 

passim.

27 G. Alfoldy, Hilfstruppen 188 Nr. 69.

28 Ber. RGK 17, 1927, 322.

29 Allerdings nicht ohne sein ,,in“ mit einem Fragezeichen zu versehen; G. Al- 

foldy, Hilfstruppen 188 Nr. 69.

30 Von der Bezelchnung „sacerdos Romae et Augusti1' her miissen wir eine 

augusteische Griindung annehmen; vgl. E. Kornemann a. a. O. 117.

31 H. G. Pflaum, Le marbre de Thorigny. Bibliotheque de 1’Ecole des Hautes 

Etudes 292 (Paris 1948), 13.
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Galliae) am ZusammenfluB von Saone und Rhone32" gab und dies schon in 

den ersten Tagen der Augusta Treverorum, ist mehr als wahrscheinlich. Es ist 

nicht einmal abwegig, eine Verbindung zwischen dem Namen der Stadt (Au

gusta Treverorum) und einem schon ausgepragten Kaiserkult in der Fruhzeit 

des neuen Vorortes der Civitas Treverorum zu sehen. Wenn H. Koethe an- 

nimmt, dab mbglicherweise „die Wortfiihrer der Stadtgemeinde" sich an Au

gustus gewandt haben „und zum Zeichen ihrer Ergebenheit beim Kaiser um 

die Erlaubnis nachgesucht haben", den Vorort ihres Stammes ,,Augusta nen- 

nen zu diirfen33", soil er dies ruhig im Zusammenhang mit einem schon aus

gepragten Augustus-Kult der einheimischen Bevblkerung sehen.

Wahrend Augustus zu seinen Lebzeiten darauf bestand, dab er in den pro- 

vinzialen Kulten nur zusammen mit der Dea Roma verehrt wurde34, ver- 

schwand nach dem Tod des Kaisers die Dea Roma mehr und mehr aus dieser 

Vereinigung35. „Im Einzelkulte der Gemeinden, fiir den es einer kaiserlichen 

Genehmigung nicht bedurfte, wird selbst in Italien schon bei Lebzeiten des 

Augustus dieser allein ohne Zugesellung der Dea Roma verehrt36, und auch 

die spater begriindeten Kaiserkulte ganzer Provinzen, zum Beispiel von Lusi- 

tanien, Baetica, Gallia Narbonensis, tun der Roma keine Erwahnung mehr37.“ 

Es besteht also wirklich kein Hindernis, einen Tempel (Altar?) und einen Kult 

der Civitas Treverorum zu Ehren des Augustus schon zu dessen Lebzeiten an- 

zunehmen.

Sehr wahrscheinlich wurde schon bald nach der Einrichtung des provinzia- 

len Kultes in Lyon im Jahre 12 v. Chr. und in Anlehnung daran in den Voror- 

ten der einzelnen gallischen civitates, die in Lyon vertreten waren, ein (offi- 

zieller) Kult fiir den Kaiser, den neuen Herrn, eingerichtet. Dies ist um so 

verstandlicher, als Augustus selbst im Kult seiner eigenen Person ein wirksa- 

mes Mittel sah, die einheimische Bevblkerung (sowohl die Aristokratie als die 

breite Masse) fiir die Romanisierung zu bffnen und sie eng an die Person des 

Herrschers zu binden. DaB dieses Vorhaben der rbmischen Eroberer nicht 

scheiterte, lag wohl daran, daB einerseits Oktavian, der spatere Augustus, 

schon in den Jahren des Biirgerkrieges in Gallien groBe Sympathien und viel- 

leicht einigerorts schon (inoffiziell) kultische Verehrung genoB und anderer- 

seits der neue Kult in Lyon mit der Einrichtung des Provinziallandtages ge- 

koppelt wurde, in dem die einheimische Bevblkerung zunachst wohl noch ein 

Symbol der nationalen Einheit und ein Teilhaben an der Verwaltung des Lan

des sah.

Mbglicherweise fallt sogar die Griindung einer Stadt in der Trierer Tal- 

weite uberhaupt mit der Einrichtung des Augustuskultes in Gallien zusam-

32 J. B. Keune/P. Steiner, Ehreninschrift eines Flamen vom Tempelgelande des 

Lenus-Mars bei Trier, Trierer Zeitschr. 1, 1926, 157—-161, hier 159.

33 H. Koethe, Die Anfange Triers, Trierer Zeitschr. 13, 1938, 190—267, hier 190.

34 E. Kornemann a. a. O. 117, 1.

35 G. Wissowa a. a. O. 341.

36 Beneventum: CIL IX 1556; Pompeii: X 837; 840; 945; Cumae: X 8375; Pisae XI 

1420; Forum Clodii: XI 3303.

37 G. Wissowa a. a. O. 341.
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men, und somit ware als allerfriihester Termin fur die Griindung der Augusta 

Treverorum der 1. August des Jahres 12 v. Chr. anzusehen38. Dies wird auch 

bekraftigt durch die Meinung, die B. Galsterer-Kroll fur die Griindung der 

den Beinamen ,,Augusta" tragenden gallischen Stadte vertritt39.

Fur die Lokalisierung des Zentrums dieses Kultes fehlen uns Anhaltspunk- 

te. Die Vermutung konnte jedoch naheliegen, in dem mit der L. Caesar-In- 

schrift40 geschmiickten Bauwerk diesen Tempel beziehungsweise Altar zu sehen. 

Dab dieses Gebaude in der handwerklichen Ausfiihrung typisch romisch 

war und nicht einheimisch41, ist noch kein Beweis dafiir, dab die Stifter keine 

Einheimischen waren, sondern romische Verwaltungsbeamte, wie es Koethe 

vermutet hat42.

Ob mit dem Begriff ,,Augusti“ in der Bezeichnung des flamen noch der 

Kaiser Augustus gemeint ist, fiir den der Kult zunachst eingerichtet worden 

war, oder, was wahrscheinlicher ist, man jetzt im 2. Jahrhundert unter ,,Au

gustus" den lebenden Herrscher sah, ist nicht klar43.

In dem anderen Priesteramt, das der im erhaltenen Teil unserer Inschrift 

nicht Genannte innehatte, miissen wir einen weiteren Opferpriester sehen, 

und zwar den des romisch als Mars interpretierten einheimischen Gottes Lenus. 

Den Inschriftenfunden nach zu urteilen scheint Lenus Mars ausschlieblich bei 

den Treverern verehrt worden zu sein. Mit Ausnahme von zwei Inschriften 

aus Britannien44, die moglicherweise auch von Treverern aufgestellt wur- 

den45, ist Lenus Mars nur im Stammesgebiet der Treverer und in unmittelbar 

daran angrenzenden Territorien bezeugt46.

Auffallend ist, dab bei all diesen Inschriften47 der einheimische Name Le

nus der romischen Interpretation Mars vorangestellt wird, ,,wahrend sonst bei 

der Gleichsetzung von Mars mit einheimischen Gottern der ortliche Name 

nachgesetzt wird48".

Aus den Inschriftenfunden schliebt E. Gose49, dab Mars der Hauptgott der 

Treverer war. Auber unter dem Namen Lenus ist Mars auch noch als Intara-

38 Entgegen der heute von den Trierer Forschern allgemein vertretenen Meinung 

einer Griindung um das Jahr 15 v. Chr.

39 B. Galsterer-Kroll, Untersuchungen zu den Beinamen der Stadte des Impe

rium Romanum, in: Epigraphische Studien Bd. 9 (Bonn 1972) 44—145; zu Trier 

(Augusta Treverorum) 55 f.

40 CIL XIII 3671.

41 H. Koethe a. a. O. 193.

42 Ebd. 193.

43 R. Etienne, Le culte imperial dans la peninsule iberique d’Auguste a Diocletien 

(Paris 1958) 289 f.

44 RIB 126; 309.

45 F. Haverfield, Ephem. Epigr. 9, 1909, 524 (Caerwent) vermutet dies wenigstens 

fiir den Dedikanten der Caerwenter Inschrift.

46 Auf zwolf weiteren Inschriften; vgl. die Liste der Lenus Mars-Inschriften unten.

47 Mit Ausnahme von RIB 309.

48 E. Gose, Tempelbezirk 34.

49 Ebd. 96.
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bus (oder Entarabus)50 hier belegt. In Anlehnung an die Caesar-Stelle51

. Martem bella regere, . . kbnnte man die Vermutung aufstellen, dab der 

Hauptgott des kriegerischen Stammes der Treverer auch ein Kriegsgott war. 

Wenn auch die Funktion des Beschiitzers des Stammes in den Schlachten 

wahrscheinlich ist, so haben wir doch in Lenus Mars einen Heilgott zu sehen, 

der uber das allgemeine Wohlergehen wachen soil52. Fur diese Heilfunktion 

ist die zweisprachige Lenus Mars-Inschrift aus Pommern/Mosel53, die „die 

Widmung eines gewissen Tychicus an den Lenus Mars zum Dank fiir die Ge- 

nesung aus langer Krankheit54“ enthalt, ein redendes Zeugnis. Auch die un- 

zahligen aus Dank fiir die Hilfe des Gottes gestifteten Weihegaben aus dem Le

nus Mars-Tempelbezirk bestatigen diese Funktion. So wurden sowohl Lenus 

als auch Intarabus vornehmlich an Quellen verehrt, die man schon in vorro- 

mischer Zeit fiir schmerzlindernd und heilend hielt. Viele dieser Quellen gel- 

ten noch bis auf den heutigen Tag im Volk als Heilquellen55. So soil das Was

ser des „Heidebor“, an dem das Tempelgelande des Lenus Mars bei Trier sich 

ausbreitete, auch heute noch (besonders im Friihling) bei Augenleiden als 

Heilmittel verwendet werden. Fiir die zentrale Bedeutung des Wassers im Le

nus Mars-Kult finden wir im Tempelbezirk am Irminenwingert noch weitere 

Zeugnisse: so wurden bei den Ausgrabungen Reste von Wasserleitungen frei- 

gelegt, die vom Heidebor zu den einzelnen Tempeln des Bezirks fiihrten, so- 

wie einige Becken, die wohl zum Waschen der Kranken dienten56. Es drangt 

sich hier der Gedanke auf, an verschiedenen Fundorten von Lenus Mars-In- 

schriften (FlieBem, Welschbillig, Mersch) einen Zusammenhang zwischen dem 

Kult dieses Gottes und den groBen dort gefundenen Wasserbassins zu sehen57. 

Auf die groBe Bedeutung der Quellkulte in der Religion der Gallier, also auch 

der Treverer sei hier nur am Rande hingewiesen. ,,Im Regelfall gehort zu je- 

dem Tempelbereich der Treverer eine Quelle oder ein Wasserlauf58“, vgl. 

zum Beispiel Heckenmiinster und Hochscheid.

Innerhalb seines Trierer Heiligtums wird Mars meist zusammen mit An- 

camna59, einer brtlichen Quellgottin, verehrt. Auch in dieser Vereinigung

50 Vgl. jetzt die Liste alter Intarabus-Inschriften bei H. Cuppers, Aedicula des 

Intarabus bei Ernzen, Trierer Zeitschr. 36, 1973, 89—101, hier 100 f. (Anhang).

51 Caes. B. G. 6, 17, 2.

52 E. M. Wightman, Roman Trier 211.

53 CIL XIII 7661.

54 J. Klein, Der Marberg bei Pommern an der Mosel und seine Kultstatte, Bonner 

Jahrb. 101, 1897, 62—116, hier 112.

55 E. Gose, Tempelbezirk 11; vgl. W. Binsfeld, Das Quellheiligtum Wallenborn bei 

Heckenmunster (Kreis Wittlich), Trierer Zeitschr. 32, 1969, 239—268.

56 So vermutet E. Gose, Tempelbezirk 65.

57 G. Thill, Nouvelles decouvertes autour d’une villa romaine a Mersch (lieu-dit 

„op Mies“), Hemecht 19, 1967, 477'—484, hier 482: „Le culte de Lenus Mars etant 

souvent lie a la presence de 1’eau (...), il n’est pas exclu que 1’analogie qui existe 

(mutatis mutandis) entre p. ex. la villa de Welschbillig et celle de Mersch, releve en 

partie du culte special voue par les proprietaires a la meme divinite.“

58 N. Kyll, Heidnische Weihe- und Votivgaben aus der Romerzeit des Trierer 

Landes, Trierer Zeitschr. 29, 1966, 5—114, hier 35.

59 Ber. RGK 17, 1927, 12; 13; 14: Marti et Ancamnae; 20: Leno Marti et Ancamnae; 

CIL XIII 4119; 7778: Ancamna(?); vgl. J. B. Keune, Ancamna. RE Suppl. Ill (1918) 98.

9
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steht (Lenus) Mars als Gottheit des Segens und der Gesundheit. Solche Gbt- 

terpaare sind im Treverergebiet durchaus keine Seltenheit. Dies zeigen so- 

wohl die Inschriften60 als auch viele Abbildungen. In drei dieser Zeugnisse 

aus dem Trierer Stadtgebiet61 tritt Mars mit Diana auf. In dieser Zusam- 

menstellung, die ganz sicher eine einheimische ist, oder in jener mit der Got- 

tin Victoria, die inschriftlich belegt ist62, miissen wir wohl die ,,interpretatio 

romana“ von Lenus und Ancamna sehen. Dafiir, dab die Verbindung Lenus 

Mars — Ancamna Diana/Victoria eine einheimische ist, sprechen nicht nur die 

einheimischen Namen Lenus und Ancamna, sondern vor allem die Lage des 

Heiligtums dieser Gottheiten am linken Moselufer auberhalb der romischen 

Stadt. In diesem Heiligtum haben wir eine Kultstatte vor uns, die wahr- 

scheinlich63 schon in keltischer Zeit bestand und in der ,,pax romana“ nur 

vergrobert und verschonert wurde64. Keune hat schon 1932 darauf hingewie- 

sen, dab wir dieses Tempelgelande ,,als Landesheiligtum wie des friiheren 

freien Stammes so auch der romischen Volksgemeinde der Treverer ansehen 

diirfen65'1. Als Beweis fur diese These des Lenus Mars-Tempels als National- 

heiligtum der Treverer gibt Gose die zwei an der Feststrabe, die von der Mo

sel zum Tempel hinfiihrte, gelegenen Exedren (Steinbanke) an, die mit den 

Widmungen zweier pagi beschriftet waren. Wie die pagi Vilcias und Teuco- 

rias66 soli jeder andere pagus der Civitas Treverorum an dieser Feststrabe 

seine exedra gehabt haben67.

An diesem ihrem Landesheiligtum68 werden die Treverer wahrscheinlich 

nur angesehene und wohlhabende Einheimische zu Opferpriesterehren („fla- 

men“) zugelassen haben. Wenn wir die Priscus-Inschrift nur bedingt als „fla- 

men (Leni Martis)“-Inschrift gelten lassen69, haben wir in der Merscher In- 

schrift das einzig sichere Zeugnis fiir einen Opferpriester des treverischen Na- 

tionalgottes.

Wahrend fiir das Amt des flamen Augusti ein Zusatz mit der Amtsdauer 

fehlt, ist diese fiir das Amt des flamen Leni Martis mit ,,quinquennalis“ prazi- 

se angegeben. Von den munizipalen flamines sagt D. Ladage: ,,Die Amter sind

60 Z. B. CIL XIII 4208: Merkur und Rosmerta; 4129: Apollo [Grannus] und 

Siro [na].

61 E. Gose, Tempelbezirk 96.

62 Ber. RGK 27, 1937, 9.

63 Wenn die archaologischen Befunde dies auch nicht sicher beweisen konnen; 

vgl. R. Schindler, War Trier Stammesmittelpunkt der Treverer?, Landeskundl. Viertel- 

jahrsblatter Trier, 19, 1973, 87—98.

64 E. Gose, Tempelbezirk 86: Die Ausgrabungen haben mindestens zwei Bau- 

perioden nachgewiesen.

65 J. B. Keune, Das rbmische Trier, Trierische Heimat 8, 1932, 50—54, hier 50.

66 Ber. RGK 17, 1927, 13; 14. Zu den pagi vgl. E. Gose, Tempelbezirk 98; E. M. 

Wightman, Roman Trier 124 f.

67 E. Gose, Tempelbezirk 98.

68 Fiir alle weiteren Details verweisen wir auf E. Gose, Tempelbezirk.

69 Durch den Fundort (in den Bauresten des zum Lenus Mars-Tempelbezirk ge- 

hbrigen Theaters gefunden) angeregt, hatte Keune in Priscus einen flamen Leni 

Martis gesehen. Dies lafit sich aber nicht beweisen.
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jeweils aus besonderem AnlaB und als Jahresamt geschaffen. Grundlage fur 

das Flamonium bildet der jahrliche Wechsel, was nicht ausschlieBt, daB das 

Amt ein weiteres Jahr oder fur mehrere Jahre verliehen werden konnte70.“ 

Wahrend unser Unbekannter also wahrscheinlich nur fiir ein Jahr flamen Au

gust!71 war, hatte man ihm das Amt des flamen Leni Martis fiir fiinf Jahre 

anvertraut. Ob diese Quinquennalitat charakteristisch fiir einheimische Kulte 

der Treverer ist oder nur fiir den Lenus Mars-Kult in Trier oder iiberhaupt 

nur auBergewbhnlich fiir unseren flamen bestand, ist nicht nachzuweisen.

Eine Beziehung in irgendeiner Form zwischen (Lenus) Mars- und Augu- 

stus-Kult, an die man bei der Betrachtung unserer Inschrift unweigerlich 

denken muB, ist nicht auszuschlieBen, zumal auch noch auf anderen Inschrif- 

ten72 neben dem Priesteramt der Roma und des Augustus auch ein solches 

des Mars genannt wird.

Koethe hat vermutet, daB in der Griindungszeit der Augusta Treverorum 

,,sehr bald der Lenus-Kult mit dem Staatskult der Roma und des Augustus 

gekoppelt“ wurde, „um die einheimische Bevblkerung enger an ihre neue 

Hauptstadt, deren Einrichtung sie wohl mit gemischten Gefiihlen zusah, zu 

binden73“. Fiir diese interessante Vermutung, die durchaus einleuchtet, lassen 

sich keine Beweise erbringen. AufschluBreich ist auch ein Vergleich des Le- 

nus-Mars-Tempelbezirks mit der Kultstatte der Tres Galliae bei Lyon, wie 

ihn J. J. Hatt vorgenommen hat: ,,Ce site et cette disposition du sanctuaire fe

deral de Condate ( = bei Lyon), . . . , rappellent beaucoup le temple de Lenus 

Mars pres de Treves, qui etait le sanctuaire federal des Trevires: meme proxi- 

mite d’une source, et des anciens sanctuaires des dieux topiques, meme espla

nade taillee dans une colline sur une pente dominant un cours d’eau, meme 

association entre autel, sanctuaire, portique, et lieu de spectacle (a Treves, il 

s’agit d’un theatre de culte). Tout concorde ici a montrer la volonte de fusion 

entre les habitudes et le rituel gaulois, et le culte officiel romain74.“ Beson- 

ders dieser letzte Gedanke, der in etwa in die Richtung der Vermutung Koe- 

thes lauft, scheint uns wichtig. Nur muB man hier die Frage aufwerfen, ob wir 

es in Lyon mit einer Nachbildung einheimisch-gallischer Kultstatten zu tun 

haben, oder umgekehrt einzelne gallische Heiligtiimer, wie zum Beispiel der 

treverische Tempelbezirk am Irminenwingert, als Nachbildungen der „Tres 

Galliae“ in Lyon anzusprechen sind.

Liste der bis heute gefundenen Lenus Mars-Inschriften

1. aus der Civitas Treverorum

a) LENO MAR[TI] — Trier, MaximinstraBe — OIL XIII 3654

b) LENO MARTI — Majeroux/Virton (Belgien) — CIL XIII 3970

70 D. Ladage, Stadtische Priester- und Kultamter im lateinischen Westen des 

Imperium Romanum zur Kaiserzeit (Diss. Kdln 1971) 80.

71 Wenn er das Amt auf Lebenszeit innegehabt hatte, ware dies wahrscheinlich 

durch den Zusatz „perpetuus“ gekennzeichnet gewesen; vgl. D. Ladage a. a. O. 80 if.

72 CIL XII 2600; AE 1969/70 405.

73 H. Koethe a. a. O. 203.

74 J. J. Hatt a. a. O. 97.

9*
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c) FLAMEN LENI M[ART]IS — Mersch (Luxemburg) — CIL XIII 4030

d) LENO [MARTI] — Welschbillig — CIL XIII 4122

e) LENO MARII — Fliessem — CIL XIII 4137

f) LENO MARTI ET ANCAMNZE — Trier, Tempelbezirk des Lenus Mars — 

Ber.RGK 17, 1927, 20

g) LENO MARTI ET XULSIGIIS — Trier, Tempelbezirk des Lenus Mars — 

Ber.RGK 17, 1927, 21

h) LENO MARTI ET VICTORIAE — Trier, KrahnenstraBe — Ber.RGK 27, 

1937, 9

i) [L]ENO MARTtI] — Widdenberg (Luxemburg) — Ch. M. Ternes, IAL 163 

Nr. 136

2. aus der Civitas Mediomatricorum

a) . . . MERCURIO . . . LENI — Donon/Metz (Frankreich) — CIL XIII 4552

3. aus den germanischen Provinzen (a = Germ.sup.; b = Germ.inf.)

a) ... AHNQ (I) . . . APHI ... — Marsberg/Pommern — CIL XIII 7661

b) [LENO] MAR[TI ET] ANCA[MNAE] — Ripsdorf — CIL XIII 7778; erganzt 

Ber.RGK 17, 1927, 254. (Die Bearbeiter schlagen folgende Erganzung vor: 

Pro [salute]/imper[atoris et domus]/divina[e Leno]/Mar[ti et]/Anca[mnae et 

genio]/T[alliatium].)

4. aus Britannien

a) MARTI LENO [S]IVE OCELO VELLAUN(O) — Caerwent — RIB 309

b) [L]EN(O) M[ARTI] — Chedworth — RIB 126

Die militarische Laufbahn

Bevor wir zur Untersuchung der militarischen Laufbahn des spateren fla- 

men kommen, ist es notwendig, zumindest eine grobe Datierung der Inschrift 

vorzunehmen, damit wir uns hauptsachlich auf die Geschichte der auf unse- 

rem Stein genannten Truppen fur die Zeit, in der der Merscher Offizier sei- 

nen Militardienst leistete, konzentrieren konnen. Einen Anhaltspunkt fur die 

Datierung in das Ende des ersten Jahrhunderts n. Chr. geben nach der Mei- 

nung Medingers75 die sauber ausgearbeiteten Schrifttypen, wahrend H. Koe- 

the76 aus der moglichen Zugehdrigkeit von ornamentierten Steinen eines 

Grabdenkmals diese Inschrift in ,,die Mitte des 1. Jahrhunderts oder nur we- 

nig spater“ zuriickzufuhren konnen glaubt.

Der Unbekannte unseres Steines hat die hier in aufsteigender Folge aufge- 

zahlten, seit der Kaiserzeit dreifachen militiae equestres als praefectus cohor- 

tis, tribunus militum legionis und praefectus alae durchlaufen. Die Truppe

75 P. Medinger, Merscher Inschrift 214; die spateste Datierung, nach der der 

Militardienst bis zur Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert gedauert haben 

mag, bietet G. Alfoldy, Hilfstruppen 42.

76 H. Koethe a. a. O. 198.
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seines ersten Dienstes als praefectus cohortis ist nicht ohne weiteres zu be- 

stimmen, da ihre Numerierung auf dem Stein nicht erhalten ist. Nahere An- 

gaben uber diese Truppe konnen nur im Zusammenhang mit den weiteren 

Stationen der militarischen Laufbahn gewonnen werden.

Seine militia secunda erreichte der Unbekannte in der legio VIIII Hispana. 

Diese Legion geht nach der Vermutung E. Ritterlings77 auf die alte caesari- 

sche Legion zurtick und fiihrte ursprtinglich den Beinamen ,,Macedonica78“. 

Der spatere Beiname ,,Hispana" oder ,,Hispaniensis" wurde nach langerem 

Aufenthalt in Spanien und dem Einsatz gegen nordspanische Freiheitsbewe- 

gungen bis zum Jahre 19 v. Chr. von den Soldaten ubernommen und biirgerte 

sich statt des alten Namens ein. Nach 19 v. Chr. bis zu ihrer Verlegung 42/43 

nach Britannien im Rahmen der dortigen Eroberungsfeldziige war sie in Illy- 

ricum (Pannonia) stationiert79 und wurde 20—24 in Africa gegen den aufstan- 

dischen Numiderhauptling Tacfarinas eingesetzt80. In claudisch-neronischer 

Zeit war die Legion in Lindum (Lincoln) stationiert81. Seit den Flaviern hatte 

sie ihr Lager in Eburacum (York)82, wo sie bis 108 bezeugt ist83. Nach diesem 

Zeitpunkt ist sie in Britannien nicht mehr festzustellen, was Ritterling zu der 

Annahme veranlaBte, daB sie nicht sehr viel spater, vielleicht 119/120 oder 

wahrend der zwanziger Jahre in den Aufstanden der Britannier untergegan- 

gen sei.

Diese Annahme mag wohl den Ausschlag dafiir gegeben haben, daB man in 

alien bisherigen Untersuchungen dieses Steines den Militardienst des Mer

scher Offiziers in England lokalisieren zu miissen glaubte. Den weiteren Weg 

der legio VIIII Hispana nach 108 konnten jedoch J. E. Bogaers84 und H. Nessel- 

hauf85 1 9 6 5 und 1967 feststellen.

Einen ersten Hinweis auf eine Verlegung der legio VIIII Hispana in die 

Provinz Germania inferior nach Noviomagus (Nijmegen) gab eine 1938 in de 

Holdeurn bei Nijmegen gefundene Randscherbe einer roten rauhwandigen 

Reibschale mit der Aufschrift: JG VIIII HIS86. Die Topfscherbe ist nach Bo

gaers aus typisch Holdeurner Material und aus einer dortigen Topferei. Ihr 

Stempel ist parallel zum Rand angebracht, wahrend die britannischen quer 

zum Rand stehen. Diesem Einzelfund kann erst eine groBere Bedeutung fur 

die legio VIIII Hispana beigemessen werden, wenn er mit anderen ahnlichen 

Funden verglichen wird. So hat man 1959 in Nijmegen einen Ziegelstempel

77 E. Ritterling, Legio. RE XII, 2 (1925) 1664—1670.

78 CIL III 551.

79 CIL V 397; 906; 911; 947; 4329; 5218; 7159; 7443; 7495; 8197; Tac. Ann. 1, 23; 30.

80 Tac. Ann. 3, 9; 4, 23.

81 CIL VII 183 (RIB 255); 184 (RIB 256); 188 (RIB 260); RIB 254; RIB 257; Tac. 

Ann. 14, 32.

82 CIL VII 241 (RIB 665); 243 (RIB 673); 244 (RIB 680); RIB 659.

83 CIL VII 241 (RIB 665).

84 J. E. Bogaers, Besatzungstruppen; ders., Numaga 12, 1965, 10 ff.

85 H. Nesselhauf/H. v. Petrikovits, Ein Weihaltar fur Apollo aus Aachen-Burt- 

scheid, Bonner Jahrb., 167, 1967, 268—279; AE 1968, 323.

86 J. E. Bogaers, Besatzungstruppen 64, Abb. 6 und Taf. 5, 4.
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gef unden, der ebenfalls die neunte Legion erwahnt: LEG VIIII —87. Dieser 

Ziegelstempel aus Nijmegen unterscheidet sich von den britannischen in der 

Schreibform der Ziffern, bei denen bis auf drei Ausnahmen die Numerierung 

„nona“ mit den Ziffern IX geschrieben wird. Der dritte und wohl bedeutend- 

ste Fund ist eine 1957 in Aachen-Burtscheid gefundene Weihinschrift eines 

primipilus der legio VIIII Hispana und praefectus castrorum, der wohl am Ort 

seiner Heilung Apoll einen Altar weihte und so ein Gelubde erfiillte. Nessel- 

hauf nimmt an, dab die legio VIIII Hispana in Niedergermanien gelegen ha- 

ben kbnnte und die heiJBen Quellen von Aachen, die ,,im Hinblick auf die Be- 

diirfnisse des niedergermanischen Heeres als Heilbad ausgebaut88" worden 

seien, auch von Soldaten dieser Truppe aufgesucht wurden. Diese Beobach- 

tung kann durch die Funde aus Nijmegen nur bestarkt werden, wo wahr- 

scheinlich auch das Lager der neunten Legion anzunehmen ist. Der Aufent- 

halt der neunten Legion in Niedergermanien ist nach ihrem letzten Zeugnis 

aus Britannien nach 108 anzusetzen. Zur Zeit der Daker- und Partherkriege, 

wahrscheinlich vor dem zweiten dakischen Krieg 105—10689 mub die legio X 

gemina den Platz im Lager von Nijmegen freigemacht haben. Die Stationie- 

rung der neunten Legion in Nijmegen mag jedoch nur von kurzer Dauer ge- 

wesen sein. Wahrscheinlich schon vor 119, als die legio VI victrix nach Britan

nien zur Niederwerfung der Aufstande gerufen wurde, war die legio VIIII Hi

spana aus Germanien in den Osten des Reiches abgezogen worden, da sie wohl 

sonst als britannienerfahrene Truppe zur Niederwerfung der dortigen Auf

stande herangeholt worden ware. Der kurze Aufenthalt der neunten Legion in 

Niedergermanien ist im Zusammenhang mit den schnellen und weitraumigen 

Truppenbewegungen und den groBen militarischen Verschiebungen wahrend 

der Partherkriege Traians und der Judenaufstande unter Hadrian zu sehen. 

Nach E. Birley90 ist die neunte Legion nicht vor 130, wahrscheinlich erst un

ter Marc Aurel aus der Liste der Legionen91 gestrichen worden.

87 Ebd. 63 Abb. 5 und Taf. 5, 3.

88 H. Nesselhauf/H. v. Petrikovits a. a. O. 270.

89 J. E. Bogaers, Besatzungstruppen 61; E. Ritterling, Legio. RE XII, 2 (1925) 1683.

90 E. Birley, Britain after Agricola and the end of the ninth legion, Durham 

University Journal 1948, 78—83, wiederabgedruckt in: E. B., Roman Britain and the 

Roman army (Kendal 1953) 20 ff. Nicht abgeschlossen ist die Diskussion um die Datie- 

rung der Verlegung der Legion aus Britannien sowie um ihr weiteres Schicksal. Als 

friihestes Datum wird das Jahr 114 angenommen, so H. Nesselhauf, Bonner Jahrb. 

167, 1967, 271 ff., H. U. Nuber, Bonner Jahrb. 172, 1972, 663 f. Neben der weitver- 

breiteten Meinung, daB die legio VIIII Hispana von Britannien aus ihren Weg fiber 

Niedergermanien in den Osten des romischen Reiches genommen habe —■ E. Birley, 

Roman Britain and the Roman army, 25 ff; ders., The fate of the ninth legion, in: 

Soldier and civilians in Roman Yorkshire, ed. R. M. Butler (Leicester 1971) 71—80; 

J. E. Bogaers, Besatzungstruppen 73 ff.; H. Nesselhauf, Bonner Jahrb. 167, 1967,271 ff.; 

S. S. Frere, Britannia. A history of Roman Britain (London 1967) 137 ff.; B. Overbeck, 

Ein neues Militardiplom von Moesia superior, Chiron 2, 1972, 449—457 —- wird von 

M. G. Jarret/J. C. Mann, Britain from Agricola to Gallienus, Bonner Jahrb. 170, 1970, 

178 ff., bes. 183 ff., die Vermutung geauBert, daB sie nach ihrem Aufenthalt in Nieder

germanien ebensogut wie in den Osten verlegt wieder nach Britannien zuriickb eorder t 

worden sein konne. Zusammenfassend fiber die legio VIIII Hispana zuletzt: W. Eck, 

Zum Ende der legio VIIII Hispana, Chiron 2, 1972, 459—462; H. U. Nuber, Bonner 

Jahrb. 172, 1972, 663 f.

91 CIL VI 3492.
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Die dritte und gleichsam letzte Station seiner ritterlichen Militarlaufbahn 

absolvierte der Unbekannte als praefectus der ala Augusta Vocontiorum ci- 

vium Romanorum. Neben einer ala Vocontiorum in Agypten, die hier wohl 

kaum angenommen werden kann, existierte eine zweite von den in der Gallia 

Narbonensis ansassigen Vocontiern aufgestellte ala Vocontiorum. Ihr erstes 

Lager hatte sie in der Augusta Suessionum (Soissons)92, wo durch Miinzfunde 

eine Besetzung des Kastells moglicherweise von der augusteischen bis in die 

fruhclaudische Zeit nachgewiesen werden kann93. Der genaue Aufenthalt der 

ala nach dem Verlassen des Lagers in Soissons ist ungewib. F. Oelmann 

nimmt an94, dab die Ursache fur den Aufbruch der ala aus Soissons die Chat- 

tenkriege 50/51 oder die Unruhen des Jahres 70 gewesen sein mogen. Eine 

Stationierung der ala im gallisch-germanischen Raum, vermutlich in der Pro- 

vinz Belgica, sieht G. Alfdldy95 in der spateren Besetzung der Truppe mit ei- 

nem Treverer96, Bataver97, Germanen und Gallier98, die die ala aus dem 

Hinterland des Standortes erganzten, bestatigt. Die nachste sichere Lokalisie- 

rung der Truppe in Niedergermanien geben Inschriften aus der Colonia Ulpia 

Traiana (Xanten), Burginatium (Altkalkar) und Hemmen99. Dieser Aufenthalt 

in Germanien wurde mehrfach in die Zeit vor dem Bataveraufstand oder zu- 

mindest vor das Jahr 78 gelegt100, da in einem Militardiplom dieses Jahres101 

die ala nicht fiir Niedergermanien bezeugt ist. Nach Alfdldy ist jedoch der 

Termin fiir eine Verlegung nach Niedergermanien erst nach 78 durch die in- 

schriftlichen Zeugnisse gesichert102. Der Grabstein des Treverers Silvanus103 

aus der Colonia Ulpia Traiana scheint aus einer Werkstatt zu stammen, die 

ahnliche Steine in den letzten zwanzig Jahren des ersten Jahrhunderts her- 

stellte104. Das zweite bedeutende Zeugnis fiir die Stationierung am Ende des 

ersten und zu Beginn des zweiten Jahrhunderts in Germanien ist die Weihung 

eines decurio der ala in Hemmen105. Zu dieser Zeit ist die ala zwar noch in 

Germanien stationiert, aber doch schon Truppe der britannischen Armee106. 

Diese Inschrift mub aus dem friihen zweiten Jahrhundert stammen, da erst

92 CIL XIII 3463 (Grabinschrift eines avernischen Reiters der ala Vocontiorum).

93 F. Oelmann, Das Standlager der ala Vocontiorum bei Soissons, Germania 14, 

1920, 12.

94 Ebd. 12.

95 G. Alfdldy, Hilfstruppen 41.

96 CIL XIII 8655.

97 CIL XIII 8805.

98 CIL XIII 8671.

99 CIL XIII 8655; 8671; 8672; 8805.

109 E. Stein/E. Ritterling, Truppenkorper 156 f.; F. Oelmann, Germania 14, 1920, 12.

101 CIL XVI 23.

102 G. Alfdldy, Hilfstruppen 41, 190 ff.

103 CIL XIII 8655.

104 Liste der aus dieser Werkstatt stammenden Grabsteine meist mit Totenmahl- 

szenen bei G. Alfdldy, Hilfstruppen 171; vgl. auch H. Gabelmann, Die Typen romischer 

Grabstelen am Rhein, Bonner Jahrb. 172, 1972, 115 ff., bes. 118 f.

105 CIL XIII 8805.

„. . . dec(urio) alae Vocontior(um)/exerci[t]us Britannici“.



136 Jean Krier und Lothar Schwinden

seit dieser Zeit Ableitungen romischer Namen ublich waren107, wie hier Sim

plicius von dem fur die einheimische Bevblkerung Niedergermaniens charak- 

teristischen Namen Simplex. Ebenso datiert Alfbldy die beiden anderen, die 

ala Vocontiorum betreffenden Inschriften aus Burginatium in flavisch-traiani- 

sche Zeit108.

Die Besetzung des Lagers in der Provinz Germania inferior durch die ala 

Vocontiorum, wahrscheinlich in Burginatium — um diesen Ort konzentrieren 

sich die niedergermanischen Inschriften —• hat nach Alfbldy109 wahrschein

lich im Jahre 89 stattgefunden. Sie kann wohl nur als Ersatz fiir die nach 

Obergermanien abkommandierte ala I Flavia singularium civium Romanorum 

nach der Germania inferior verlegt worden sein, da friihere Truppenverluste 

der niedergermanischen Armee wieder ausgeglichen worden sind110. Wann 

die Truppe aus Burginatium nach Britannien abgezogen wurde, ist nicht mit 

Bestimmtheit zu sagen. Ihre Verlegung nach Britannien kbnnte kurz vor 122 

zur Verstarkung des rbmischen Heeres gegen die aufstandischen Britannier 

erfolgt sein* * 111. In Britannien wird sie erstmals im Militardiplom vom 17. Juli 

122112 genannt.

Hier werden auch erstmals ihre Beinamen ,,Augusta“ und ,,civium Roma- 

norum“ erwahnt. Falsch ist die Feststellung E. Steins113, dab der Name Au

gusta erst seit der Zeit des Antoninus Pius oder Marc Aurel aus einer In- 

schrift in Schottland (Newstead)114 fiir die ala Vocontiorum erhalten sei, wo 

er doch schon im Militardiplom von 122 erwahnt ist. Ob der Beiname Augusta 

nach der Vermutung Alfbldys115 auf augusteische Zeit zurfickgeht und zur 

Unterscheidung von der agyptischen ala Vocontiorum dienen sollte, ist ebenso 

fraglich. SchlieBlich diente der Name Augusta nicht als Bestimmungsmerk- 

mal. Er war viel eher eine Auszeichnung fiir besonders tapferes Verhalten ei

ner Truppe116 wie auch der Titel civium Romanorum117.

107 G. Alfbldy, Notes sur la relation entre le droit de cite et la nomenclature dans 

1’Empire romain, Latomus 25, 1966, 44 ff.; ders., Hilfstruppen 41, 70.

108 G. Alfbldy, Hilfstruppen 191.

109 Ebd. 41.

110 Nach dem Bataveraufstand ist nur die ala Siliana durch die ala Indiana ersetzt 

worden.

111 M. G. Jarrett, The Garrison of Maryport and the Roman Army in Britain, in: 

M. G. Jarrett/B. Dobson (hrsg.), Britain and Rome. Essays presented to Eric Birley on 

his sixtieth birthday (Kendal 1965) 32, halt es wahrscheinlich, dah im Zuge der Ver

legung der legio VI victrix auch eine Menge von Auxiliartruppen aus Germanien nach 

Britannien gekommen sind.

112 CIL XVI 69; F. N. Pryce, A new Diploma for Roman Britain, JRS 20, 1930, 16—23.

113 E. Stein/E. Ritterling, Truppenkbrper 157.

114 CIL VII 1080 (RIB 2121).

115 G. Alfbldy, Hilfstruppen 40.

116 Vgl. CIL VII 340 (RIB 893); 341 (RIB 894); 344 (RIB 897): ala Augusta ob virtu- 

tem appellata; dazu: A. v. Domaszewski, Die Dislokation des rbmischen Heeres im 

Jahre 66 n. Chr., Rhein. Mus. 47, 1892, 212; G. L. Cheesman, The Auxilia of the Roman 

imperial army (Oxford 1914, ND Rom 1968) 46 f.; E. Stein/E. Ritterling, Truppen

kbrper 155.

117 Diesen Zusatz fiihrten neben den Kohorten romischer Burger auch Auxiliar

truppen. Er tritt erst seit Titus auf und erscheint nach Hadrian in den Diplomen nur 

mehr selten. Ende des 2. und wahrend des 3. Jahrh. wird er wieder vereinzelt von
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Es stellt sich nun die Frage, ob die Beinamen Augusta und civium Roma- 

norum urspriinglich auf unserem Stein gestanden haben. Gerade von den Na- 

men der ala Vocontiorum, die sich allein uber zwei Zeilen erstrecken und da- 

her wohl sehr umfasssend gewesen sein mbgen, sind wesentliche Teile nicht 

erhalten. Dab die Truppe sehr ausfuhrlich in ihren Namen auf diesem Stein 

erwahnt ist, ist aus den stilistischen Merkmalen der Inschrift ersichtlich. So- 

wohl die Dienstgradbezeichnungen tribunus militu[m] und praefect(us) wie 

auch die Benennungen der Truppen wie cohort (?) sind in nicht gewbhnlicher 

Lange und Ausfiihrlichkeit ausgeschrieben. Diese beiden militarischen Range 

werden in fast alien Fallen trib.mil. und praef. abgektirzt wie auch die Trup- 

penbezeichnung cohors mit den Buchstaben coh.* * * * * * * * * * * * 118. Der Beiname Hispana fiir 

die neunte Legion ist nur dreimal in ihren neun britannischen Inschriften und 

in der Weihinschrift aus Aachen-Burtscheid erwahnt119.

Die urspriingliche Existenz zumindest des Beinamens Augusta auf dem 

Stein kbnnte nach einer dem vorhandenen Raum entsprechenden symmetri- 

schen Erganzung vermutet werden. Vom linken, fiir die Zeilen 4 und 5 senk- 

recht nach unten verlangert anzunehmenden Rand des Fragmentes b sind 

mitsamt den Erganzungen von van Werveke im CIL XIII 4030, die durchaus 

mbglich sind und sich in den allgemein ausfuhrlichen Stil der Inschrift einfii- 

gen, fiir die Zeilen 2 und 4 fiinfzehn, fiir die 3. Zeile vierzehn Buchstaben zu 

zahlen. Der Bruch zwischen den Teilen a und b bietet Raum fiir 3 1A Buchsta

ben, so in der 2. Zeile M[art]is, wahrend in der 3. und 4. Zeile nach van Wer

veke der Raum nicht voll genutzt ist120. Fiir die 5. Zeile sind nach diesen 

Uberlegungen zur Raumverteilung die zweite Halfte des E und die Buchsta

ben Q V I aus den Erganzungen van Wervekes praefect(us) e[quitum alae] in 

den Bruch zu setzen, wahrend das T des Wortes equitum senkrecht unter den 

ersten erhaltenen Buchstaben des Fragmentes b (I in Zeile 2, P in Zeile 3) an- 

zunehmen ware. Es blieben nach dieser Erganzung121 fiir die Zeile 5 nur

Auxiliartruppen angenommen. Die Verleihung des Ehrenbeinamens civium Romano-

rum erfolgte fiir Auxiliartruppen nur aus besonderen Anlassen, meist als Wiirdigung

tapferen Verhaltens der benannten Truppe. Jeder zur Zeit der Ubertragung dieses

Titels in der betreffenden Auxiliartruppe dienende Soldat hatte somit das romische

Biirgerrecht erhalten. Wenn sich dieser Titel auch nicht rechtlich auf neu in die

Truppe eintretende Soldaten erstreckte, so durfte doch die geehrte Auxiliartruppe

diesen Titel weiterfiihren. Vgl. Th. Mommsen, Schweizer Nachstudien. Gesammelte

Schriften, Bd. 5 (Berlin 1908) 406 Anm. 1; ders., Die Conscriptionsordnung der romi-

schen Kaiserzeit. Gesammelte Schriften, Bd. 6 (Berlin 1910) 76; G. L. Cheesman a. a. O.

46 f.; E. Stein/E. Ritterling, Truppenkorper 227; K. Kraft, Zur Rekrutierung der Alen

und Kohorten an Rhein und Donau. Dissertationes Bernenses, Ser. I, Ease. 3 (Bern

1951) 100 ff.

118 Vgl. z. B. Registerband CIL XIII, 5.

119 Leg VIIII: CIL VII 183 (RIB 255); 184 (RIB 256); 188 (RIB 260); 243 (RIB 673); 

RIB 254; 257. leg VIIII Hispana: CIL VII 241 (RIB 665); 244 (RIB 680); RIB 659; 

AE 1968, 323.

120 Eine mogliche Erganzung im Bruch zwischen a und b fiir die Zeile 3 wird 

weiter unten in Erwagung gezogen. Im Bruch der 4. Zeile sind die Buchstaben V M L 

und die erste Halfte des E von tribunus militufm le]g VIIII Hi[spanae] anzu- 

nehmen, das entgegen van Werveke nicht mehr auf dem Stein zu erkennen ist.

121 Neben van Werveke haben auch Ch. M. Ternes, IAL 129 Nr. 109, 4 und G. Al- 

fbldy, Hilfstruppen 190 Nr. 77 diese Erganzung angenommen.

trib.mil
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mehr sieben Buchstaben nach dem Bruch, und sie wiirden nicht biindig mit 

den Zeilen 2 bis 4 in einem nicht erhaltenen Block c abschlieBen. Setzen wir 

jedoch den Namen ,,Augustae“ in dieser Zeile hinzu, so kommen wir auf fiinf- 

zehn Buchstaben in dieser nicht vollstandig erhaltenen Zeile der Blbcke b und c 

und auf die gleiche Lange wie in den Zeilen 2 bis 4. Nach diesen Erganzun- 

gen miiBte die Zeile 5 lauten: praefect(us) e[quitum alae Augustae]. Die Stel- 

lung des Namens Augustae vor dem in unserer Inschrift gesicherten Volksna- 

men Vocontiorum wird auch aus dem Militardiplom von 122* * 122 und der In

schrift aus Newstead123 ersichtlich. Es besteht jedoch keine Veranlassung, 

diesen Ehrennamen hinter den Volksnamen zu setzen124. Nach diesem Volks- 

namen mag eher civium Romanorum gestanden haben. Ob der Titel, falls er 

dort gestanden hat, ausgeschrieben war, ist sehr zweifelhaft, da er gewbhnlich 

c.R. abgekiirzt wird. Aber nur mit ausgeschriebenem Titel civium Romanorum 

hatte die sechste Zeile auf die gleiche Lange kommen kbnnen wie die vorheri- 

gen Zeilen 2 bis 5125. Es ist nicht zu bestimmen, was in der 6. Zeile neben 

dem fraglichen Titel civium Romanorum gestanden haben kbnnte. Dab sich 

auch diese Zeile uber die voile Breite des Steines erstreckte, laBt sich aus sei

ner Symmetric und den gleichmaBigen Zeilenlangen der Zeilen 2 bis 5 vermu- 

ten.

Die Frage, ob die ala Vocontiorum eine ala milliaria oder eine ala quinge

naria war, ist wohl kaum zu beantworten, da die archaologischen Untersu- 

chungen fiber die Lager von Soissons und Newstead selbst zu verschiedenen 

Ergebnissen gefiihrt haben. Nach F. Oelmann weisen die GroBe des Praeto- 

riums im Lager von Soissons126 und auch das 6,09 ha groBe Lager von New

stead127 auf eine 1000 Reiter starke ala hin. A. v. Domaszewski128 teilt eben- 

so wie H. Dragendorff129 die Ansicht J. Curies130, der dieses Lager griindlich 

erforscht hat und statt einer einzigen ala milliaria mehrere kleinere Auxiliar- 

einheiten annimmt, darunter auch eine 500 Mann starke ala Vocontiorum. 

Ebenso halt G. Alfbldy131, gestutzt auf I. A. Richmond132, die ala Vocontio

rum fiir eine ala quingenaria.

122 CIL XVI 69.

123 CIL VII 1080 (RIB 2121).

124 Ch. M. Ternes, IAL 129 Nr. 109.

123 So ausgeschrieben hatte die 6. Zeile 26 Buchstaben, wahrend nach der vorge- 

schlagenen Erganzung die Zeile 5 27 Buchstaben hat.

126 F. Oelmann, Germania 14, 1920, 9.

127 Dens., Rom.-Germ. Korrespondenzbl. 6, 1913, 63 f.: eine ahnliche GroBe, nam- 

lich 6,074 ha hatte das fiir die ala II Flavia p. f. milliaria in spathadrianischer Zeit

erbaute Kastell Aalen.

128 A. v. Domaszewski, Das Lager in Newstead bei Melrose, Rom.-Germ. Korre

spondenzbl. 2, 1902, 40.

129 H. Dragendorff, JRS 1, 1911, 136.

130 J. Curie, A Roman frontier post and its people. The fort of Newstead in the

parish of Melrose (Glasgow 1911) 74 ff.

131 G. Alfbldy, Hilfstruppen 40.

132 J. A. Richmond, Excavations at the Roman fort of Newstead, 1947, Proc, of 

the Society of Antiquaries of Scotland 84, 1949/50, 2.
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Nach E. Stein133 und P. Medinger134 war unser spaterer flamen wahrend 

des Militardienstes bei alien seinen Truppen in Britannien stationiert. Hierbei 

ging man von der Annahme aus, dab die legio VIIII Hispana bis zu ihrem Un- 

tergang in Britannien gelegen habe und wahrscheinlich schon seit dem letzten 

Drittel des ersten Jahrhunderts die ala Vocontiorum dort stationiert gewesen 

sei. Da von diesen Voraussetzungen nicht mehr ausgegangen werden kann, ist 

zu iiberlegen, wo der in unserer Inschrift erwahnte Praefekt und Militartribun 

seinen Dienst versehen hatte. Neben der urspriinglichen Uberlegung, dab er 

bei alien drei Truppen in Britannien stationiert war, vermutet G. Alfoldy die 

militia tertia in Niedergermanien135. Fur die beiden ersten Offiziersrange 

bleibt er jedoch bei Britannien, da er die Versetzung von Offizieren aus Bri

tannien zu einem Kommando in Niedergermanien mehrfach feststellen konn- 

te136. Die Tatsache, dab die legio VIIII Hispana zu Beginn des zweiten Jahr

hunderts zugleich mit der ala Vocontiorum in der Provinz Germania inferior 

stationiert war, bietet jedoch auch die unserer Meinung nach wahrscheinlich- 

ste Moglichkeit, dab der spatere flamen sowohl Tribunat als auch Alenpraefek- 

tur in der gleichen Provinz innehatte. Die Folge von zwei oder drei militiae in 

der Provinz Germania inferior labt sich offer belegen als der Wechsel von 

Britannien nach Niedergermanien vor der militia tertia137. Die militia prima 

ist, wie wir weiter unten zeigen werden, nicht unbedingt in Britannien anzu- 

nehmen. Einen moglichen Hinweis auf die militia secunda in der legio VIIII 

Hispana in Niedergermanien gibt ihr Beiname Hispana. Dieser ist nur in den 

spatesten138 139 der diese Legion in Britannien nennenden Inschriften erwahnt, 

wahrend er in der einzigen niedergermanischen Inschrift aus Aachen-Burt- 

scheid ebenfalls aufgefiihrt ist.

Bei der Frage, in welcher Provinz der unbekannte Offizier stationiert war, 

bietet sich nunmehr der Versuch an, Licht in das Dunkel um den verstiimmelt 

erhaltenen Namen des cohors Hispanorum equitata zu bringen. Medinger138 

nimmt eine cohors I Hispanorum equitata in Britannien (Uxellodunum) an140, 

da er davon ausgehen muhte, dab die beiden nachsten militiae dort ausgeiibt 

wurden. Die cohors I Hispanorum wird seit 98 in britannischen Militardiplo-

133 E. Stein/E. Ritterling, Truppenkorper 157.

134 P. Medinger, Merscher Inschrift 214; auch J. B. Keune, Spanische Reiter im 

romischen Trier, Trierer Zeitschr. 10, 1935, 79.

135 G. Alfoldy, Hilfstruppen 42, 119, 122.

136 Ebd. 122.

137 Vgl. im Anhang Liste zu den Laufbahnen von Auxiliarkommandanten; dazu: 

E. Birley, Befbrderungen und Versetzungen im romischen Heer, Carnuntum Jahrb. 

1957, 14: „Befdrderung zum nachsthbheren Dienstgrad (in der ritterlichen Offiziers- 

laufbahn — die Verf.) mubte nicht Versetzung in eine andere Provinz einschlieben, 

obgleich isolche Versetzungen des ofteren belegt sind.“

138 CIL VII 241 (RIB 665); 244 (RIB 680); RIB 659: Das schlieBt zumindest eine 

Datierung der militia secunda in die Fruhzeit der legio VIIII Hispana in England aus.

139 P. Medinger, Merscher Inschrift 214.

140 Cohors I Hispanorum: CIL VII 371 (RIB 814); 372 (RIB 815); 374 (RIB 817); 

378 (RIB 822); 379 (RIB 823); 402 (RIB 855); 1146 (RIB 2213); (Zieigel) 1232. Cohors I 

Hispanorum equitata: CIL VII 373 (RIB 816); 377 (RIB 821); 383 (RIB 827); 384 (RIB 

828); 385 (RIB 829).
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men genannt141. Sie war wahrscheinlich eine cohors milliaria, da sie von 

Tribunen gefiihrt wurde142. Unser Kommandeur einer cohors Hispanorum 

equitata war dagegen praefectus und wohl kaum Angehoriger der britanni- 

schen cohors I Hispanorum equitata oder iiberhaupt einer spanischen Kohorte 

in Britannien, da dort auch nicht eine andere ahnlichen Namens nachgewie- 

sen ist. Dies mag als Argument dafiir gelten, daB der spatere flamen seinen 

Militardienst nicht einmal teilweise in Britannien verbracht hat.

Die Annahme einer cohors Hispanorum in Niedergermanien liegt naher, 

wenn wir davon ausgehen, daB auch der nachfolgende Militardienst hier 

stattgefunden hat143. Die cohors I Flavia Hispanorum equitata p.f., die seit 

Vespasian in Niedergermanien stationiert war144, diirfte wohl kaum in Frage 

kommen, da sie als standigen Beinamen Flavia fiihrt145, wahrend der Name 

Hispanorum seltener erwahnt ist. Wahrscheinlicher fiir unsere Inschrift diirf- 

te die Annahme der cohors II Hispanorum equitata p.f. sein. Diese Truppe ge- 

horte in flavischer Zeit wahrscheinlich zum Niedergermanischen Heer146, da 

sie den Beinamen p(ia) f(idelis) trug147. Spatestens 116 muB sie nach Oberger- 

manien versetzt worden sein, da sie in einem dortigen Militardiplom jenes 

Jahres aufgefiihrt ist148. Auch auf unserem Stein laBt sich diese Kohorte er- 

ganzen. Die Zahl II wurde den Bruch in der Zeile 3 vor den Buchstaben HIS 

besser ausfullen als die Zahl I. In diesem Bruch wiirden zwar nicht, wie oben 

gesagt, 31/’, sondern fiinf Zeichen stehen, was jedoch die drei raumsparenden I 

ahnlich der Zeile 4 erlauben. Ganz sicher hat in dem Bruch die auf dem 

Stein a nicht mehr erhaltene hedera distinguens gestanden. Die grbBte 

Schwierigkeit bei der Erganzung der cohors II Hispanorum equitata bildet ihr 

Beiname p(ia) f(idelis). Wenn dieser Beiname hier gestanden hat, was hbchst 

unsicher und nur zu vermuten ist, miiBte die Bezeichnung aus Raumgriinden 

abgekiirzt gewesen sein.

Fiir unsere Vermutung ist eine spanische Kohorte, die weiter vom Nieder

rhein entfernt stationiert war, zwar nicht so naheliegend, aber doch nicht vol-

141 CIL XVI 43 (aus dem Jahre 98); 48 (103); 51 (105); 69 (122); 70 (124); 93 (146). 

E. Birley, Roman Garrisons in Wales, Arch. Cambrensis 102, 1952/53, 19 und M. G. 

Jarrett a. a. O. 27 ff. vermuten die Existenz von zwei Kohorten gleichen Namens und 

gleicher Nummer in Britannien, was jedoch fiir den bisher bekannten Gebrauch in 

der Benennung von Auxilien ungewbhnlich ist.

142 M. G. Jarrett a. a. O. 34.

143 P. Medinger, Merscher Inschrift 214: Die Mobilitat zwischen den Provinzen 

bei der Beforderung der Ritter war geringer als die z. B. der Centurionen; so auch 

G. Alfbldy, Hilfstruppen 42 Anm. 221.

144 CIL XVI 23: Militardiplom vom Jahre 78.

145 Ausgenommen die Remagener Inschrift CIL XIII 11982: coh(ors) I His/pano(rum).

146 H. Lehner, Ein neuer Statthalter von Untergermanien, Bonner Jahrb. 106, 

1901, 108; E. Stein/E. Ritterling, Truppenkbrper 195; K. Kraft, a. a. O. 177. Mit dieser 

Meinung stimmt G. Alfbldy, Hilfstruppen 8 f. Anm. 39 nicht uberein, da er in dem 

Beinamen p. f. kein sicheres Indiz fiir den Aufenthalt in Niedergermanien sieht. In 

seinen Gegenbeispielen nennt er jedoch bis auf die ala II Flavia gemma, die ihren 

Beinamen p. f. durchaus 89 erhalten haben kann, Truppen, die spater keine Beriih- 

rung mit dem niedergermanischen Heer und den germanischen Provinzen hatten.

147 CIL XIII 12445; XVI 62; ILS 8867.

148 CIL XVI 62.
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lig auszuschlieBen. Moglich ist auch die militia prima in einer der vielen an 

der Donau oder in noch entlegeneren Provinzen sich aufhaltenden spanischen 

Kohorten. Denn auch in der ritterlichen Offizierslaufbahn gibt es Beispiele 

fur Versetzungen zwischen weit voneinander entfernten Provinzen bei der 

Beforderung von der militia prima zur militia secunda. Eine Erganzung co- 

hort[is Hisjpanorum ohne Numerierung ist wohl kaum wahrscheinlich, da alle 

bekannten spanischen Kohorten durchnumeriert waren.

Mehrfach wurde in der einheimischen Forschung versucht, einen Zusam- 

menhang zwischen einer nachweislich in Trier stationierten spanischen Auxi- 

liartruppe149 und der in unserer Inschrift genannten spanischen Kohorte her- 

zustellen150, so daB der spatere flamen aus Mersch seine militia prima in 

Trier bekleidet hatte. Diese spanische Truppe in Trier kann allerdings fur uns 

deshalb nicht in Betracht kommen, da sie zur Uberwachung des gefahrlichen 

Reitervolkes der Treverer151 nur bis um 40 n. Chr. ihr Lager in Trier hat

te152 und auch ihre beiden inschriftlichen Belege in diese Zeit zu datieren 

sind153, wahrend unsere Inschrift aus spaterer Zeit stammt. AuBerdem war 

die Auxiliarformation in Trier wahrscheinlich eine ala Hispanorum154 und 

schon deshalb nicht identisch mit der in unserer Inschrift erwahnten cohors 

Hispanorum equitata.

Aus den Ergebnissen zur Lokalisierung der in unserer Inschrift genannten 

Truppen kann eine genauere Datierung des Militardienstes vorgenommen 

werden, die auch den Zeitraum fiir die Errichtung des Steines eingrenzt. Erste 

Hinweise auf eine Datierung in den Beginn des zweiten Jahrhunderts geben 

die Beinamen Hispana fiir die legio VIIII sowie Augusta und vielleicht civium 

Romanorum fiir die ala Vocontiorum. Der Beiname Hispana fiir die legio VIIII 

ist nur fiir den spaten Aufenthalt in Britannien sowie in Germanien ge- 

sichert155. Ebenso sind die beiden Titel Augusta und civium Romanorum fiir 

die ala Vocontiorum erst seit 122 belegt156. Wann die Truppe diese Namen er- 

halten hat, ist nicht sicher festzustellen. Es ist jedoch anzunehmen, daB die ala

149 CIL XIII 3686; 11317.

150 E. Kruger, Vom romischen Luxemburg, Trierer Zeitschr. 5, 1930, 5 f.; H. Koethe 

a. a. O. 198 und U. Kahrstedt, Die „Grimdung“ der Coloma Augusta Treverorum, 

Trierer Zeitschr. 20, 1951, 68 lassen nach Beriicksichtigung unserer Inschrift offen, 

ob eine ala oder eine cohors in Trier stationiert war; Reuter a. a. O. 22 ignoriert 

sogar die Truppenbezeichnung cohors auf unserem Stein und ndmmt die militia 

prima in einer ala I Hispanorum an.

151 J. B. Keune, Spanische Reiter im romischen Trier, Trierer Zeitschr. 10, 1935, 

77, 79.

152 U. Kahrstedt a. a. O. 68.

133 E. Ritterling, Zur Geschichte des romischen Heeres in Gallien unter Augustus, 

Bonner Jahrb. 114/115, 1906, 172; E. Stein/E. Ritterling, Truppenkorper 140; E. M. 

Wightman, Roman Trier 36 f.

134 E. Ritterling a. a. O. 172 Anm. 1.

153 Vgl. oben S. 137, 139. Natiirlich trug die Legion den Beinamen vor ihrer Ver- 

legung nach Britannien und auch spater wieder. Auffallend ist jedoch, daB der Bei

name wahrend der langsten Zeit des Aufenthaltes der Legion in Britannien keine

Erwahnung fand.

136 CIL XVI 69.
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Vocontiorum diese Namen kurz vor 122 oder in jenen Jahren erhalten hat, 

da sie in keiner friiheren die ala Vocontiorum betreffenden Quelle erwahnt wer- 

den, wahrend sie in ihren beiden Zeugnissen nach 122157 erwahnt werden. Da 

wir zumindest den spaten Ehrennamen Augusta fur die ala Vocontiorum an- 

nehmen konnten und der zu Beginn des 2. Jahrhunderts fur die legio VIIII 

charakteristische Beiname Hispana auf unserer Inschrift erhalten ist, 1st es 

naheliegend, dab der Militardienst in einer Zeit versehen wurde, als diese 

Truppen in Niedergermanien standen, zumal auch die militia prima in einer 

cohors Hispanorum equitata wahrscheinlich nicht in Britannien vermutet 

werden kann. Die ritterliche Laufbahn unseres Prafekten und Tribunen kann 

friihestens im ersten Jahrzehnt des 2. Jahrhunderts begonnen haben, da ein 

Tribunat in der neunten Legion in Niedergermanien vor 108 unmbglich ist. 

Der Abschlub dieser ritterlichen Karriere ist vor 122 zu datieren, falls der 

Merscher als Praefekt nicht in der britannischen Armee gedient hat.

Eine Bestatigung dieser Datierung nach der Geschichte der in unserer In

schrift erwahnten Truppen geben fur den Beginn des 2. Jahrhunderts typi- 

sche Merkmale in der Laufbahn ritterlicher Offiziere im gallisch-germani- 

schen Raum, die auch im vorliegenden cursus zu erkennen sind. Es ist durch- 

aus moglich, dab der spatere flamen Treverer war158, worauf auch sein spate- 

rer Dienst im einheimischen Lenus Mars-Kult hinweist. Wenn er Treverer 

war, konnte er kaum in flavischer Zeit Kommandeur einer Auxiliartruppe in 

Niedergermanien gewesen sein, da zu dieser Zeit infolge des Bataveraufstan- 

des keine Kommandos an Provinziale Galliens und Germaniens in Germanien 

vergeben wurden159. Einheimische Offiziere sind erst wieder seit trajanischer 

Zeit feststellbar, was sich auch durch unsere Datierung des Militardienstes 

bestatigt. Weiterhin ist die drei Stationen umfassende ritterliche Karriere fur 

Einheimische erst seit dem Ende des 1. Jahrhunderts iiblich, wahrend Einhei

mische vor dem Bataveraufstand gewohnlich nur die Praefektur einer einhei

mischen ala innehatten160, wie zum Beispiel die Treverer Julius Indus und 

Julius Classicus.

Uber die Dauer der Dienstzeit des unbekannten Treverers sagt unsere In

schrift nichts aus, und wir konnen nur die von G. Alfoldy161 aus weiteren In- 

schriften gewonnenen diesbezuglichen Ergebnisse ubernehmen und ein neun- 

bis fiinfzehnjahriges Kommando vermuten.

Herkunft und soziale Stellung des flamen aus Mersch

Jetzt ist noch die Herkunft des spateren flamen zu untersuchen. Da ver- 

mutlich nur angesehene Einheimische flamen des treverischen Nationalgottes 

werden und nur Mitglieder der Nobilitat der provinzialen Stamme mit romi- 

schem Biirgerrecht die ritterliche Offizierslaufbahn im rbmischen Heer ein-

157 CIL XIII 10801; XVI 69.

158 E. Kruger a. a. O. nimmt dagegen an, dab er dais Land wahrend seiner Dienst

zeit kennengelernt habe und spater hierher zuriickgekehrt sei.

159 G. Alfoldy, Hilfstruppen 116.

160 Ebd. 121, 129.

161 Ebd. 131.
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schlagen konnten, durfen wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dab unser 

Unbekannter der treverischen Adelssehicht entstammte. Allein schon aus die

sen Griinden, aber auch nach unserer wesentlich spateren Datierung der In

schrift, diirfte die Vermutung Medingers162, dab der Offizier aus dem Siiden 

stammte, da der Ritterrang damals in Mittel- und Nordgallien kaum vertreten 

war, fallengelassen werden. Aber auch die mehrfach vertretene Ansicht163, 

die Verbindung des Offiziers zu der Civitas Treverorum aus einer friihen 

Dienstzeit in der Colonia Augusta Treverorum abzuleiten, hat sich nach 

der oben dargestellten Truppengeschichte als nicht stichhaltig erwiesen. 

Nichts spricht dagegen, in dem Unbekannten einen Angehdrigen einer 

alteingesessenen treverischen Adelsfamilie zu sehen, die jedenfalls schon 

vor dem Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. das rdmische Biirgerrecht hatte. 

Hier drangt sich dann allerdings aus dem historischen Hintergrund heraus die 

Frage auf, welche Rolle diese Familie in den Auseinandersetzungen zwischen 

Romern und Einheimischen, besonders in den Konflikten vor, wahrend und 

gleich nach dem Bataveraufstand einnahm. Tacitus berichtet uns, dab nach 

der Niederwerfung des Aufstandes (69/70) durch Cerialis 113 romfeindliche 

,,Senatoren“ ihre Heimat verlieben und sich zu den Germanen fiber den Rhein 

begaben164. Wahrscheinlich wurden ihre Giiter konfisziert165. Die unmittelba- 

ren Vorfahren unseres Unbekannten miibten sich in diesem Aufstand also un- 

bedingt loyal gegeniiber Rom verhalten haben166, da es sonst wohl kaum ei- 

nem Nachkommen der ersten Generation — weder aus finanziellen, noch aus 

politischen Griinden — gelungen ware, eine solche militarische Karriere zu 

durchlaufen.

Wenn wir nun diese einheimische Herkunft annehmen, was liegt dann na- 

her, als in dem kaum 500 m vom Fundort der Inschrift entfernten romischen 

Bauwerk167 ,,op Mies“ in Mersch die Villa dieser wohlhabenden Familie zu 

sehen. In ihr hat dann der Merscher flamen nicht nur, wie allgemein in der 

Forschung angenommen, seinen Lebensabend nach dem Ausscheiden aus dem 

Heer, sondern mit ziemlicher Sicherheit auch seine Kindheit und Jugend ver- 

bracht. Fur den groben Reichtum dieser Familie sprechen die aubergewohnli- 

chen Ausmabe der Villa, die, wenn sie auch im Laufe der rund vier Jahrhun- 

derte, in denen sie bewohnt war, auch viele bauliche Veranderungen erfahren 

haben mag168, doch schon in der friihen Zeit recht imposant gewesen sein 

mub. Wenn der Rekonstruktionsversuch der Anlage169 auch nur in den

162 P. Medinger, Merscher Inschrift, nahm an, dab der Offizier unter Tiberius ge- 

boren war.

163 Vor allem E. Kruger a. a. O. 5 und Reuter a. a. O. 26 f.

164 Tac. Hist. 5, 19.

165 E. M. Wightman, Roman Trier 47.

166 Caes. B. G. 5, 3 f. erzahlt schon von einer ahnlichen Spaltung in eine romfreund- 

liche Gruppe unter Cingetorix und eine hiermit rivalisierende romfeindliche 

Gruppe, angefiihrt von Indutiomar.

167 G. Thill a. a. O. 482 gibt als Anfiang der Bewohnungsperiode das 1. Jahrhundert 

an; vgl. dazu die Miinzfunde: R. Weiller, Les monnaies romaines et gallo-romaines 

trouvees sur le site d’une villa romaine a Mersch, lieu-dit «Mies», Hemecht 19, 1967, 

485—489.

168 G. Thill a. a. O. 482.

169 Ebd. 482. .
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Grundziigen stimmt, so wird doch daraus ersichtlich, dad wir es hier mit einer 

der groBten und reichsten Villen der Civitas Treverorum zu tun haben.

Bestimmung und Datierung des Steines

Als letztes bleibt die Frage nach dem Zweck dieser Inschrift zu klaren. Wie 

problematisch diese Bestimmung ist, geht aus den vielen Ansichten hervor, die 

dariiber in der Forschung vertreten wurden: In Parallele zu den mit dieser In

schrift gefundenen Grabsteinen und Grabsteinfragmenten dachten J. Eng- 

Ung170 und spater auch E. Kriiger171 an eine Grabinschrift. G. Welter vermu- 

tete eine Bau- oder Weihinschrift172. Diese Theorie einer Bau- oder Weih

inschrift, und zwar der „eines Tempels, der an der Stelle oder in der Nahe der 

alten Kirche von Mersch gestanden hatte“, iibernahm J. B. Keune173. Der Lu

xemburger Lokalhistoriker J. Reuter174 ging sogar noch weiter: Er nahm 

nicht nur die Existenz dieses Tempels an, sondern sah in ihm sogar einen Le- 

nus Mars-Tempel und schloB so auf eine Kontinuitat zwischen dem Tempel 

,,des heidnischen Kriegsgottes Mars" und der spateren Kirche zu Ehren des 

,,christlichen Gottesstreiters Michael". Ternes ordnet den Stein in die Katego- 

rie der Inschriften, die sowohl „funeraires“ als auch „honorifiques175“ seien. 

Selbst in neuester Zeit ist man noch zu keinem einheitlichen Ergebnis gelangt: 

A. Deman176 schlieBt sich der von Keune und Reuter vertretenen These an, 

wahrend E. M. Wightman177 die Inschrift einem Grabmal zuordnet. Eine wei- 

tere ganz andere Mbglichkeit ware die, die N. van Werveke (allerdings unter 

Vorbehalt) schon 1923 vorgeschlagen hat: ,,Inschrift . . . uber dem Hauptein- 

gang der Villa178/1

Bei all diesen Theorien handelt es sich um nicht zu beweisende Vermutun- 

gen. Die These von der Grabinschrift, die doch so naheliegt, scheint uns jedoch 

unrichtig, da die ganze Inschrift — wenigstens im iiberlieferten Teil — im No- 

minativ gehalten ist. Viel eher kbnnte man in dem Unbekannten den Stiffer 

eines Bauwerks (Altar, Tempel?) sehen, denn ein ,,fecit" ■—• oder ein ahnliches 

Verb — laBt sich in dem verlorengegangenen Teil des Steines leicht erganzen. 

Aber auch als Schmuck liber dem Haupteingang der Villa kann man sich 

unsere Inschrift durchaus vorstellen.

Da der AnlaB fiir die Errichtung der Inschrift also nicht eindeutig zu er- 

mitteln ist, laBt sie sich auch nicht genau datieren. Wenn es uns in dem vor- 

hergehenden Teil gelungen ist, den Militardienst unseres Unbekannten bis auf 

rund zehn Jahre genau festzulegen, wird hier der Spielraum fiir den Zeit-

170 J. Engling, PSH 10, 1854, 148 ft.

171 E. Kruger a. a. O. 6 f.

172 G. Welter, Das rbmische Luxemburg, Jahrbuch der Gesellschaft fiir lothringische 

Geschichte und Altertumskunde 26, 1914, 253.

173 J. B. Keune, Trierer Zeitschr. 10, 1935, 79.

174 J. Reuter a. a. O. 24 f.

175 Ch. M. Ternes, IAL 129 Nr. 109, 6 b.

176 A. Deman, Revue Beige de Philologie et d’Histoire 47, 1969, 103 Nr. 109.

177 E. M. Wightman, Roman Trier 47.

178 N. van Werveke, Kulturgeschichte des Luxemburger Landes. Bd. 1 (Luxemburg 

1923) 19.
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punkt des Errichtens wieder wesentlich grbBer. Die Inschrift konnte nach 

der Datierung des Militardienstes ins erste Viertel des 2. Jahrhunderts gegen 

Ende der ersten Halfte desselben Jahrhunderts aufgestellt worden sein, wenn 

man in Erwagung zieht, daB der Unbekannte aus Mersch nach seinem Militar- 

dienst sechs Jahre lang priesterliche Amter und zuvor vielleicht noch irgend- 

welche zivilen Amter in der Munizipalverwaltung179 bekleidete. Der friiheste 

Termin fur das Aufstellen der Inschrift ware somit um das Jahr 130 anzuset- 

zen, wahrend als terminus ante quern die Zeit kurz nach dem Tod des Mer

scher flamen angenommen werden muB. Es ist durchaus mbglich, daB dies 

noch nach dem Jahr 150 war.

Zusammenfassend laBt sich sagen, daB die Ergebnisse der neueren For- 

schung, die bisher noch nicht im Zusammenhang mit dieser Inschrift beriick- 

sichtigt wurden, neue Aspekte bei der Interpretation dieses Steines eroffnen. 

Heute sind bei der Lokalisierung und Datierung des Militardienstes des spate- 

ren flamen aus Mersch die neuen Erkenntnisse der Erforschung der Geschichte 

der ala Vocontiorum und der legio VIIII Hispanorum zu berucksichtigen. Der 

Augustuskult in Trier, moglicherweise in Verbindung mit dem Lenus Mars- 

Kult, wie auch die vorliegende Abhandlung andeutet, blieb bisher ein weitge- 

hend unberuhrtes Feld in der Erforschung der Geschichte des Trierer Landes. 

Doch auch unsere Untersuchung soil nur einen Vorschlag zur unbedingt erfor- 

derlichen Deutung der Inschrift und zur Lbsung der damit verbundenen Pro- 

bleme geben und zur weiteren Beschaftigung mit dieser fur die Geschichte der 

Civitas Treverorum wesentlichen Quelle anregen.

Abkiirzungen der wichtigsten Literatur und Sammelwerke

AE = L’Annee epigraphique.

G. Alfbldy, Hilfstruppen =

G. Alfbldy, Die Hilfstruppen der rbmischen Provinz Germania inferior. Epi- 

graphische Studien Bd. 6. (Dusseldorf 1968).

J. E. Bogaers, Besatzungstruppen =

J. E. Bogaers, Die Besatzungstruppen des Legionslagers von Nijmegen im 

2. Jahrhundert n. Chr., in: Studien zu den Militargrenzen Roms. Beihefte der 

Bonner Jahrb. Bd. 19 (Kbln—Graz 1967) 54—76.

GIL = Corpus Inscriptionum Latinarum.

E. Gose, Tempelbezirk =

E. Gose, Der Tempelbezirk des Lenus Mars in Trier (Berlin 1955).

P. Medinger, Merscher Inschrift =

P. Medinger, Erganzung der Merscher Inschrift (CIL XIII 4030), Ons Hemecht 

39, 1933, 212—218.

PSH = Publications de la Section Historique de 1’Institut G.-D. de Luxembourg.

RIB = R. G. Collingwood/R. P. Wright, The Roman Inscriptions of Britain. I. Inscrip

tions on Stone (Oxford 1965).

E. SteinZE. Ritterling, Truppenkbrper =

E. Stein/E. Ritterling, Die kaiserlichen Beamten und Truppenkbrper im rbmi

schen Deutschland unter dem Prinzipat (Wien 1932).

Ch. M. Ternes, IAL =

Ch. M. Ternes, Les inscriptions antiques du Luxembourg (Luxemburg 1965). 

(= Hemecht 17, 1965, 3/4).

E. M. Wightman, Roman Trier =

E. M. Wightman, Roman Trier and the Treveri (London 1970).

179 Ber. RGK 17, 1927, 322; G. Alfbldy, Hilfstruppen 188 Nr. 69.
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