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Vorwort

^ie Aufmerksamkeit, welche jetzt eine nicht

geringe Anzahl gebildeter Männer den Denk»
malern der Vorzeit widmet, gehört zu den
erfreulichen Erscheinungen unserer Tage. So
wie in den meisten Gegenden Teütschlands
und in benachbarten Ländern theils einzelne

Freunde des Alterthums, theils Vereine und
Gesellschaften sich mit der Sammlung und

Erklärung der germanischen und römischen Al,
terthümer beschäftigen; so ist auch im Rhein¬
lande, besonders seit der Wiedervereinigung

mit Teutschland, ein reger Eif^r für die
Ueberreste altteutscher und römischer Kultur
und Geschichte erwacht, und hat nicht allein

Forschungen und Erläuterungen über die
wichtigsten Punkte des Rheinlandes und
Westphalens veranlaßt, sondern auch die



Gründung von Museen vaterländischer Alter¬

thümer in Bonn und Münster herbeigeführt.

Auch beschäftigen sich viele Privatpersonen

mit Aufgrabungen und Sammlungen römi«

scher Denkmäler, die zahlreich an den Oer-

tern gefunden werden, wo einst römische La,

ger standen. Außer der alten Colonia Agrip-

pinensis, der Hauptstadt des untern Germa¬

niens, ist in historischer Hinsicht gewiß Xan¬

ten der merkwürdigste Punkt. Denn hier,

auf der Höhe des nahen Fürstenberges,

standen einst, länger als vier Jahrhunderte

die großen, zwei Legionen fassenden Lasira

Vetei-a, von wo aus die römische Eroberungs¬

sucht die Unterwerfung unseres Vaterlandes

zuerst beabsichtigte; hier stand die blühende

Colonia gegründet von dem besten

der römischen Kaiser, Trajanus; hier wurde

der merkwürdige Kampf für die Sache der

Freiheit unter dem edlen Bataver Claudius

Livilis gekämpft, und viele andere denkwür¬

dige Erinnerungen der Vorzeit knüpfen sich

an diese Gegend des linken und rechten

Rheinnsers und der Lippe. Vor einigen

Jahrhunderten mag man hier, wie Schrift¬

steller jener Zeit erzählen) noch größere Ue-
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berreste römischer Herrschaft gesehen haben;
allein die Alles annagende Zeit und die
gewinnsüchtigeHand der Menschen hat seit,
dem vieles vernichtet und zerstört. Auch hat
manches wichtige Denkmal durch Unkunde des
Finders seinen Untergang gefunden. Vieles
hat aber noch die mütterliche Erde in ihrem
Schoße erhalten. Seit einigen Jahren be¬
schäftigt sich in Tanten der Herr Notar
Houben mit dem Sammeln römischer Denk¬
mäler, die er mit freundlicher Bereitwillig¬
keit den schaulustigen Fremden und Freunden
des Alterthums zeigt. Wer diese Sammlung
und andere in Xanten noch befindliche rö¬
mischen Alterthümer, so wie die herrliche
Domkirche lyit ihren Bild- und Schnitzwer¬
ken zu sehen wünscht, der findet einen freund¬
lichen Führer an dem Herrn Gastwirth In-
genlath, der selbst im Besitz einiger interessan¬
ten Alterthümer und Gemälde ist.

Obgleich der kcnntnißreicheHerr Pfarrer
Spenrath in Tanten, innig vertraut mit
der Geschichte dieser merkwürdigen Stadt,
damit beschäftigt ist, ein umfassendeshistori¬
sches Werk über Xanten zu schreiben; so
glaube ich doch diesem würdigen Manne,
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dem ich selbst manche Belehrung verdanke,
mit diesem Werkchen nicht vorzugreifen, da
es nur eine historisch-antiquarische Nachwei¬
sung für die Freunde des Alterthums seyn
soll, welche diese Gegend besuchen. Auch
wollte ich zugleich die Aufmerksamkeit kundi¬
ger Alterthumsforscher, denen vielleicht bei
dem Mangel an Nachrichten die hiesige Ge¬
gend in antiquarischer Hinsicht noch nicht ge¬
nug bekannt war, auf diesen wichtigen Punkt
am Niederrhein hinlenken. Auch die Ufer
der Lippe sind für den Alterthumsfreund
wichtig, aber sie bedürfen noch in antiquari¬
scher Hinsicht einer genauern Untersuchung,
daher ich nur auf Einiges, was ich zum
Theil aus eigner Anschauung kennen gelernt
habe, vorjetzt hinweise.

Ob diesem Bandchen ein zweites folge,
hängt von der Aufnahme ab, welche dieses
anspruchlose Büchlein von den mit dem va¬
terlandischen Alterthume befreundeten, wohl¬
wollenden Lesern finden wird. Die Fort¬
setzung würde theils manche Berichtigungen
und Nachträge, theils ähnliche geschichtliche
und antiquarische Untersuchungen über andere
niederrheinische Lagerplätze aus den Zeiten



der römischen Herrschaft enthalten. Beiträge
und Mittheilungen, welche sich hierauf bezie,
Heu, werde ich dankbar annehmen und be¬
nutzen; besonders wünsche ich Nachrichten
über Ausgrabungen, zufallige Auffindungen,
Legions-Zeichen auf Ziegeln, Inschriften und
andere in diesen Kreis gehörige Gegenstände.
Es wird vortheilhaft seyn, hierbei den Fund¬
ort, dessen Umgebungen, die Lage und Ver¬
bindung der gefundenen Sachen zu bemerken,
weil hierauf bei Erforschung der Bedeutung
und der geschichtlichenBeziehung dieser Denk¬
mäler vorzüglich viel ankommt.

Die Inschrift auf Taf. II- Fig. 8. S. 151
lese ich jetzt mit mehr Wahrscheinlichkeit also:
^Iste (ksl I^ivias ex jussn Divos (s).

Die drei Buchstaben '1'^ sind zu einem ver¬
einigt, wie dies auf Inschriften nicht selten
vorkommt. Noch bitte ich auf S. 7. statt
Burgen zu lesen Bürgern; S. 137. st. Vor¬
lagen, Vorlager; S. 148. st. Rheinthor
Clever Thor. Einige andere kleine Ver¬
sehen sind leicht zu berichtigen.

Dr. Franz Fiedler.
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I.

Geschichte der römischen Herr¬
schaft am Nieder-Rhein, zu¬
nächst in Vaters und an der
Lippe.

^Vann und woher die ersten Bewohner der bei¬
den Ufer des Rheins gekommen und weH sie ur¬
sprünglich gewesen seyen; darüber laßt sich bei
dem Mangel an beglaubigten Nachrichten .aus - je¬
ner dunkeln Vorzeit nichts Gewisses bestimmen.
Soviel scheint aber aus der Vergleichung mit an¬
dern alten Volksgeschichten und Völkerniederlassun-
gen hervorzugehen, daß in Zeiten, von denen un¬
sere Geschichte schweigt^ der Rheinstrom die Grenze
gebildet habe zwischen zwei großen Völkerstammen,
dem der Teutonen und dem der Kelten.
Ueber den Westen Europa's, über einen großen
Theil der p»renäischen Halbinsel, über Gallien,
über die britannischen Inseln, über Sberitalien,
über teutsche Lander am Oberrhein und am rech-



ten Ufer der Donau war das große Urvolk der

Kelten ausgebreitet. Zu den Stammen, in wel¬

che sie getheilt waren, gehörten auch die Bel-

gen. Es war auch eine Ueberlieferung der gal¬

lischen Druiden, ein Theil des Volkes sey ur¬

sprünglich einheimisch in Gallien; ein anderer sey

von den äußersten Inseln über den Rhein her

eingewandert, durch häufige Kriege und durch

Ueberschwemmung des Meeres aus seinen Sitzen

vertrieben. *) Von den Wanderungen der galli¬

schen Volker über die Alpen nach Etrurien und

Latium. wobei die alte Macht der Etrusker ge¬

brochen und Rom in einen Aschenhaufen verwan¬

delt wurde; so wie von ihren Zügen über den

Rhein nach Germanien bis an den hereynischen

Wald und von ihren Niederlassungen in jener

fruchtbaren Gegend, erzählen nach alten Ueber¬

lieferungen die römischen Schriftsteller. Von

ihren Wanderungen mögen die Kelten auch Galli

genannt worden seyn, von dem keltischen Worte

k.-üen, ^v-lllen, denn sie waren ein Wandervolk.

Als (Läsar Gallien's Unterjochung begann (53

v. Chr.) waren die Kelten nicht mehr jenes rohe,

furchtbare Volk, das mehr als einmal Rom zit¬

tern gemacht hatte, besonders nach dem ersten

L,mmiznuz IVIaicellinxs, XV- c. 9.

2) L.iexar 6s üelln lZsUioo VI. c. ?4. I,ivin5 V.

c- .I »sti»ns XXIV. c. 4. Niel'uhr Römi¬
sche Geschichte ll. S. ZS1 ff.



punischen Kriege in Verbindung mit den Germa¬
nen; durch innere Zerrüttung und bürgerliche
Kriege waren sie erschüttert und in Partheien ge¬
trennt, auch zum Theil durch den Genuß frem¬
der Erzeugnisse und durch feinere Kultur schon
verweichlicht. Seit jener merkwürdigen Wande¬
rung der Cimbern und Teutonen hatten ^auch teut¬
sche Völker den nordöstlichenTheil Galliens ein¬
genommen und eine große Bewegung blieb unter
den teutschen und gallischen Völkern; denn die al¬
ten Grenzen waren durchbrochen und feindliche
Berührungen waren die nothwendige Folge. Teut¬
scher Abkunft waren die Bataver, deren Land
(iusuia Züwvorum) zwischen dem Rhein, der
Maal, Maas und dem Meere Cäsar zu Germa¬
nien rechnet: ein ungeschwachtes, im Kriege mit
den Germanen geübtes Volk, treffliche Reiter und
Schwimmer. Zu dem teutschen Stamme ge¬
hörten ferner die Trevirer, Nervier, und an
dem linken Ufer des Rheins die Vangionen,
Tribokker und Nemeter in der Umgegend von
Worms und Speyer, und am Niederrhein die
Tungrer. , _

Germaniens Völker nannten sich selbst Teu¬
tonen, von dem ersten Gott und Stammväter
der Nation Tuisto oder Tuisko, wie ihn die
alte Sage nennt;--) Germanen ist ihr gallischer,

5) ?sciii Nistor. IV. c. 12.
Desselben Lermzni» c. 2.



von den Römern gebrauchter Name, entstanden
aus dem belgischen oder teutschen Worte Wehr,
also Wehrmänner, Krieger. Ob dieser Name
schon zu der Zeit, als die Römer zuerst mit den
Teutschen in Berührung kamen, Nationalname
gewesen sey oder nicht, laßt sich schwer bestimmen.
In römischen Sprachdenkmälern finden wir ihn
zuerst gebraucht in den kapitolinischen Fasten, wo
der Sieg des Cl. Marcellus über die Gallier in
Oberitalien im I. 531 n. R., 223 v. Chr., aufge¬
zeichnet ist mit folgenden Worten °): kl-
ZVk. !VI. Uai'esllus sn. l)XXXl. (^c>8. ds LsIIeiz

Insudriliuz et ... X. IVI.ii'l, Is^uc:

opiinll, retulit cluvo Iiostiuin Viixlunisio :ul

süäiuin interkecto. Der hier genannte Virdumar
oder Viridamar war vielleicht selbst ein Germane
und stammte vom Rheine her. ?) Auch Cäsar
nennt die Teutschen Germane n. Des Tacitus
Nachricht über diesen Namen ist folgende ^):
„Uebrigens sey die Benennung Ger man i neu
und vor nicht langer Zeit hinzugefügt,weil die,
welche zuerst über den Rhein gingen und die Gal-

Die Wörter Wehr, xii-rr«, ßuerr«, das Sa-
binische -zuiris, die Lanze, sind verwandt der Ab¬

stammung und Bedeutung »ach.
") Gruter Insc-ripi. p. 237.

k-iopert. IV. ei. XI. V. 39 — 42. ciuvsii
nianiü ünrl^ua 47»
kZoimsiii» c. 2.



lier vertriebe», und nun Tungri hießen, damals

Germanen genannt wurden. So sey der Name

des Stammes nach und nach allgemein geworden,

nicht der des ganzen Volkes, so daß zuerst alle

um der Furcht willen vor dem siegenden Stamme,

darauf von sich selbst, mit dem vorgefundenen

Rameu Germanen genannt wurden." Tacitus

redet hier von dem linken Rheinufer, welches zu

Gallien gehörte, wegen der eingewanderten ger¬

manischen Stamme aber den Namen Germanien

erhielt. In so fern war in der Zeit des Tacitus

die Benennung Germanen neu und vor nicht lan¬

ger Zeit einem Theile Galliens beigelegt worden.

Dem großen Cäsar war es aber vom Schicksal

bestimmt, der erste Römer zu seyn, der dem freien

Nheinstrom das erste Joch auflegte und unseres

Vaterlandes freien Boden betrat. Nach seinem

Siege über den teutschen Heerführer Ariovi-

stus (Ehrenvest), im I. 57 v. Chr., dessen

Heer aus sieben teutschen Völkern bestand: den

Haruden, Tribokkern, Vangionen, Nemetern,

Sedusiern und Sueven, benutzten die Ubier, auf

der Ostseite des Rheins wohnend, etwa zwischen

der Sieg und Lahn, aus Rache gegen die Sue-

ven, das Unglück ihres alten Feindes, und such¬

ten zu dessen Vernichtung die gefahrliche Freund¬

schaft der Römer. So kam Cäsar an den Rhein

und ging, durch der Ubier Freundschaft und durch

eigene Begierde nach Ruhm bewogen und gereiht,



zweimal über den Strom; das erste Mal 55 v.

Chr., wo er sich nur 18 Tage auf germanischem

Boden aufhielt und das Land der Sygambrer,

der Nachbarn der Ubier, verwüstete; das zweite

Mal 53, wo er dem Rückzüge der Sueven nach¬

spähen und Erkundigung über Germaniens Lage

und Beschaffenheit einziehen ließ. Unter den

Sueven sind hier die Chatten (Hessen) zu ver¬

stehen. Bei diesen genannten Völkern fand Cäsar

bebauete Felder, Dörfer und befestigte Städte.

An welcher Stelle Cäsar zweimal seine Brücke,

deren Bauart er genau beschreibt, über den Rhein

schlagen ließ, laßt sich nicht mit Bestimmtheit an¬

geben. Das linke Rheinufer mag damals noch

sehr voll von Waldungen und wenig angebaut ge¬

wesen seyn. Cäsar nennt bei der Erzählung von

seinem Uebergange keinen Ort, sondern sagt nur

im Allgemeinen, daß er im Lande der Trevirer

die Brücken geschlagen habe und ins Land der

Ubier und Sygambrer gekommen sey. Diese letz¬

tern wohnten nördlich von den Ubiern, zwischen

der Sieg und Lippe. *°) Der Ingenieur-Haupt-

Oe Nello IV. c. lg—lg. VI. c. g. js). 29.
5°) Als Drnfns von Holland aus die Sygambrer an¬

greifen wollte, mnßte er die Lippe passiren. vio
Lszs. I. IV. c. 33. Sie scheinen noch auf dem lin¬
ken Ufer der Sieg gewohnt zu haben, weil, wie
Mannert bemerkt, Cafar es wohl gefagt haben
wurde, wenn fein Heer i» Feindesland einen Fluß
xafsirt wäre.



mann Hoffmann, dem wir schatzbare Untersu¬
chungen über die römischen Alterthümer von Neu-
wied verdanken, nimmt für den ersten Uebergang
den weißen Thurm, Neuwied gegenüber, an;
das Dorf Srmütz, eine halbe Stunde oberhalb,
für die zweite Brücke- Auch Minola bemerkt,
daß aus dem Kessel, der sich zwischen Koblenz
und Andernach befindet, Cäsar nach Germanien
überging. Der große Wald, der einst diese Flache
bedeckte, mußte in der Folge bei stets zunehmen¬
der Kultur durch Urbarmachung des Bodens ver¬
schwinden. Das bei niedrigem Wasserstande im
Rhein an einigen Orten, z. B. zu Osterspei über
Koblenz, bei Mühlheim und eine Stunde unter
Xanten (man sah das Pfahlwerk im I. i773),
sichtbare Pfahlwerk rührt nicht von Cäsars Brü¬
cken her, sondern es sind Ueberreste der Fehden,
welche die Kurfürsten von Köln, Mainz und Trier
unter sich oder mit den Burgen und rheinischen
Vasallen seit dem vierzehnten Jahrhunderte hat¬
ten, wo man die Rheinschifffahrtdurch das Ein¬
senken großer Pfahle an solchen Stellen hemmte,
die von den Schiffen nicht leicht umfahren werden
konnten.

Cäsar hatte also den Rhein und Germanien
gesehen, ohne eine bleibende Eroberung in diesen
Gegenden gemacht zu haben. Der Plan dieses
unternehmenden und vom Glücke seltsam begün¬
stigten Mannes, .Germanien an Roms Herr-



schaft zu fesseln, gedieh nicht zur Reife. Die

verwickelten Verhaltnisse in Rom und die Bür¬

gerkriege riefen ihn von Gallien ab und am 15.

Mär; 44 fiel er, durchbohrt von den Dolchen

freiheitliebender Männer. Schon waren aber doch

damals die Ubier, ein teutsches Volk, Roms

Freunde, und germanische Jünglinge, durch römi¬

sche List verlockt, hingerissen von angeborner

Kampflust und durch die alte Feindschaft gegen

die Gallier bewogen, folgten Cäsar's Adlern. ")

Sie lernten unter einem großen Meister römische

Kriegskunst, die sie späterhin, den Sinn für das

Vaterland und für die Freiheit treu bewahrend,

gegen die Unterdrücker selbst anwenden konnten.

Nachdem die stolze Weltgebieterinn Rom, un¬

würdig der Freiheit und durch blutige Bürger¬

kriege herabgewürdigt, ihre Freiheit verloren und

sich unter die Herrschaft eines Einigen zu fügen

gelernt hatte, verflossen mehrere Jahrzehende,

ohne daß die Römer in feindliche Berührung mit

den Germanen kamen. Als aber nach einem furcht¬

baren Kampfe die Völker jenseits der Alpen bis

an die Donau durch die Stiefsöhne des Allein¬

herrschers Augustus, Drufus und Tiberius,

unterworfen waren (I. 15); da gedachte dieser

auch an die Unterwerfung Germaniens, worauf

auch die gleichzeitigen Versuche vom untern Rhein

I») I)e Ncllo e->11. IV. c. 12. VII. c. 1Z. rior»s
IV. c. 2.



her zielten. Cäsar hatte ihm diesen Gedanken
gleichsam als Erbcheil hinterlassen. Kriege und
Eroberungen lagen im Geiste der römischen Poli¬
tik und waren durch die neuen Verhaltnisse für
Rom Bedürfniß geworden. Auch stand Gallien
den Einfallen der teutschen Völker offen, welche
ihre gehaßten Nachbarn zu befehden nicht aufhör¬
ten, denn der Rhein war leicht und ohne Ab¬
wehr überschritten,und auf dem linken Ufer
wohnten schon teutsche Stamme.

Casar theilte Gallien, welches nicht zu der
schon seit 121 v. Chr. bestehenden i'roviiici-l Ro-
IN-'UIÄ, der heutigen Provence, gehörte, nach den
drei Hauptvölkern in eben so viele Theile, in
Aquitanien, Celtica und Belgica. Augustus be¬
stimmte aber bei seiner neuen Eintheilung der
Provinzen folgende vier: Vallia (die
ehemalige Provincia), l^(l»nensis
und Lelzica. Der Landstrich an der Westseite
des Rheins erhielt wegen seiner Bewohner den
Namen und dieses ward wiederum in
suxeiinr oder xiiina (Teutschland am Ober-Rhein)
und in inl'erior oder secunäa (Teutschland am
Nieder-Rhein) getheilt. Die Grenze bildete der
Fluß Obringa, worunter einige unrichtig die
Mosel, andere den Mayn verstehen. Mainz
Auiiti-icuni)gehört nach Ptolomaus noch zu dem
untern Germanien, aber andere Angaben setzen es
in das obere. Ob nun unter diesem Obringa ein



besonderer Fluß zu verstehen sey (vielleicht die
Ahr, oder die Nahe bei Bingen), oder die Krüm¬
mung des Rheins zwischen Mainz und Bingen, ist
schwer zu bestimmen, wahrscheinlicher ist aber das
letztere. Auf dem rechten Ufer wohnten aber
noch die den Römern befreundeten und deswegen
von den übrigen Germanen gehaßten und befehde¬
ten Ubier. Um ihnen Ruhe zu verschaffen,
schickte daher Augustus den kriegskundigen M.
vipsanius Agrippa an den Rhein (715 n.
R. 39 v. Chr.). Dieser' zog über den Rhein,
schlug die Feinde der Ubier und beredete dieses
Volk, ihr Vaterland zu verlassen und sich auf
das rechte Rheinufer zu begeben. So er¬
stand auf der Stelle des heutigen Köln die Stadt
der Ubier vkiorum), welche nun schon
um ihrer selbst willen die Einfalle ihrer trans-
rhenanischenNachbarn abwehren mußten. Auch
erscheinen sie stets als treue Bundesgenossender
Römer. Der Haß der Germanen gegen die entar¬
teten Ubier ging aber so weit, daß sie selbst die

") Nach Mannert ist Obringa der Anfang des Ober-
Nbeins, die plötzliche Wendung des Flusses ron
Osten nach Westen, zwischen Mainz und Bingen.
Minola (Uebersicht,S. 44«) tritt der Meinung
derer bei, welche den May» für den Obringa ange¬
ben. Die altteiitscheBenennung deS Oberrbeius,
vlziin, machte Ptolemäus 71, 9 zu einem beson¬
dern Flusse, aus Unkunde der Sprache natürlich.
Sri-bo IV- x. 194. Oi-, XI.VIII. c. 49.



Kaufleute der Ubier, wenn sie über den Rhein
kamen, mißhandelten und plünderten. Daher un¬
ternahm der Statthalter des untern Germaniens,
M. vicinnius, gegen die Sygambrer, welche
die ärgsten Feinde waren, einen Feldzug und
schaffte eine Zeit lang Ruhe (?5). Als aber der
Legat M. Lollius, ein habsüchtiger und unter
dem Scheine der Tugend der lasterhafteste Mann,
von den transrhenanischen Germanen, den Sy-
gambrern, Tencterern und Usipetern an der Lippe
und Ruhr, Tribut forderte, obschon diese Völker¬
schaften in friedlichem Verkehr gestanden zu haben
scheinen; so machten sie einen Einfall ins römische
Gebiet über den Rhein und brachten dem Lollius
eine schmachvolle Niederlage bei, also daß der Ad¬
ler der fünften Legion eine Beute der Sieger
wurde. Dieser Sieg, bei den Römern die

genannt, wurde erfochten im Jahr 18
v. Ch. 736 n. R. Der Schrecken über diese Nie¬
derlage war so groß, daß der Kaiser Augustus
selbst nach Gallien und an den Rhein kam und
zwar an den Nieder-Rhein in die Gegend von
Xanten, wo Lollius der germanischen Kraft unter¬
lag, mit den Sygambrern und ihren Bundesge¬
nossen Frieden schloß und sich Geißeln geben ließ. ^')

Nachdem Augustus seine Anordnungen in Gal-

Qic> I^IV. c. 20. Lueton. in o. 2Z. Vell-
II. c. 97.



licn gemacht hatte, kehrte er im Anfang des Jah¬

res 74l n. R. oder 13 v. Chr. nach Italien zu¬

rück; Drusus jedoch blieb am Rhein, um die be¬

gonnenen Anstalten zur Erbauung von Lagerstad-

ten zu vollenden und die Armee zu üben. Wah¬

rend des Augustus Anwesenheit am Niederrhein

wurden auf einer Anhöhe am Rhein die Vetei-a

e.iLtrü, in der Nahe des heutigen Xanten, an¬

gelegt, von wo aus die meisten Züge zur Unter¬

werfung unseres Vaterlandes von den Römern

unternommen wurden, entweder an den Ufern der

Lippe aufwärts, oder, nach der Eins zu in das

Münstersche, oder zu Wasser auf dem Rheine,

der Vssel, und aus dem Zuiderfee in die Nordsee

und in die Mündung der Ems. Auch bildete die¬

ses von zwei Legionen gewöhnlich besetzte Lager

ein Bollwerk gegen die von der Lippe und Ruhr

her über den Rhein nach Gallien streifenden Tene-

terer, Brueterer, Usipeter und andere germani¬

sche Völker. Drufus hielt sich gewöhnlich in Ve-

tera auf und unternahm von da seine Züge über

den Rhein in die Qorinznia m-lgna, wie man das

transrhenanische Germanien nannte. Der Ge¬

schichtschreiber Florus äußert sich über des Augu-

stus Plan, Germanien zu romanisiren, und über

des Drusus Feldzüge also "): „Hatte er (Au-

gustus) doch auch Germaniens Unterwerfung nicht

»»1 IV. c. 12.
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für so wichtig geHallen; schmachvoller habe» wir

es verloren als ruhmvoll erobert; aber weil er

wußte, daß sein Vater Cäsar, der zweimal eine

Brücke über den Rhein schlug, den Krieg gesucht

hatte, so wünschte er zu dessen Ehre das Land

in eine Provinz zu verwandeln. Und es wäre ge¬

schehen, wenn die Barbaren eben so unsere Laster

als unsere Befehle hatten ertragen können. Dru-

sus wurde in diese Provinz geschickt. Er unter¬

warf zuerst die Usipeter, dann durchzog er das

Gebiet der Tencterer und Chatten. Denn mit

der glänzenden Waffenbeute der Markomannen

schmückte er einen erhabenen Hügel nach Art ei¬

nes Trophäums. Darauf -zog er gegen die stärk¬

sten Rationen, gegen die Cherusker, Sueven und

Sygambrer, welche zwanzig Centurionen verbrannt

und durch diese That gleichsam zum Kriege sich

verschworen hatten, so sicher auf den Sieg hoffend,

daß sie schon im Voraus die Beute getheilt hat¬

ten : die Cherusker sollten die Pferde, die Sueven

das Gold und Silber, die Sygambrer die Gefan¬

genen erhalten. Alles ging aber verkehrt; denn

der siegreiche Drusus vertheilte die Beute und

verkaufte ihre Pferde, ihr Vieh, ihre Halsketten

und sie selbst als Sklaven. Außerdem stellte er

zum Schutz der Provinzen längs der Maas, der

Elbe und der Weser Besahungen und Wachen

auf. Denn allein am Ufer des Rheins entlang

errichtete er mehr als fünfzig Kastelle. Bonn«
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und Gesonia vereinigte er durch eine Brücke
und schützte sie durch eine Flotte. Den gefürch-
teten und bisher unzugänglichen Hercynischen Wald
öffnete er zuerst. Germanien befand sich über¬
haupt in einem so friedlichen Zustande, daß die
Menschen umgewandelt, das Land verändert und
selbst der Himmel milder und lieblicher als bisher
zu seyn schien." Die Kastelle, welche Drusus
auf dein linken Ufer des Rheins zur Vertheidi¬
gung der Grenze angelegt hat, sind in der Linie
von Mainz bis an den Ausfluß des Rheines in
die Nordsee, unweit der Stadt Leyden zu suchen.
Diese Reihe von Festungen und Städten, welche
anfangs nur befestigte Lager waren, mit der Zeit
aber oft ansehnliche Platze und Niederlassungen
römischer Soldaten, Kaufleute und anderer zum
Troß der Armee gehörenden Leute wurden,
sicherten nicht allem Gallien und zuvörderst die
<Zerina»ia sc>ouiiZg vor Einfallen, sondern deckten
auch jeden Rückzug der Römer aus dem innern
Germanien. Alle diese Festungen, welche nicht
viel über eine Stunde auseinander gelegen haben

5?) Minola in der Uebersicht S. 236 f. Eesonia

ist das heutige Geusen unter Beul, in der Nähe

von Schwarz-Rheindorf, Bonn gegenüber. Es be¬

steht nur aus einigen Häusern. Daselbst findet man

noch den Namen: Brückenweg. Nach Wilhelm'S
Meinung unternahm hier Cäsar den ersten Rkein-

iibergang, und Drusus benutzte später die Bequem¬

lichkeit des OrteS zu gleichem Zwecke.



müssen, wenn man von Mainz an sie aufzahlen

will, namentlich anzugeben, würde ein schwieri¬

ges Unternehmen seyn, da uns von vielen die

Namen und genauere Angaben des Ortes fehlen.

Wir werden nachher bei der Beschreibung der rö¬

mischen Straße von Cöln nach Xanten einige die¬

ser von Drusus angelegten Kastelle oder befestig¬

ten Lagerplatze, worin, die Truppen den Winter

über ihre Standquartiere hatten (castra iiikei-im)

namhaft machen.

Nachdem Drusus seine Vertheidigungsanstalten

beendigt hatte, trieb er zuerst (im Frühjahr des

Jahres lZ v. Chr.) die Sygambrer, die in Gal¬

lien eingefallen waren, zurück und ging von der

Insel der Bataver aus über den Rhein in das

Gebiet der Usipeter, welche von der Lippe nörd¬

lich am Rheinufer wohnten, und da er keinen

Widerstand fand, ging er weiter südlich in das

Land der Sygambrer, welche ebenfalls zurückge¬

wichen waren. Nachdem er die Gegend verheert

hatte, ging er auf die Insel der Bataver zurück

und schiffte in den nördlichen Ocean, an die Mün¬

dung der Ems, vielleicht auf Einladung der Frie¬

sen, oder aus Ruhmsucht, ein unbekanntes Meer

und Wunderdinge erspäht zu haben. Diese Un¬

ternehmung, zum Theil verunglückt, hatte weiter

keine Folgen, als das Bekanntwerden der Küste

des Nordmeers und die Verbindung der Römer

mit den anwohnenden Völkern. Im folgenden



Jahre (11) ging Drusus wieder über den Rhein,

zog gegen die Usipeler und Sygambrer an der

Lippe, schlug über diesen Fluß eine Brücke und

kam durch das Land der Cherusker an die We¬

ser. 2°) Auf dem Rückmärsche hatte er einen

harten Kampf mit den Germanen, die ihm den

Rückzug nach dem Rhein, wahrscheinlich nach Ve-

tera> abschneiden wollten, zu bestehen, aber er

besiegte sie in einer blutigen Schlacht ^), zer¬

streute die Germanen und bauete nun mitten in

Germanien an der Lippe, wo der Fluß Elison,

eine Festung, Ali so genannt, welche zum Stand-

und Stützpunkte bei den Unternehmungen der rö¬

mischen Heere in Germanien dienen konnte. Im

Herbste führte Drusus die Armee an den Rhein

in die Winterquartiere; er selbst scheint sich in

Vetera aufgehalten zu haben. Die von Drusus

crbauete Festung lag im Paderbornschen und er¬

streckte sich von dem jetzigen Dorfe Elsen bis nach

Neuhaus, wo sich die Alme und Lippe vereinigen.

Der Name des Flusses Elison und der Festung

25) Die Hauptstelle ist bei Div Cassius I.IV. c. 33.
Nach Plinius Ili-t. n->l. XI. c. 18 bei Arbalo.
Der Schauplatz jener Begebenheiten sind die Berg-
schluchlen des Ezgenwaldes, südöstlich von Driburg.
Arbalo soll der uralte, schon durch die Käinpse zwi¬
schen den Franken und Sachsen bekannte Ort Al-
tcn>Heerse bei Dringenberg seyn. Wilhelm
Germanien, V. 142. Note 80.



Aliso Hit sich in dem Dorfnamen Elsen erhalten.

Da Div Cassius das Volk nicht nennt, in dessen

Lande Drusus Aliso gründete, so folgert daraus ein

neuerer Forscher 2<>), daß der Grund und Boden,

welche sich Drusus an der Lippe und Alme zueignete,

ein ganz wüstes und noch von Niemanden bewohn¬

tes Land gewesen sey. Es trennte diese, noch heut

zu Tage nickt angebaute Senne vier teutsche Na«

tionen: die Cherusker, Brueterer, Sygambrer und

Chatten. Der Platz war also mit Klugheit ge¬

wählt, zwischen vier Völkern, von denen keines in

seinem Eigenthum? beintrachtiget ward. Hier hatten

die Römer die große, Westphalen durchstreichende

Gebirgskette vor sich und konnten die Passe und

Schlupfwinkel desselben leicht ausspähen. Hier

war auch der Mittelpunkt aller ihrer Communiea-

tionen mit dem Rheiue, von Mainz, Köln und

Xanten, mit der Ems, der Weser und der Nie¬

derelbe.

Die erste Unternehmung des I. 10 war gegen

die Brueterer gerichtet, mit denen er auf dem

Fluße Ems einen Schiffkampf hielt. Darauf

züchtigte er die Chatten, weil ein Theil dieses

Volkes, dem er den Landstrich zwischen dem Mayn

2°) Ch. G. Clostcrmcyer, wo Herman den Varus

schlug. Lcmgo 1822. S. 65—72. Dieselbe Lage nimmt
auch mein Freund vr. Wilhelm, Germanien und
seine Bewohner, Weimar, 1823. S. 72. an.

") Llrabo VII. x. 299.
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und der Lahn zur Wohnung unter römischer Ober¬

gewalt angewiesen hatte, sich derselben durch Aus¬

wanderung entzogen und den Sygambrern angeschlos¬

sen hatte. Bisher hatte Drusus seine Operationen

vom Niederrhein und zwar von Vetera aus gelei¬

tet. Den Winter brachte er am Rheine zu, und ging

nicht, wie früher jedesmal geschehen war, nach Rom.

Das Jahr 9 begann er mit einem Feldzuge gegen

die Chatten von Mainz aus über den Taunus.

Von da ging er durch das Cheruskerland über die

Weser bis an die Elbe, alles verheerend, über¬

schritt aber den Fluß nicht. Durch den Sturz des

Pferdes brach er auf der Heimkehr den Schenkel

(nach Strabo, zwischen der Saale und dem Rhein)

lebte noch 30 Tage und sah den Rhein nicht wie¬

der. 22) So wurden durch den Tod dieses kühnen

und thatigen Feldherrn die Unternehmungen der Rö¬

mer aufgehalten, denn ohne dieses würde gewiß das

Land zwischen der Weser, dem Rhein und dem May>»

") Mannert und Wilhelm (Germanien S. f.)
nehmen an, Drusus sey dnrch Hessen, über den Thü¬
ringer Wald, durch das Unstrutthal, bei Halle oder
Merseburg über die Saale gegangen und bei Dessau
an die Elbe gekommen.Clostermeyer (Wo Her¬
mann d. Varus schlug. S.S4 ff.) nimmt eine mehr
nördliche Richtung an, und läßt den Drusus die Elbe
bei Stade erreichen , und nicht weit vom Rhein,
da wo die koss» 1)i»sis,is anfing und die cssir»
lZsi'Oiüs standen, also in Herfeld bei Nimwegen,
sterben, so daß er die Saale als Assel deutet.



zur Provinz gemacht worden sey». Nach Drusus
erhielt sogleich sein Bruder Tiberius den Ober¬
befehl im teutschen Kriege. Im I. 8 unternahm
cr zuerst von Vetera aus einen Zug gegen Völker
auf dem östlichen Ufer des Rheins, um ihre durch
den Tod ihres großen Gegners entstandenenBe¬
wegungen zu hemmen. Einen Theil der Sygam-
brer nöthigte er zur Auswanderung und wies ihnen
den Landstrich zwischen Nimwegen und Meurs am
Ufer des Rheins an, wo früher Menapier gewohnt
hatten. Die Anzahl der Verpflanzten giebt Sue-
tonius auf 4VMV Seelen an. In den neuen
Wohnsitzen erhielten sie den Namen Gugeruer,
wahrscheinlich ein germanisches Wort, das viel¬
leicht vom alten Zeitworte , begehren, ab¬
stammt und sonach etwa Freiwillige bezeichnet. Clu-
ver findet den Ursprung dieses von den Römern
nach ihrer Weise und Sprache umgebildeten Namens
in den Ortsnamen Goch (im Clevischen) und Gel¬
ren (Geldern), beide im Gebiet der Gugerner. 24)
Viele von den Vornehmen dieser versetzten Sygam-
brer der übrige Theil dieses Namens scheint sich
in das Land der Frisier und Bructerer gezogen
zu haben — achteten diese Versetzung in ein den
Römern unterworfenes Land für solche Schmach,

25) Slietoii. in Ocrsvin o. 21. in c. 9. l-icir.
^,nni>I. II. c. 26. Eutt'vp VII. c. 9. giebt fehler¬
haft an. Ausg. v. Tzschlicke p. 457.

"4) Lluvei» antiizus II. c. jg.



daß sie sich das Leben nahmen. Tiberius, der mit

seinen militärischen Talenten eine große Meister¬

schaft in Lug und Arglist verband, würde noch

größere Dinge ausgerichtet haben, wäre er nicht

im I. 7 an die Donau abgegangen, wohin ihn

die Einfalle der Markomannen unter Marbod rie¬

fen. Ihm folgte als Oberbefehlshaber der ger¬

manischen Legionen am Rhein Domitius Aeno-

barbus (7 — 2 v. Chr.). Seit Tiberius hatten

sich die Germanen allmählich an die römischen Sit¬

ten gewöhnt und lebten mit den römischen Solda¬

ten , welche in den auf germanischem Boden er¬

richteten festen Lagerplätzen garnisonirten, in fried¬

lichem Verkehr. Die Cherusker und andere Ger¬

manen nahmen römische Kriegsdienste, und August

hatte eine eigene Leibgarde von Teutschen, die wie

in voriger Zeit noch die Schweizer, ihrer Tapfer¬

keit und redlichen Treue wegen, zu solcher Ehre

gelangten. Auch Arminius und sein Bruder,

aus einem Fürstenhause der Cherusker stammend,

standen in römischem Dienste und ersterer erhielt

zu Rom die Würde eines römischen Ritters. 2°)

Während dieses feindlichen Zustandes unternahm

Domitius seinen Zug über die Elbe, errichtete dem

Augustus auf dem jenseitigen Ufer einen Altar und

schloß mit den überelbischen Barbaren ein Freund-

25) Zueton. in Ocl»v. c. 49,
") V«II«j. II. e. 118. ^nn. II. e. S.
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schaftsbündniß. Darauf kehrte er an den Rhein

zurück. Wahrscheinlich ging sein Zug auf der schon

von Drusus betretenen Straße sach der Nieder¬

elbe. Don diesem Domitius wurde auch durch

die sumpfigen Moorgegenden auf der Nordseite der

Lippe im Münsterschen, von der Gegend von Hal¬

dern und weiter aufwärts ein langer Damm an¬

gelegt, der wahrscheinlich bis nach Aliso reichte.

Unweit des Stadtchens Ahlen an der Werse, im

Regierungsbezirk Münster, sollen sich noch jetzt einige

Ueberreste befinden. Nach Clostermeyer's Unter¬

suchung lag dieser lange Moordamm an der Römer-

straße von Aliso über Herford nach der Weser.

Nach Tacitus erreichte später Germaniens die langen

Brücken und den schmalen Damm, den Domitius

über einen weiten sumpfigen Moorgrund hatte an¬

legen lassen, bei dem Flecken Lage, an dem Passe

durch die Dören, hinter welchem das von Mo¬

rasten und Vertiefungen durchschnittene, aber flache

Land der Senne liegt. Dem Domitius folgte

als Gouverneur des Niederrheins und als Feld¬

herr der germanischen Legionen M. vinicius

(Z — Z n. Chr.), der Großvater des gleichnami¬

gen Consuls, dem Vellejus Patereulus seine Ge¬

schichte widmete. Unter seinem Oberbefehl brach

25) l'scis. ^nn. IV. c. 44. Oion. Las?.

Lazsani. t?gg, j,. Z2.

2>) l'-cii. I, c. 63. Clostermeyer im «mg. B. S-
76. ff.



mit den Völkern am Rhein und an der Lippe ein
gewaltiger Krieg ans, welchen erst Tilicrius,
nach seiner Rückkehr ans Rhodus, wo er fast acht
Jahre vergrollt hatte, nach Germanien geschickt,
beendigte. 2») Sein erstes Geschäft als Oberfeld-
herr (Z — 4 n. Chr.) war, das Ansehen der
Römer bei den Völkern nördlich von der Lippe
und an der Weser aufs Neue zu befestigen. Der
GeschichtschreiberVellejus begleitete ihn auf seinem
Ange nach Germanien; er nennt die Caninefater,
Attnarier, Bructerer und Cherusker als unter¬
worfene Nationen. Tiberius drang bis über die
Weser vor. An den Quellen der Lippe ließ Ti¬
berius die Armee überwintern, 3") wahrend er in
der Mitte des Winters nach Rom reiste, im Früh¬
jahr aber schon wieder bei der Armee war. Durch
das kluge Benehmen des gewandten und freundlichen
Legaten Sentius Samrninus, welcher die Ger¬
manen durch seine seine Sitte und Bildung köderte,
wurde ein freundschaftlichesVerhältniß zwischen
den Römern und den germanischen Völkern zwischen
dem Rhein und der Weser errichtet. Der Feld¬
zug des Tiberins gegen die Cauchen oder Chancen
an der Küste der Nordsee zwischen der Eins und

Vellej. ?i>r. II. c. 104.
") Vellej, ?->l. II. c-, 105. Mit den Worten: i» ine-

I^ii? Vei'Miiniiie /Iiiilni? ,1-! I^IP^NSI? , ist
kein anderer Punkt gemeint als Aliso, das in der
Näke der Lippequellen lag. Wilhelm >>at ans seiner
ClMte einen besondern Lagervrt angemerkt.
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Elbe und dann durch ihr Land bis an die Elbe,
wahrend die römische Flotte aus der Mündung
des Rheines über die Nordsee segelte und die Elbe
hinauffahrend mit der Landarmee zu gleicher Zeit
und an dem bestimmten Orte zusammentraf, —
dieser Zug hatte für die Befestigung der romischen
Herrschaft in dem Lande zwischen Weser und Elbe
keine Folgen. Tiberius führte die Armee vom lin¬
ken Elbufer zurück in die Winterquartiere,ungewiß
ist es, ob nach Aliso oder Vetera; er selbst reiste
eilig nach Rom. Wahrend seiner Anwesenheit
in Germanien legte Tiberius zur Sicherung der
niederrheinischen Besitzungen, besonders für Vctera,
im Casierwalde (silva eao8iü) bei Wesel, auf
dem rechten Ufer der Lippe, einen Grenzwall oder
eine Landwehr (Umo») an, wenigstens wurde die¬
ses Werk von ihm angefangen und zum Theil
beendigt. 22) Da diese Grenzen von denen, wel¬
che über die römischen Grenzbefestigungenauf ger¬
manischem Boden schrieben, entweder gar nicht, oder
nur kurz berührt worden ist, so soll über diesen
Limes des Tiberius an der Lippe weiter unten in
einem besondern Abschnitte die Rede seyn.

Auf den Tiberius folgte als Oberfeldherr der
'germanischen Legionen am Niederrhein p. G.uin-
tilius Varils, ein habsüchtiger Mann, der die freien
Germanier eben so behandeln wollte, als die üp-
->I) Veilej. I'-l». II. c. 105 — 107.
52) '1'zoir ^nn. I- c. 5<z,
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pigen, knechtischen Syrer, bei denen er Statthal¬

ter gewesen war. In dem Hauptquartier V.'-

tera lagen damals die XVUI. und XIX. Legion.

Mit diesen und einer dritten ging er von Vetera,

dem heutigen Fürstenberge oder Varusberge, zu

Anfange des I. 9 n. Chr. über den Rhein inch

. Germanien, wo er schon seit dem I. 5, als er

hierher geschickt wurde, versucht hatte, die Ein¬

wohner des Landes an der Lippe, Eins und We¬

ser zu romanisiren, romisches Recht, römische Spra¬

che und Sitte einzuführen, und so die Germanen,

gleichsam ohne ihr Wissen, an die neue Knecht-

schaft zu gewöhnen. Im Lande der Cherusker,

an der Lippe, bei Aliso, brachte er den Sommer

zu. Von hier machte er einen Marsch an die We¬

ser, wo er mit den Germanen in friedlichem Ver¬

kehr stand. Daher hielt Varus seine Legionen

nicht zusammen, sondern verlegte sie zerstreut zu

den Teutschen, welche den Römern schon ziemlich

unterthanig waren. An der Weser hatte schon

Drusus Kastelle angelegt, und die ganze Seeküste

vom Rheine bis zur Elbe gehörte den Römern;

die Bataver, Frisier und Chancen, in deren Lande

die Römer sogar ein Winterlager, <-->stra Iiiber»-!,

wahrscheinlich bei Stade, hatten, waren ihre treuen

Bundesgenossen. Da die Herbstzeit herannahete, wo

die Truppen in die Winterquartiere geführt wer-

VvIIkj. ?->r. II. c. — lt9, I)io 0«5-. I.VK
c. 18. s<^.
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den mußten, so brach Varus von der Weser (et¬

wa bei Preußisch - Minden) auf. Er ging nicht die

gewöhnliche Straße über Herford, sondern rückte

unter irgend einem Vorwande, beredet von seinen

teutschen Hülfsvolkern, den Cheruskern, Marsern

und Bructerern, an der Weser über Reme bis

Vlotho hinauf. Die Gegend ist reich an Bachen,

Thalern und Waldgebirgen, in denen die von dem

beschwerlichen Marsche ermüdeten Soldaten zuerst

angefallen wurden. Denn im Geheimen hatte der

erhabene, einst in Liedern des Volkes gefeierte Jüng¬

ling Armini us, teutsch Hermann, aus dem

Stamme der Cherusker, der Sohn Sigimers,

eines vornehmen Cheruskers, eine Verbindung mit

den Marsern, Bructerern und Chatten zu Stande

gebracht, um Rache zu nehmen an den Schändern

des Vaterlandes. Am Abend des ersten Tages

schlug Varus auf einem waldigen Berge ein regel¬

mäßiges Lager auf, in der Nahe der Stadt Salz-

ufeln. Am folgenden Tage ging der Marsch durch

eine von Waldern freie Gegend in Ordnung fort.

Bald geriethen aber die Legionen in eine enge

Waldgegend, wo sie mit der Reiterei zusammen¬

gedrängt wurden. Da machten die Germanen ei¬

nen Angriff. Die Nacht brach ein und nach gro¬

ßem Verluste verschanzte sich Varus im Teuto-

burger Walde auf dem Helberge, wo das Win-

feld liegt, an der alten Straße von Detmold nach

Paderborn. Am dritten Tage zog Varus in eine
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freiere Gegend nach Aliso zu, aber am Ausgange

des Waldgebirges harren sich wahrscheinlich die

Charten aufgestellt, um die von den Marsern, '

Brueterern und Cheruskern verfolgten Legionen zu

empfangen. Der Regen goß in Strömen herab

und erschwerte den schweren römischen Soldaten

den Marsch. Zwischen den Lippischen Ortschaften

Osterholz, Schlangen und Haustenbeck, eine Meile

von Aliso, war das Schlachtfeld. Die Nie¬

derlage der Römer war fürchterlich: drei Legionen

mit dem größten Theile ihrer Reiterei, dabei noch

sechs Cohorten Hülfstruppen, fanden ihren Un¬

tergang , drei Adler kamen in die Hände der Ger¬

manen, der verwundete Varus stürzte sich in sein

Schwert und viele gaben sich mit ihren Feldherren

den Tod, um nicht in die Hände der rächenden

Sieger zu fallen. Wenige entkamen nach Aliso,

andere an den Rhein. Der Feldherr Asprcnas,

der am Oberrhein stand, brach eiligst nach er¬

haltener Nachricht von der Niederlage des Varus,

seines Oheims, nach dem Niederrhein auf, ohne

Zweifel nach Vetera, von wo aus er die Völ¬

ker des linken Rheinufers in Ruhe hielt und den

dorthin Fliehenden Hülfe entgegen schickte.

24) Clostermeyer, im a. W. S. 84 ff.
Veliej. I!. c. 120. Die hier erwähnten inlsrioi'-i
Iiiberna waren Lasna vetera bei Tanten, ans
welchen die Römer ihre Züge an der Lippe hinauf
oder nach der Ober-Ems zu unternehmen pflegten,
wie Elostermeyer, S. richtig bemerkt hat.



Denn die, welche sich aus der Niederlage im ?eu-
toburger Bergwalde nach dem nahen Aliso geret¬
tet hatten, entkamen durch einen glücklichen Aus¬
fall ihres Führers Lucius Cädicius, wahrend
die Germanen Aliso belagerten. Diese benutzten
aber den errungenen Sieg nicht so, wie sie bei
dem allgemeinen Schrecken, der unter die Römer
gekommen war, gekannt hatten, denn selbst in
Rom befürchtete man einen Einfall der Germanen
in Italien. Sie verweilten bei der Belagerung
von Aliso, welches ihnen, wahrend die übrigen
romischen Kastelle auf germanischem Boden in ihre
Hände gefallen maren, am meisten Widerstand
leistete; denn die Römer hatten eine Menge Bo¬
genschützen in der Festung, von denen die Germa¬
nen zurückgetrieben und viele getödtet wurden,
Lälius, ein Primipilaris — nach unserer Art
zu reden, Hauptmann der ersten Compagnie leichter
Infanterie—war Commandant der Festung und
scheint sich durch List und Tapferkeit gehalten zu
haben 27), denn sechs Jahre spater wurde Aliso
von den Germanen noch einmal belagert. Uebri-
gens soll jene Schlacht, die, nach Ludons Aus¬
spruch, wegen ihrer Folgen zu den allerwichtigsten
Begebenheiten in der Geschichte der Völker und
Staaten gehört, geschlagen worden seyn am 9.,
2«) »in, i.vl. c.22. mit den Ergänzungen des Zoini-

ra§, in nolis. ?. Is. W2-
") I I V- c. 7. §. 8,
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1<Z. und lt. September des Jahres ö n. Chr.

oder 763 n. R. Erb., nach der neuesten Berech¬

nung von Schmidt in der Abhandlung über den

Tag der Hermannsschlacht, Jena 1818. „Was die

neuere Zeit Eigenthümliches hat, und Ausgezeich¬

netes in Art und Bildung, das steht auf dem gro-

ßen Tag im teutoburger Walde!"

Dem Kaiser Augustus ging diese schmachvolle

Niederlage sehr zu Herzen. Er schickte sogleich

seinen Stiefsohn Tibcrius aus Pannonien an den

Rhein, um. die Germanen zu schrecken. In die

Rhcinfestungen von Mainz bis an die Mündung

des Rheins bei KatWk op See, bei Leyden, wur¬

den acht Legionen vertheilt, welche in Verbindung

mit den zahlreichen Hülfstruppen eine Armee von

wenigstens 80,000 Mann bildeten. Nachdem Ti-

berius über den Rhein einen Streifzug gemacht,

die Aecker verwüstet, die Wohnungen verbrannt

und, wie er meinte, den Arminicus zurückgeschreckt

hatte, ging in demselben Jahre (10) wieder zu¬

rück und sein Neffe Gcrmanicus erhielt für das

I. 14 die Verwaltung Galliens und den Ober¬

befehl der Rhein-Armee. Als Augustus die große

Rolle seines Lebens zu Nola in Kampanien am

19. August 14 n. Chr. ausgespielt hatte, und der

argwöhnische Tibcrius auf dem Kaiserthrone

folgte, brach in Pannonien und am Rhein unter

den Legionen, die schon das fürchterliche Gefühl

gewonnen hatten, daß bei ihnen die Macht sey.
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eine schreckliche Meuterei aus, die nur mit Mühe

unterdrückt wurde, da weder Drusus, der Sohn

des Tiberius, in Pannonien, noch sein Adoptiv-

bruder Germanicus, den Augustus kurz vor sei-

nem Tode auf's neue an den Rhein geschickt hatte,

von den Soldaten und dem Volke wegen seines

großen Vaters Tugenden hoch geehrt, die

von den aufrührerischen Legionen angebotene Kai¬

serwürde annahm. 26) Die acht Legionen, deren

Oberfeldherr Germanicus war, waren getheilt in

zwei Armeen, jede zu vier Legionen; die im obern

Teutschland befehligte der Legat C. Silius, die

am Niederrhein A. Cäcina. Germanicus hielt

gerade zu der Zeit, als die Nachricht von des Au¬

gustus Tode und der schnellen Erhebung des Ti¬

berius auf den Kaiserthron bei der Rheinarmee

ankam, Volkszahlung und Gericht (Convent) in

Gallien. In Köln brach zuerst die Empörung bei

der V. und xxi. Legion aus, die daselbst wah¬

rend des Sommers in Garnison standen, eigent¬

lich aber die Besatzung von Vetera bildeten. Die

Veteranen forderten ungestüm ihre Entlassung',

die jüngern Soldaten höheren Sold, Erleichterung

des schwierigen Dienstes und beschwerten sich über

die grausame Strenge ihrer Officiere. Bei der

Nachricht von dem Aufstande eilte Germanicus

nach Köln, wo die Meuterei am zügellosesten

22) Ausführlich erzählt diese Begebenheit und die Züg«
des Germanicus TacituS än». l. e. ZI f.
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war. Durch sein kluges und in der gefährlichsten
Lage standhaftes Benehmen stellte er die Ruhe
wieder her. Die XXI. und V. Legion kehrten nach
Vetera, in ihr Standquartier, zurück, nachdem
sie ein Geschenk an Gelde erhalten hatten; die
XX. und I. Legion, welche den Sommer über in
den Festungen zwischen Köln und Vetera vertheilt
gewesen waren, führte der Feldherr Cacina in die
Hauptstadt der Ubier, nach Köln, zurück. Dar¬
auf reiste Germanicus zur oberrheinischen Armee
und dampfte das Feuer bei der II., XM. und XVI.
Legion. Auch die XIV. j>, Mainz ergab sich, nach¬
dem er den Soldaten den verlangten Sold und einigen
den Abschied gegeben hatte. In den Begrabnißplatzen
dieser XIV. Legion bei Mainz findet man noch aus
jener Zeit Münzen mit dem Bildnisse des Augu-
stus mit dem darauf gedrückten Münzstempel'I'IV.

Weil damals noch kein Geld vom neuen
Kaiser Tiberius geprägt vorhanden war, Germa¬
nicus aber den Soldaten, als sie dem Kaiser den
Eid der Treue schwuren, TiberianischesGeld aus¬
zahlen wollte, so ließ er auf das alte unter Au-
gustus geprägte Geld den Namen und Titel des
Tiberius mit den Anfangsbuchstaben Ini^.
quer über des Augustus Kopf eiligst einprägen-
Diese so überprägten Münzen sind also in histori¬
scher Hinsicht wichtig. In Köln fand aber Ger-

Dorow, Opferstätte lind Grabhügel der Germanen
und Römer am Rhein. Wiesbaden IS21. H. 2. S. 4-
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manicus noch keine Ruhe und die Meuterei nahm

erst dann ihr Ende, als der Feldherr seine an¬

wesende Gemahlin Agrippina, Tochter des M.

Vipsanius Agrippa und der Julia, der Tochter

des Augustus, nebst ihrem kleinen Sohne, der

im Lager geboren und von den Soldaten scherz¬

weise „Stiefelchen", genannt wurde,

weil der kleine Prinz Soldatenstiefeln

trug, der Sicherheit wegen von Köln nach Trier

schickte, weil sie in der Mitte der Empörer nicht

sicher waren. Diese Schmach und solchen Schimpf

wollten die ehrgeizigen Legionssoldaten nicht auf

sich laden; sie baten in Demuth um Verzeihung

und lieferten von selbst die Schuldigen zur Bestra¬

fung aus, über welche nachher Germanicus ein

schreckliches Blutgericht hielt. Agrippina blieb

nicht in Köln, sondern wartete in Trier ihre be¬

vorstehende Niederkunft ab, Caligula kehrte aber

zurück in eine dem Lager nah gelegene Stadt. Die

Legionen in Vetera, die V. und xxi., waren

aber noch nicht beruhigt; ihr Trotz hatte sich we¬

der durch die Bestrafung der schuldigen Camera-

den, noch durch das Gefühl der Reue gebeugt, und

statt der Aucht und des Gehorsams war im Lager

freche Zügellosigkeit und Anarchie. Schon hatte

Germanicus in Köln die Rheinflotte, Waffen und

46) Z/leron. in c. o. I. c. 41. Oio
I.VII. c. 5.
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Hülfstrupven in Bereitschaft, um mit Gewalt die

Trotzigen in Vetera zum Gehorsam zu zwingen.

Indeß schrieb er noch zuvor an den General der

beiden Legionen Cacina und zeigte ihm an, daß

er (Germanicus) selbst kommen und, wenn sie

nicht selbst die Schuldigen aus ihrer Mitte be¬

straften, die Schuldigen mit den Unschuldigen zu¬

sammenhauen lassen wolle. Cacina las den Brief

den Adler- und Fahnenträgern und denen, welche

von der Schuld frei waren, vor und ermähnte sie,

die Besatzung von dem Schimpfe der Empörung

und sich selbst von der Todesstrafe zu befreien.

Diese forschten nun ihre Cameraden aus, und da

sie merkten, daß der größere Theil der Legionen

ihrer Pflicht getreu blieb, so bestimmten sie mit

Vorwissen des Cacina die Stunde, wo sie alle

Aufwiegler und Unruhstifter niederhauen wollten.

Auf ein gegebenes Zeichen drangen sie demnach in

die Baracken ein, tödteten die Schuldigen, die

von einem solchen Ueberfalle nichts ahneten, und

außer den Vertrauten des Feldherrn wußte im

Lager Niemand, von wem dieses Morden begonnen

sey und wer als das letzte Opfer fallen werde.

Es war ein schauderhaftes, das menschliche Ge¬

fühl empörendes Gemetzel, womit der blutdürstige

Soldatenschwarm seinen Gehorsam an den Tag zu

legen suchte. Soldaten, die in einer und dersel¬

ben Baracke am Tage aus Einer Schüssel gegessen,

des Nachts Ein Lager getheilt hatten, bildete»

»



jetzt Parthey und mordeten sich; ringsumher im

Lager tobte das Geschrei der losgelassenen Schaar,

überall Blut und Wunden, denn auch die Em¬

pörer, als sie merkten, daß der Streich ihnen

gelte, hieben wacker ein. Weder der Feldherr Cä-

cina, noch der Tribun hemmte das Morden;

die Soldaten sollten ihre Rache und ihre Wuth

kühlen in dem Blute ihrer Cameraden. So glich

das Lager einem blutigen Schlachtfelde. Bald dar¬

auf erschien in Vetera Germaniens und erschrack

.nicht wenig über solch' einen Anblick. Mit Thrä¬

nen betrat er das Lager und meinte, dieß sey kein

Besserungsmittel, sondern eine Niederlage zu nen¬

nen. Die Körper der Gebliebenen ließ er feier¬

lich verbrennen, um sie noch im Tode wenigstens

durch diese Ehre für die grausame Strafe zu ent¬

schädigen. Nun begehrten die mordlustigen Sol¬

daten gegen den Feind geführt zu werden, weil

die Manen ihrer erschlagenen Kampfgenossen nicht

anders könnten versöhnt werden, als wenn sie,

die Mörder derselben, ehrenvolle Wunden auf der

ruchlosen Brust empfangen hatten. Germaniens

willigte in ihr Begehren, schlug eine Brücke über

den nah am Lager vorbeiströmenden Rhein und

führte 12,000 Legionssoldaten, W Cohorten Bun¬

desgenossen und 8 Flügel oder Schwadronen Ca-

vallerie über den Fluß nach Germanien. Der

Marsch ging wahrscheinlich auf der schon früher

gebrauchten Aömerstraße durch den Cäsiettvald



(zilvs 5ae8i'a) auf dem rechten Ufer der Lippe
zwischen Wesel und Coesfeld im Münsterschen.
Den ersten Tag marschirte Germaniens bis an
den vom Tiberins errichteten Grenzwall im Casi-
erwalde. Diese Landwehr durchbrach Germanicus
und schlug auf derselben das Lager auf, daß er
vorn und im Rücken durch einen Wall, von bei¬
den Seiten durch Verhaue gedeckt war. Durch
Kundschafterhatten die Römer erfahren, daß diese
Nacht für die Germanen ein Fest sey und mit fei¬
erlichen Schmausen voll Jubels zugebracht werde.
Die sorglosen Teutschen ahneten aber nicht die
Nahe eines römischen Heeres. Also beschloß Ger¬
manicus einen Uebcrfall; Cacina bahnte sich durch
den Wald einen Weg und ging mit den leichten
Cohorten voran; die Legionen folgten nach; ein
hell gestirnter Himmel begünstigte ihr Unternehmen.
Die Germanen, welche jetzt in sorgloser Freude
wahrscheinlich ein nächtliches Götterfest feierten,
waren die Marser, ein sehr altes und berühmtes
Volk, Bundesgenossender Cherusker. Nach
der Verpflanzung eines Theiles der Sygambern
auf das linke Rheinuser hätten sie die leer stehen¬
den Gegenden an der Lippe eingenommen und dehn¬
ten sich nördlich bis in die Nahe der Eins aus.
Auch sie hatten gegen Varus gekampst und be-

*') Dieses Volk empfing vom Bruch- oder Marsch-
linde, das es bewonte, seine» Namen.
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wahrten einen bei der Schlacht erbeuteten Legions-

adler in einem heiligen Haine unter militärischer

Bewachung auf. Der Ueberfall der Römer glück¬

te; die noch trunkenen, wehrlos schlafenden Mar¬

ser wurden umzingelt, alle Einwohner ohne Un¬

terschied des Geschlechts und Alters erschlagen, ihr

Land 50,000 Schritt weit umher mit Feuer und

Schwert verheert und das marsische Nationalhei-

ligthum, der Tempel der Tan fana von Grund

aus zerstört und dem Erdboden gleich gemacht.

Dieser Tempel, der wahrscheinlich in der Gegend

von Coesfeld lag, war der marsischen Gottheit

Tanfana geweiht, von deren Verehrung selbst in

Italien eine zu Terana im Königreich Neapel auf¬

gefundene Inschrift: I'.ini'sNÄk! »acruni KI.

lejus, zeugt. Ihren Namen soll sie von

Kan, der Herr, und von leen, die Niederung

haben, also Herrin, Obwalterin des niedrigen

Marschlands, das die Marser bewohnten. ") Je¬

nes schandliche Bludbad und die Zerstörung des

Heiligthums regte die benachbarten Bructerer,

") Wer mehr über diesen Tempel der Tanfana »u lesen

wünscht, den verweise ich auf Cluver's C?e>ni!>»i»
, S. IM. Wilhelm's Germanien, S.

j.M Cloft er meyer, Wo Hermann den Varus

schlug, S. 217 ff., wo auch gründlich die Meinung
des H. von Hohenbausen widerlegt ist, daß dieses

Heiligtum in der Ravensbergischen Slmtöstadt Bo rg-

bolzhausen, wo ein sumpfiger Wasserbehälter di»

Dämpfpfanne heißt, gelegen haben soll.



Asipeter und Tubanten auf, welche letztere damals

zwischen Paderborn, Hamm und dem Arensber-

ger Walde wohnten. Sie besetzten die Wege des

Waldes, durch den die Römer ihren Rückzug neh¬

men mußten. Die Tapferkeit der xx. Legion

wehrte die Gefahr beim Anfalle der Germanen ab

und so kehrte Germanicus mit seinem Heere über

den Rhein nach Vetera zurück.

Einen zweiten Feldzug unternahm im folgen¬

den Jahr (15 n. Chr.) Germanicus gegen die

Chatten, wie es scheint, von Mainz aus, denn

vor dem Zuge errichtete er an der Stelle einer

von seinem Vater Drusus angelegten Verschan-

jung ein Kastell. Er drang über die Adrana

(jetzt Eder) vor und verwüstete die Hauptstadt

der Chatten, Mattium, jetzt das Dorf Maden

bei Gudensberg. Cacina verhinderte unterdes-,

sen vom Niederrhein aus die Verbindung der Mar¬

ser und Cherusker mit den Chatten. Kaum war

Germanicus an den Rhein zurückgekehrt, als eine

Gesandtschaft von Segestes erschien, der in seiner

Wallburg im Cheruskerlande von seinen Lands-

leuten belagert wurde, weil er es mit den Rö¬

mern hielt. Germanicus aber befreiet? ihn, und

Thusnelda, des Arminius edle Gattin, Segest's

Tochter, kam damals in die Hände der Römer.

Ihren Namen nennt uns allein Strabo, ") der sie

Wilhelm Germanien, S. t88.

") l.. Vll. x. 202- 5- 2S2.



dem Triumphwagen des Germaniens in Rom fol¬

gen sah. Germaniens wies dem Segestes einen sichern

Wohnsitz zu Vetera in der römischen Pro¬

vinz (ttei'msnia j»s<zi'inr) an. Thusnelda gebar

in der Gefangenschaft einen Knaben, der Thumeli-

eus genannt und in Ravenna erzogen wurde. Sein

seltsames Geschick verspricht Tacitus zu erzählen,

aber dieser Theil seines Werkes ist ein Raub der

Zeit geworden. Jene Burg des Segestes soll

nicht weit von dem römischen Aliso hinter dem

Dorfe Kirchborchen, jetzt die Hünengraben genannt,

gelegen haben, ") ^is jedoch noch zweifelhaft ist.

Des Segestes verratherischen Uebergang zu den

Feinden des Vaterlandes und die Gefangenschaft

der Thusnelda entflammte Hermanns Seele zur

Rache, und durch die Gauen der Cherusker und

Brueterer erscholl der Ruf znm Kriege. Germani-

eus schickte den Unterfeldherrn Caeina von Vetera

aus durch das Land der Brueterer an die Ems;

der Prafeet Pedo führte die Reiterei durch das

?»c. I. c. Zg Ipsi (Ze^ezti) 5ei?cm Vetsi-s
in xiovincis jzollicelur. Andere Lesarten sind.
Vetera und Veterem. Diese xrovincia nennt Ta,
citus nachher Vtota ripa, also das linke Nheinnser,
lind Veiera ist die richtige Lesart. Segestes ward
durch diese Versetzung nach Vetera bei Lanten ei»
römischer Saatsgesangener. S. Minola's Bei¬
träge zur Rom. Deutschen Geschichte, S. 317 f.

«5) Tappe die Gegend und Linie der Hermannsschlacht,
S. 10. 23. Nachtrag, S. IS.
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Land der Frisier; Germaniens schiffte sich aber
mit vier Legionen im Hafen bei Vetera ein, fuhr
den Rhein hinunter, in die Pssel, durch die Zui-
dersee in die Ems, wo er der Verabredung ge¬
mäß mit Cacina und Pedo zusammentraf. Zuerst
wurden die Brueterer geschlagen und in der Beute
fand man den Adler der XIX. Legion des Varus;
darauf zog Germaniens bis an den Teutoburger
Wald, wo die Gebeine der erschlagenen Römer
nach unbeerdigt lagen. Das versammelte römische
Heer hielt hier eine große Todtenfeier und Ger¬
maniens legte den ersten Rasen zum Grabhügel,
eine süße Weihe für die Abgeschiedenen, und für
die Anwesenden ein Beweis seiner theilnehmenden
Tauer. 4?) Hermann zog sich in unwegsame Ge¬
genden zurück und Germaniens ihm nach, bis er
mit ihm zusammentraf. Nach einer blutigen Schlacht
führte Germanieus, der nicht Sieger gewesen zu
seyn scheint, sein Heer an die Ems zurück und
schiffte sich mit den Legionen wieder ein. Die Rei¬
terei nahm ihren Rückmarsch längs der Küste des
Oceans. Cäeina führte seine Cohortcn landein¬
wärts nach Vetera zurück. Er erhielt die Wei¬
sung, möglichst zu eilen, um über die langen
Brücken und den schmalen Moordamm, den Do-
mitius Arnobarbus hatte anlegen lassen, zu kom¬
men, bevor Hermann den Rückzug abschneiden

I. c, 53 — 62.



konnte. Cäcina stand vor dem Passe durch die

Dören, als er von Hermann, der den schwer ge¬

rüsteten und beladenen Römern auf einem kurzem

Wege zuvorgekommen war, in seinem Marsche

aufgehalten wurde. Cacina, genöthigt, die durch

die Zeit zerstörten und verfallenen Brücken herzu¬

stellen und zugleich den Feind abzuwehren, schlug

auf der Stelle ein Lager auf, und ließ den einen

Theil seiner Truppen arbeiten, den andern gegen

den Feind rücken. Die Nacht rettete die weichen¬

den Cohorten aus dem ungleichen Kampfe. Die

Germanen leiteten nun alle Gewässer, die auf den

ringsum sich erhebenden Gebirgen entspringen, in

das Thal, und überschwemmten und zerstörten die

Arbeiten der römischen Soldaten. Der unerschrockene,

in 40 Feldzügen mit Glück und Unglück vertraut

gewordene Cacina schickte die Verwundeten mit

dem Gepäck voraus, wahrend er den Rücken deck¬

te. Die Cohorten stellte er in ein Viereck und

erwartete so den Tag, aber die auf der Seite

stehenden Legionen, die V. und XXl. aus Vetera,

verließen aus Furcht oder altem Trotz ihre Stel¬

lung und gingen jenseit der Moraste auf ein Feld,

das Gepäck blieb im Morast stecken, die Solda¬

ten mit den Heerzeichen waren in Verwirrung,

nur auf Rettung bedacht, gegen Befehl taub.

Run brach Arminius mit seiner Schaar hervor.

Cacina stürzte, da ihm das Pferd getödtet wurde,

und wäre gefangen worden, wäre nicht die I. Le-



gion herbeigekommen. Die nach der Beute gieri¬
gen Germanen ließen vom Gemetzel ab und gegen
Abend gewannen die Legionen freien und festen
Boden; aber in welch' einem jammervollen Zu¬
stande, ohne Gepäck, ohne Schanzwerkzeug, von
Feinden umringt und ermattet! Zwar stürmten mit
Tagesanbruch die Germanen das in Eile aufge¬
worfene Lager, aber Cacina machte gleichzeitig
einen Ausfall, kam seinem Feinde in den Rücken
und brachte ihm einen bedeutenden Verlust bei.
Inzwischen hatte sich das Gerücht nach dem Rhein
verbreitet, das römische Heer sey umringt worden
und die Germanen näherten sich dem Rheine. Schon
wollten einige Zaghafte die Rheinbrücke bei V e-
tera abbrechen, u,n das Lager, von Trup¬
pen entblößt, zu sichern, als des Germaniens Ge¬
mahlin, die heldenmüthige Agrippina, die sich
damals in Vetera aufhielt, sich diesem Vorhaben
widersetzte. Sie übernahm in diesen Tagen die
Rolle eines Heerführers, sprach Allen Muth ein, .
ordnete und sorgte für die verwundeten und ab¬
gerissenen Soldaten, die aus Germanien von der
Armee des Cacina nach Vetera kamen. Plinius
erzählt in seiner leider Verlornen Geschichte der
germanischen Kriege, wie Agrippina an der Rhein-

Diese Rheinbnicke ist weder bei Köln zu suchen,

noch bei Büderich, sondern bei Tanten, unweit des

Dorfes Birten am alte» Rhein, wo man auch frü«

her noch Spuren jener Brücke gesehen hat.



brücke gestanden und die Legionen, welche Cäcina,
nach manchem Ungemach zurückführte, mit Lob
und Dank empfangen habe. Auch Germaniens
hatte mancherlei Ungemach zu bestehen. Von den
vier Legionen, die er auf der Ems eingeschifft hatte,
gab er die II. und XIV. dem P. Vitellius, der sie zu
Lande an der Küste des Oceans hin weiter führen
sollte, damit die Schiffe in dem seichten Meere (es
war nämlich eine Küstenfahrt,) oder bei der Ebbe
nicht fest sitzen blieben. Bald aber wurde von
dem zur Zeit der herbstlichen Nachtgleiche gewöhn¬
lichen Nordwinde das Meer landeinwärtsgetrie¬
ben und weit und breit das Land überschwemmt.
Viele von den an der Küste marschirenden Sol¬
daten wurden von den Wogen niedergerissen und
vom Strudel verschlungen; Lastvieh, Gepäck und
Leichname schwammen durcheinander. Bis an die
Brust und bald bis an den Mund wadeten die
Soldaten ohne Ordnung im Wasser, bis sie end¬
lich Vitellius auf eine Anhöhe sammelte und da¬
selbst übernachtete, aber ohne Lebensmittel, ohne
Feuer, ein großer Theil ohne Verhüllung und be¬
schädigt. Mit Tagesanbruch hatte die Fluth nach-
gelassen, so daß sie weiter Marschiren konnten.
Sie kamen an den Fluß Unsingis '"l woGer-

?enerrzrnir>H>ie all amneni Unsin^Iin ist bei
cic. ^nn. I. c 7V die richtige Lesart. Unsinigis-

ist die Hunse oder Unse bei Groningen, welche
nordwestlich von Grönnigen in den Meerbusen Lau-
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manicus die Legionen wieder einschiffte und so glück¬
lich, gegen alles Vermuthen, in den Hafen von
Vetera einlief, wo den rückkehrenden Feldherrn
die harrende Gemahlin begrüßte. Nach diesem
Feldznge erhielt Cäcina für seine bewiesene Tapfer¬
keit und Ausdauer die Triumph-Jnsignien, näm¬
lich einen Lorberkranz, einen goldgestickten Pur¬
purmantel und einen Scepter oder Stab von El¬
fenbein. Auch C. Silius, der Unterfeldherr der
oberrheinischen Legion und Apronius, der im Feld¬
zuge gegen die Chatten unter Germanicus diente,
erhielten diese Auszeichnungen; Germanicushatte
schon im vorigen Jahre den Titel Imperator vom
Tiberius erhalten. Der Ruhm, welchen Germa¬
nicus in den mit vielem Blute und großem Ver¬
luste erkauften Siegen errungen hatte, die An¬
hänglichkeit von acht Legionen an diesen Feldherrn,
die Liebe, mit der das Volk in Rom an diesen
edeln Sproß des augusteischen Hauses hing, — alles
dieß machte den Tiberius besorgt und erregte in
der Seele dieses finstern Tyrannen Argwohn. Da¬
her wollte er den Germanicus von der Rhein-Ar¬
mee abrufen, zur Stillung der Unruhen im Ori¬
ent; allein Germanicushatte schon seinen Plan
zu einem neuen Feldzuge für das folgende Jahr
entworfen, und es schien, als wollte er die Waf-

wer Zee, bei Ptolcmäus: Manarmanis, fällt. Hicr
muß die Einschiffung des Vitellius mit der II. und

XIV. Legion geschehen seyn.
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fen nicht eher niederlegen, als bis Germanien vom
Rhein bis an die Weser der Römerherrschaft un¬
terworfen sey. So unternahm er im I. 16 n.
Chr. seinen letzten, aber merkwürdigen und gefahr¬
vollen Feldzug vom Niederrhein nach Germanien,
aber nicht zu Lande, sondern zur See. Die Völ¬
ker an der Küste der Nordsee, die Frisier und
Cauchen, waren schon seit den ersten Unterneh¬
mungen des Drusus gegen das innere Germanien
Bundesgenossen und Freunde der Römer. Diese
auffallende Erscheinung läßt sich nur aus der an-

° gebornen Stammfeindschaft der Jngävonenvölker,
wozu jene gehörten, gegen die Jstävonen (Che¬
rusker, Bructerer, Sygambrcr) erklären, welche
letztere aber von den Römern bekämpft wurden.
Auch jetzt konnte Germaniens anf die Unterstützuug
jener Küstenvölker rechnen, und so ließ er unter
der Aufsicht seiner Unterfeldherru Silius, Cäeina
und Antejus auf der Insel der Bataver eine Flotte
von 1000 Fahrzeugen bauen. Während dies ge¬
schah, unternahm Silius einen Streifzug gegen die
Chatten, wahrscheinlich in der Absicht, damit sie
sich nicht mit den Cherusker» verbinden oder einen
Strcifzug an den Oberrhein machen konnten. Ger¬
maniens aber zog noch vor seiner Abreise mit 6 Le¬
gionen über den Rhein nach Germanien, weil er gehört
hatte, daß die Germanen die an derLippe angelegte
römische Festung Aliso belagerten. Bei seiner An-
nahruug zogen sich die Germanen zurück, zerstör-



ten aber den Leichenhügel der Varianischen Legio¬

nen und den Altar des Drusus, den Germaniens

aus kindlicher Liebe wieder aufrichtete, den Leichen-

Hügel aber nicht. Der Sicherheit wegen ließ er

das Land zwischen Aliso und dem Rhein mit neuen

Landwehren und Erdwallen befestigen. Mannert

glaubt, 2°) dje^s Aliso sey nicht das in West¬

falen bei Paderborn gelegene Aliso (setzt Elsen

an der Alme), sondern es habe bei Wesel oder et¬

was östlicher, wohin es auch Ptolemaus noch setze,

gelegen. Allein das Ptolemaische Ali son (Ali-

sum) lag nicht an der Lippe, sondern am Rhein

und ist das Dorf Alsum, Orsoy gegenüber.

Mannert findet es unwahrscheinlich, daß Germa-

nicus bei einer so flüchtigen Expedition so tief in

das Land gezogen sey, daß er 20 Meilen einen

Wall gezogen habe, da er doch nur vollends die

Ausrüstung seiner Flotte erwartete, um diesen

Sommer noch die Hauptunternehmung von der

Seeseite anzufangen; auch sey jenes Aliso schon

lange von den Deutschen zerstört worden. Dieses

war jedoch nicht der Fall, und ein Marsch nach

Aliso an der Lippe konnte von Vetera aus in kur¬

zer Zeit unternommen werden, da die von den

Römern oft betretene Straße dahin frei war. Daß

ferner Germanicus in der Nahe des Schlachtfel-

6°) Germanien, S. 81. N. A.
Wilhelm, Germamen, S. 310.



des im Teutoburger Walde war, geht aus deS

Tacitus Erzählung hervor. Germaniens fand

bei seiner Zurückkunft in Vetera die Flotte segel¬

fertig. Acht Legionen nebst den Hülfstruppen,

ein Heer von 80,000 Mann, mit der Bagage

und den Wurfmaschinen wurden eingeschifft und

so ging die Fahrt auf dem Rheine, in die Vsscl

(üissa Drusisna) durch den Zuidersee in den

-Ocean bis zur Mündung der Ems, wo die Trup¬

pen auf dem linken Ufer bei Amisia, in der

Nahe von Delfzyl, Emden gegenüber, wo die

Flotte liegen blieb, ausgeschifft wurden. Hatte

Germanicus auf dem rechten Ufer landen lassen,

so waren die Brücken über den Fluß nicht nöthig

gewesen, mit deren Bau mehrere Tage nutzlos

verstrichen. Als die Armee auf dem Marsche nach

der Weser begriffen war, hatten die Angriva-

rier im Rücken insurgirt, wofür sie der Mit Rei¬

terei und leichter Infanterie abgeschickte Stertinius

hart bestrafte. An der Weser schlug Germanicus

ein Lager auf; auf dem rechten Ufer des Flusses

gegenüber hatten sich die Cherusker unter Armi-

nius aufgestellt. Hier hielt dieser mit seinem Bru¬

der, der unter dem Namen Flavius bei der römi¬

schen Armee unter Germanicus diente, ein Zwei-

gesprach. Sbschon beide Brüder der Fluß trennte,

so wäre es doch fast zu einem Zweikampf gekom-

»-) II- c. 7.



men, wäre Flavius nicht zurückgehalten worden.

Am folgenden Tage ging die römische Reiterei an

einer seichten Stelle durch die. Weser; da wo der

Strom reißend war, brach Cariovalda, An¬

führer der schwimmfertigen batavischen Reiter durch,

wurde von den Eheruskern in eine mit Waldung

umgebene Ebene gelockt und fiel mit einem großen

Theile der Seinigen. Darauf gingen die Legionen

ungehindert über die Weser, entweder auf einer

Schiffbrücke, oder mit Fahrzeugen. Stertinius deckte

mit der Cavallerie den Uebergang und die Teut¬

schen zogen sich in den benachbarten Bergwald zu¬

rück, den sie, wie Tacitus sagt, Herkules-

Wald nannten. Diese silv-T ttoiouli saer-l jst,

nach Wilhelm 's Meinung, das Suntelgebirge,

westwärts von Minden, zwei Stunden nordwärts

über Hameln. ") Auf dem Hohenstein, der höch-

Germanien, S. 4g. Neuerlich bat über die Züge des

Germanicus nach Germanien und über Iidistavisus

Untersuchungen angestellt:

iruidveisiones in ?sciil liistovism ex^zedi.
tioiiuni (Zsimiinici i» Xiiias, 1321.4.

H. von Hohenhauseu glaubt, die Germanen hät¬

ten sich nach dem unglücklichen Creigniß am Tan-

fanatempel über die Weser gerettet, eine feste Stel¬

lung genommen und ihren Trotz durch die Worte ^
Hie sta vi, d. h. hier stehen wir, ausgesprochen,

woraus die Römer Zdistavi machten. S. dagegen die
Bemerkungen von Clostermeyer, im a. W. S. 242

ff. Richtig ist wohl die Ableitung dieses Namens von

dem Teutschen: it is a Wis, das ist eine Wiese.
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sten Spitze dieses Waldgebirges, findet man noch
einen uralten Spferaltar, dessen Beschaffenheit und
örtliche Umgebung darauf hindeuten, daß hier ein
großes Heiligthum unserer Vorfahren sich befun¬
den habe. Der Benennung Herkules-Wald liegt
wahrscheinlich eine Tauschung zu Grunde. In
Altsachsischen hieß jeder heilige Hain ein Heark,
woraus die der Sprache der Cherusker unkundigen
Römer einen Herkules machten. Ein nachtlicher
Sturm der Cherusker auf das römische Lager
wurde vereitelt. Am folgenden Tage begann die
denkwürdige Schlacht auf dem Felde Idistavisus,
einer Ebene zwischen der sich krümmenden Weser
und den Anhöhen, welche die Cherusker beseht
hielten; die andern Germanen standen in der Ebe¬
ne und vorn am Walde. Von 10 Uhr bis in die
Nacht wurde gekämpft; 10M0 Schritte umher
war alles mit Leichen und Waffen bedeckt. Die
Ruiner erfochten einen blutigen Sieg. Durch ge¬
schickte Maneuvreswurden die Germanen überall
umgangen, so daß ihnen zur Flucht nur die We¬
ser offen blieb, in der viele ihren Tod fanden.
Die Cherusker mußten sich durchschlagen; Her¬
mann, um nicht erkannt zu werden, hatte sein
Gesicht mit dem Blute seiner Wunde gefärbt.
Man erzählt, die Chaueen unter den römischen
Bundesgenossen hätten ihn dennoch erkannt und
ungehindert durch ihre Reihen fliehen lassen.
") lae. II. c. 17.
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Das Schlachtfeld Jdistavisus ist die Ebene zwi¬

schen Hausbergen, Wittekenhausen, Vennebeck und

Holtrup, wo die Weser sich fast bogenförmig

krümmt. Bis nach Sldendorf verfolgten die Rö¬

mer die fliehenden Cherusker, welche erbittert über

diese Niederlage und durch das auf dem Schlacht¬

felds errichtete Siegesdenkmal die Römer von Neu¬

em angriffen, aber wieder geschlagen wurden. Ger-

manicus errichtete hierauf eine Waffen-Trophäe

mit der stolzen Inschrift: Nach Besiegung der

Völker zwischen dem Rhein und der El¬

be hat das Heer des Tiberius Cäsar die¬

ses Denkmal dem Mars und dem Jupi¬

ter und dem Augustus geweiht. Nach die¬

ser zweiten Schlacht, welche wahrscheinlich eine

Meile westwärts von Oldendors bei Kohlenstädt

in der Nahe des heiligen Haines, wo noch ört¬

liche Nachforschungen auf eine Römerschlacht hin¬

deuten, geschlagen wurde, war der Sommer schon

weit vorgerückt, so daß sich Germaniens, nach¬

dem er ohne Gewinn eine große Zahl der Seini¬

gen und der Germanen hingeopfert hatte, zum

Rückzüge genöthigt sah. Einige Legionen schickte

er landeinwärts an den Rhein nach Vetera und

in die übrigen Garnisonen (Indernzurück;

die übrigen ließ er an der Ems einschiffen. An¬

fangs war auf dem ruhigen Ocean nichts hörbar

als der rauschende Ruderschlag und das Walleil

der Segel von den tausend Schiffen. Bald erhob
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sich aber ein heftiger Südwind, der die Schiffe >
in den weiten Ocean hinaus und auseinander
schleuderte, an öde Inseln, Klippen und Sand¬
bänke warf, also daß viele Schiffe versanken,
Pferde, Lastthiere und Waffen über Bord ge¬
worfen werden mußten und das Elend sehr groß
war. Nur das dreirudrige Schiff des Germanieus
landete an der Küste der Chaucen, aber in der
Verzweiflung wegen dieses Unglücks wollte sich
der Feldherr ins Meer stürzen, seine Freunde
hielten ihn jedoch zurück. Mit der sinkenden
Fluth und günstigem Winde kamen einzelne Schiffe
zurück; der größte Theil wurde wieder aufgesucht
und die bis nach Britannien Verschlagenen von
den dortigen Fürsten zurückgeschickt. Kaum war
Germaniens nach Vetera zurückgekehrt, als die
Germanen den Kampf erneuerten. Daher schickte
er den Silius vom Oberrhein gegen die Chatten,
er selbst zog gegen die Marser, deren Fürst Ma-
lovendus den in einen heiligen Hain vergrabenen
Adler aus der Varianischen Niederlage verrieth.
Die bei diesem Adler befindliche Wache wurde
weggelockt und der Adler ausgegraben. Darauf
ging Germanieus wieder zurück und vergütete je-
dem Soldaten den bei dem Sturme erlittenen
Schaden. Jetzt rief ihn aber Tiberius in ernsten
Briefen zurück; vergebens bat er noch um Ein
Jahr zur Beendigung des Unternommenen. ")
5^) ?sc. ,4nn. II. o. 26.



Er ging nach Rom, feierte einen herrlichen Tri¬

umph, und begab sich darauf nach Syrien, wo

er seinen Tod, wahrscheinlich durch Gift, fand.

Nach dem Weggange des Germanicus hörten

die Züge der römischen Heere vom Niederrhein

aus in die Germania magna auf. Zwar strene-

ten die Römer den Samen der Uneinigkeit und

Eifersucht, deren Opfer selbst Hermann, der Be¬

freier Teutschlands, (im I. Sl) n. Chr.) ward,

reichlich unter die teutschen Völker aus und er¬

langten auch bei einigen einen nicht unbedeutenden

Einfluß; allein dessen ungeachtet war von jetzt an

ihre Herrschaft zwischen der Weser und Rhein

auf letzteren Fluß zurückgeworfen und unwieder¬

bringlich verloren, da mit Treue und Tapferkeit

fortwährend die Germanen ihren heimathlichen

Boden gegen die fremden Dranger beschützten.

Oft waren die Statthalter am Niederrhein gar

arge, habsuchtige Zwingherren, die selbst Freunde

und Bundesgenossen der Römer nicht schonten,

um ihre Gier nach fremder Habe zu befriedigen.

Unter dem Proprator L. Ampronius, der im

I. 28 n. Chr. Gouverneur des Niederrheins oder

des untern Germaniens war, befand sich (Vlen-

nius, ein harter Mann, im Lande der Frisier,

welche als Bundesgenossen der Römer jahrlich eine

Anzahl Schsenhaute zum Bedarf des römischen

Militairs als Tribut erlegten. Olennius wollte

nun sogar die Größe dieser Haute bestimmen und



nahm als Maasstab eine große Büffelhaut, deren

Umfang die gelieferten Häute haben sollten. Da

aber die Frisier diesem Gebote nicht nachkommen

konnten, weil die Haute ihrer Stiere viel kleiner

waren und sich so viele Büffel in den teutschen

Wäldern nicht fangen ließen, so nahm ihnen Slen-

nius ihre Stiere, ihre Aecker in Beschlag, ja

ihre Gattinnen und Kinder wurden in römische

Sklaverei abgeführt. Klagen fruchteten nichts.

Da beschlossen die Frisier, mit Gewalt der Waffen

das lästige Joch römischer Bundesgenossenschaft

abzuschütteln. Zuerst nahmen sie die römischen Sol¬

daten, die das Einsammeln der Häute besorgten,

gefangen und hingen sie an den Galgen. Olen-

nius rettete sich noch bei guter Zeit in das Kastell

Flevum, welches westlich von dem Ausflusse der

Eins in den Dollart lag, nach Ptolemäus 28° 45'

d. L. und 54° 45' d. Br., wahrscheinlich jetzt von

den Wogen des Dollart bedeckt. Zwar eilte Apro«

nius zur Dämpfung dieses Aufstandes herbei, aber

in dem von Seen und Sümpfen durchschnittenen

Lande war den Frisiern schwer beizukommen. Bei

dem Heere war auch die V. Legion, die damals

in Vetera stand. Die Frisier nahmen aber furcht¬

bare Rache; 900 Römer wurden bei dem Haine

Baduhenna, dem Sevenwalde in Westfries'

land, zusammcngchauen , und 400 entleibten sich,

um nicht lebendig gefangen zu werden. Tiberius

verheimlichte diese Schmach, um nicht einen neuen
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Anführer zur Fortsetzung dieses unnützen Krieges
Wahlen zu müssen.

Unter der gräuelvollen Herrschaft des alten
Tiberius Claudius (24. Jan. 41 — 13. Oct.
54) brachte der Statthalter Niedergermaniens,
Gabimus Secundus, die meeranwohnenden
Chaucen wieder unter römische Bothmäßigkeit,
welche die Römer theils verjagt, theils ermordet
hatten. 5?) Allein dies war nur ein vorüberge¬
hender Sieg, denn als der römische Feldherr Cor-
bulo an den Niederrhein kam, scheinen sie noch
im Aufstande gewesen zu seyn. Dio Cassius er¬
zahlt, Gabinius habe auch den dritten, in der
Varianischen Niederlage Verlornen, Adler von den
Marsern wieder erobert. Demnach hatten also
die Marser zwei römische Adler aus der Varus¬
schlacht gehabt; einen hatte Germanicus schon eri-
obert, den zweiten hatte man mit der Beute von
den Bructerern wieder bekommen. Florus erzahlt,
nur zwei Adler hatten die Barbaren; den dritten
habe der Adlerträger von der Stange losgebrochen,
in seinen Gürtel versteckt und dann in einen tie¬
fen Sumpf versenkt. Der erste Feldzug,

?!>c. änn. II. v. 72 — 74.

Snol. ia o. 24. Gabinius erhielt den

Ehrennamen Lliauciliz. Oic> Os3. c. 8.
?Ior. IV. l). t2. Oic> Ls-s. 1.1. Clostermeyer im

a. W. S. 238 — 240. Die Stelle des Dio scheint

«der verdorben, und ist die Verbesserung MannertS



welchen der Gouverneur Corbulo unternahm, war

gegen die Chancen gerichtet, welche unter ihrem

Führer Gannascus in Niedergermanien einfielen.

Darauf stellte er die alte, in Verfall gerathene

Kriegszucht unter seinen Legionen wieder her und

entwöhnte sie der müßigen Ruhe durch harte

Strenge und Uebung. Um die Frisier, gefahr¬

liche Nachbarn, in Ruhe zu halten, wies er »hnen

Ländereien an, gab ihnen Obrigkeiten und Gesetze,

und legte Garnisonen in ihr Land. Durch sein

hinterlistiges Betragen gegen die Chaucen, deren

Führer Gannascus durch Meuchelmord fiel, reizte

er dieses Volk aufs neue zur Rache, und schon

war er in ihr Land eingedrungen, als ihm der

Kaiser Claudius befahl, den Feldzug einzustellen.

Dieser Kaiser ließ damals alle römischen Besa¬

tzungen, die noch auf germanischem Boden standen,

in die Rheinfestungen zurückziehen und gab auf

diese Weise die bisher gemachten Eroberungen in

Germanien auf. Von nun an hören die Züge

der Römer in die vermania Ina»»«, von Vetera

richtig, so heißt es, daß Sulpicius Galba, Gouver¬

neur von Obergermanien, diesen dritten Adler bei
den Chatten fand. S. Germania, S. t03. f.

") XI. c. 19. Mannert glaubt, daß die

Römer nur noch Ali so (Wesel) an der Mündung

der Lippe behauptet hätten, weil diese Schanze die

Rheinbrücke bei Vetera decken mußte. Allein diese

Brücke stand bei Xanten, wo gegenüber auch der

Brückenkops gestanden haben muß. Die Brücke
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ims auf, und mit der Erhebung Kölns zu einer

römischen Kolonie scheint Vetera seine frühere

Wichtigkeit verloren zu haben. Nur selten wird

es noch bei den Alten erwähnt. Corbulo aber,

an Thätigkeit gewöhnt und um die Soldaten nicht

in träger Ruhe verweichlichen zu lassen, unternahm

einen großen Wasserbau, indem er zwischen der

Maas und dem Nheine einen großen, 23,00t)

Schritt langen Kanal graben ließ, ko-ü-a Loidu-

Ion,« genannt, um die Überschwemmungen am

Niederrhein zu vermindern. Dieser Kanal heißt

Fliet oder Maaslandsluys, der von Leyden

bis nach dem Flecken Sluys sich erstreckt. Der

Kaiser schenkte dem CSrbulo die Ehrenzeichen des

Triumphs, welche auch Curtius Rufus erhielt,

der im Gebiet der Mattiaci (bei Wiesbaden) ein

Silberbergwerk anlegte, das jedoch wenig Aus¬

beute gab. Von wichtigerm Einfluß für die

Romanistrung des linken Niederrheinlandes war

die durch die Gemahlin des Kaisers Agrippina,

einer Tochter des Germanicus und der Agrippina,

veranlaßte Gründung einer römischen Kolonie in

der alten Stadt der Ubier (oi-piclum oder

Ndioi-um) im I. 50, die von nun an Lolonia

^Ai'ixxinensis hieß. Agrippina war an diesem

wurde vielleicht damals oder bald nachher abgebrochen,

weil sie nicht wehr nöthig war.

'") 1'sc. I. I. c. 20.



Orte, wahrend des Aufenthaltes ihrer Eltern

daselbst, geboren und wollte durch eine römische

Kolonie ihren Geburtsort verherrlichen. Viele

Patricier und Bürger aus Rom zogen daher mit

den Veteranen an den Rhein, und so wurde die

Stadt durch ein Capitolium, Amphitheater, prach¬

tige Tempel und andere Werke der Kunst verschö¬

nert. Köln ward nun das rheinische Rom und

blieb sowohl während der Römerherrschaft am

Niederrhein, als auch nachher bis auf den heuti¬

gen Tag die angesehenste Stadt.

Unter Nero's I4jahriger Herrschaft (54—68)

wurden die Grenzen nicht erweitert, auch scheinen

sich die Teutschen ruhig gehalten zu haben. Man

suchte sie aber von der römischen Grenze möglichst

entfernt zu halten. Denn als die Frisier unter

ihren Anführern verrims und Nalorix in dem

damals menschenleeren Landstrich zwischen dem

Rheine und der Vssel ihre Wohnungen aufschlugen

und das Land anbauen wollten, suchte sie der nie-

derrheinische Gouverneur Tmdius Avitus, der

Nachfolger des ^aullinus Pompejus, der den

vor 63 Iahren von Drusus angefangenen Rhein¬

damm vollendete, zum Abzüge zu bewegen, unter

dem Vorwande, daß dieses Land zum Gebrauche

für die römischen Soldaten, die darauf ihr Zug-

«') 1V>5. Xll. 5. 27. Minola'S Uebersicht u, s. w.

S. 262 sf. Wilhelm's Germanien. S. 117. f.



Vieh und ihre Cavalleriepferde weideten, bestimmt

sei). ") Die Frisier gingen aber nicht, undVer-

ritus und Malorix begaben sich »ach Rom zum

Kaiser, um ihm persönlich ihr Gesuch vorzutragen.

Nero, ob er sie schon mit dem römischen Bürger¬

rechte beschenkte, befahl aber, die Frisier sollten

das eingenommene Land verlassen. Wahrend ihres

Aufenthaltes in Rom gingen Verritus und Malo-

rix auch in das Theater des Pompejus, wo sie

sich die Einrichtung und Vertheilung der Platze

erklären ließen. Als sie bemerkten, daß auf den

Sitzen der Senatoren einige Manner in fremder

Kleidung saßen, fragten sie, wer diese seyen. Als

sie vernahmen, diese Männer seyen Gesandte der¬

jenigen Völker, die sich durch Tapferkeit und

Freundschaft mit dem römischen Volke auszeichne¬

ten, und darum werde ihnen solche Ehre zu Theil;

riefen sie aus: Niemand unter den Sterblichen

ragt durch Waffenkrast oder Treue vor den Ger¬

manen! und so setzten sie sich stolz unter die Se¬

natoren. Die Zuschauer nahmen dieses treuherzige,

auf das Gefühl innern Werthes gegründete Be¬

nehmen wohl auf. Nach ihrer Rückkehr befolgten

aber die Frisier den kaiserlichen Befehl nicht, und

so wurden sie mit Gewalt vertrieben. Bald dar¬

auf kamen auf die verlassenen Weideplätze die von

den Chancen verdrängten Ansibarier, d. h.

XIII. c. 53



Emsfahrer, von ihren frühern Wohnsitzen an der

Ems so genannt, unter Dojocalus, und baten

um Aufnahme beim Avitus. Auch ihnen wurde

sie abgeschlagen, und so vereinigten sie sich mit

den Bructerern und Tencterern. Avitus aber zog

gegen diese transrhenanischen Völker, und nöthigte

sie von der Verbindung abzustehen; die Ansibarier

wurden in das Land der Cherusker vertrieben,

und erscheinen unter Julian als ein frankisches

Volk. ")

Als Nero nach einer abscheulichen Herrschaft

am 9. Juny 68 sich selbst den Todesstoß gegeben

hatte und mit ihm das Haus des Augustus zu

Grunde gegangen war, so war keiner, der ein

Vorrecht auf den, durch kein Erbfolgerecht ge¬

sicherten Kaiserthron in Anspruch nehmen zu kön<

nen schien. Die Macht war bei den Legionen, die

außerhalb Italien an den Grenzen des Reiches

standen, und ihre Eifersucht auf die Garden (Pra-

torianer), die in der Hauptstadt in ihren Kaser¬

nen ruhig schwelgten und für die Ertheilung der

Kaiserwürde sich jedesmal einen guten Lohn (6ons-

tlvuw) geben ließen, trieb die an den Grenzen

garnisonirenden Legionen zu der Entdeckung, daß

auch sie ihre Führer zu Kaisern machen könnten,

sobald diese nur gut bezahlten für den unsicher»

62) !Vl->vc. XX. c. 10. Sie wurden nicht ver¬

tilgt, wie Tacittts erjählt, XIII. c. 55 s<^.
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Purpur. Zuerst hatte sich Julius Vindex, der

Statthalter Galliens, gegen Nero empört und

war von seinen Soldaten als Imperator begrüßt

worden. Bald darauf trugen die spanischen Legio¬

nen ihrem alten General Gulpicius Galba die

Kaiserwürde an, zu deren Annahme ihn selbst

Vindex rieth. Der ohnmachtige Vindex wurde

aber bald darauf von den Legionen des obern Ger¬

maniens, unter dem tapfern Virginius Rufus,

der den angebotenen Kaiserthron ausgeschlagen

hatte, bei Besancon (68) geschlagen und gelob¬

tet, Galba aber in Rom vom Senat als Kaiser

anerkannt. Allein nur sieben Monate dauerte seine

Herrschaft; er fiel mit den Seinigen durch die

Hand der übermüthigen Garden, die an ein Le¬

ben unter Strenge und Sparsamkeit nicht gewöhnt

waren. M. Galvius (vtho folgte ihm als Kai¬

ser. Unterdessen hatten die viel geltenden Legionen

des untern Germaniens ihren Feldherrn Aulus

virellius in Köln am 2. Jan. 69 als Kaiser be¬

grüßt. Nun brach der Bürgerkrieg aus, den

Otho vergeblich durch Unterhandlungen zu beseiti¬

gen suchte. Schon hatten seine Feldherren in

Oberitalien dreimal gesiegt, als er bei Bedriacum

(jetzt Caneto) eine Hauptschlacht verlor, und sich

darauf in Brixellum (Brescello) selbst den Tod

gab (am 16. April 69), weil, wie er sagte, es

*4) Lueloii. in Lilliza, c, 9.



Hesser und gerechter sey, daß einer für viele, als

viele um Einen umkämen. «-) Während nun

Vitellius, von Jugend an allen Lüsten ergeben,

ein unmaßiger, räuberischer, grausamer Vielfresser,

in Rom binnen vier Monaten 42 Millionen Tha¬

ler verpraßte und mit unersättlicher Habsucht

herrschte, begrüßten die syrischen Legionen, die

eben Jerusalem belagerten, ihren Feldherrn Ti¬

ms jzlavius Vespasianus am II. July als

Kaiser. Vesvasian's Feldherr, Amouius Pri¬

mus, schlug des Vitellius Truppen bei Bedria-

cum und Crcmona, erstürmte Rom, und Vitel¬

lius fand einen schaudervollen Tod, d. 20. Dee.

Im Sommer des Jahrs 70 kam Vespasian nach

Rom, sein Sohn Titus belagerte und erstürmte

unterdessen Jerusalem. Das durch diese Kriege

und wechselnden Regierungen heftig erschütterte

Reich bedürfte eines so thätigen, betriebsamen und

sparsamen Kaisers, wie Vespasian war. In diese

vielfach bewegte Zeit fallt die merkwürdige Em¬

pörung des edlen Batavers Claudius Cimlis,

der noch jetzt bei seinen Landsleuten, unter dem

Namen Claas dcu Vsrger, in ruhmwürdigem

Andenken fortlebt: eine Unternehmung, die zwar

als der erste Versuch, die Ketten römischer Herr¬

schaft in Gallien und Germanien auf der westlichen

plulsicli. in Olliono. c. 15. Iscni nist, II. c.
47. Z.X1V. r. 13.



Seite des Rheins zu zerbrechen, nicht gelang,

aber doch für die Zukunft zeigte, woher für Rom

einst das Verderben kommen werde. Da der

Schauplatz des Krieges größtenteils der Nieder¬

rhein war und insbesondere Vetera eine wichtige

Rolle spielte, so will ich nach Taeitus die

Begebenheiten etwas ausführlicher hier erzählen,

zumal da dies die letzten genauen Nachrichten sind,

die wir über Vetera's Schicksal habcn; denn von

dem, was nach Vespastan in den Gegenden des

Niederrheins und in Vetera vorging, haben wir

blos fragmentarische Nachrichten. Auch scheinen

im Ganzen die Legionen von dieser Gegend aus

wenig unternommen zu haben, da die Römer spä¬

terhin ihre Kräfte auf die Eroberung des südlichen

Germaniens verwendeten und auf der Ostseite des

Oberrheins Eroberungen machten.

Aus einem königlichen oder vornehmen Ge¬

schlechte der Bataver war Claudius (Livilis ent¬

sprossen, ein Mann von großem, unternehmenden

Geiste, vor den Uebrigen seines Standes hervorra¬

gend, kühn und gewandt, wie Hannibal und

Sertorius, und auch wie diese großen Feldherren

der Vorzeit, auf dem einen Auge blind. Sem

Bruder Julius Paulus war, einer Empörung

grundlos beschuldigt, von den Römern getödtet

worden; dem Civilis hatte man Ketten angelegt

°") Risror. IV. e. 12 — 37. s >j—79. V. c. 14 —ün.



und ihn nach Rom an den Kaiser Nero geschickt.

Galba ließ ihn frei, doch rettete er noch nachher

nur mit Mühe sein Leben, welches das Heer for¬

derte. Diese persönlichen Beleidigungen und schmach¬

vollen römischen Fesseln reizten seine edle, freie

Seele zur Rache auf, und der Zeitpunkt war. jetzt

gekommen, seinem zu schändlicher Knechtschaft her¬

abgewürdigten, von räuberischen Unterbeamten und

Hauptleuten gedrückten Volke die Freiheit zu ge¬

ben. Um nicht sogleich als erklärter Feind der

mächtigen Römer aufzutreten, hielt er es scheinbar

mit dem neu erwählten Vespasian, für dessen Herr¬

schaft er angeblich kämpfte. Auch hatte er als

Befehlshaber der batavischen Hülfstruppen von

des Kaisers Feldherrn Antonius Primus den Be¬

fehl, die dem Vitellius ergebenen Legionen am

Rhein zurückzuhalten und diesem keine Truppen

nach Italien zu schicken. Auf Befehl des Vitel¬

lius wurde im Lande der Bataver die junge Mann¬

schaft zur Truppenaushebung zusammen berufen,

wobei die römischen Beamten schändlichen Frevel

übten. Da rief Civilis im Sommer des I. 69

die Vornehmsten und Tapfersten seines Volkes zu

einem Gastmahl in einem heiligen Hain,

Einige meinen, das sscrnm nermis sey der soge¬
nannte Reichswald zwischen Clcve und Nimwegen;

nach Cluver fand diese Versammlung bei Lövestein,

am Zusammenflusse der.Maas und der Wahl, stat).
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lind als er hier seine Gäste von nächtlicher Fröh¬
lichkeit erwärmt sah, begeisterte er sie durch eine
kräftige Anrede für seinen Plan. Alle vernahmen
seine Rede mit Beifall und vereinigten sich mit
ihm durch einen feierlichen Eid. Mit ihnen ver¬
banden sich die durch Abstammung, Sprache und
Tapferkeit verwandten Caninefater, die den
kühnen Vrinio auf einen Schild setzend zum An¬
führer wählten. Durch geheime Boten hatte er
sich auch der britannischen Hülfstruppen
in den römischen Festungen und der Bataver, die
in Mainz standen, versichert. Auch die Frisier
traten dem Bunde bei und zerstörten sogleich die
Lager von zwei römischen Cohorten am Ocean.
Die römischen Legionen, die nur aus jungen un¬
geübten Soldaten, aus Rerviern und Germanen,
bestanden, zogen sich sogleich unter Aquilius in
den obern Theil der batavischen Insel zurück.
Civilis machte hierüber den römischen Hauptleuteu
Vorwürfe und befahl ihnen, in ihre Winterlager
zurück zu gehen; den Aufstand der Caninefater
werde er unterdrücken.Es zeigte sich aber bald,
daß Brinio vom Civilis geleitet wurde, denn die
Germanen konnten bei ihrer Kriegslust den gehei¬
men Plan nicht verbergen. Civilis ging daher
offen zu Werke und stellte die Caninefater, Bata¬
ver und Frisier in gesonderten Schaaren gegen
das römische Heer auf, welches nicht weit vom
Rheine, wo römische Schiffe lagen, seine Stellung



genommen hatte. Gleich beim Beginnen der Schlacht

gingen die Tungrer, ein germanisches Volk auf

der Westseite des Rheins, aus den Reihen der

Römer zum Civilis über. Die römischen Solda¬

ten, dadurch bestürzt und in Unordnung gebracht,

wurden zum Theil niedergehauen. Auch die rö¬

mischen Schiffe, mit batavischen Matrosen be¬

mannt, gingen über oder wurden gefangen. Die¬

ser erste Sieg war eben so ehrenvoll als vortheil¬

haft; denn Waffen und Schiffe hatten die Bata¬

ver erbeutet; durch Germanen und Gallien erscholl

der Siegesruhm und man pries dort den Civilis

als den Urheber der Freiheit. Durch List und

Geschenke, durch Milde gegen die Gefangenen ,

gewann er die Gallier; die Germanen boten ihm

Hülfstruppen an. Flaccus Hordeonius, dem

Vitellius die Vertheidigung des Rheins übergeben

hatte, benahm sich bei den ersten Versuchen un¬

thätig und that so, als ob er nichts merke. Als

aber die traurige Kunde von den zerstörten Lagern

und vernichteten Cohorten in sein Hauptquartier

nach Mainz gekommen war, schickte er den Lega¬

ten Munnus Lupercus, der in Vetera stand,

gegen den vordringenden Feind ab. Dieser rückte

mit den beiden in Vetera liegenden Legionen, mit

denen er noch Ubier, Bataver und Trevirer ver¬

einigte, aus Vetera aus. So kam es zu einer

zweiten Schlacht in der Nahe von Vetera, viel¬

leicht auf dem Wege nach Cleve bei Calcar, wo



man im Gehölz noch mehrere große Grabhügel

antrifft. Hinter den Schlachtreihen der Bataver

standen des Civilis Mutter und Schwester, der

übrigen Soldaten Weiber und Kinder, damit die

Manner und Vater für ihr' Theuerstes tapfer

kämpfen möchten. Die auf dem linken Flügel

der Römer aufgestellte batavische Reiterei ging

über, die Ubier und Trevirer zerstreueten sich

und wurden von den Germanen verfolgt und ein¬

zeln niedergemacht. Die Römer zogen sich daher

eilig ins feste Lager nach Vetera zurück. Zu der¬

selben Zeit erreichte der von Civilis nachgeschickte

Bote die auf Befehl des Vitellius nach Italien

marschirenden Cohortcn der Bataver und Ca-

ninefater in Mainz. Hordeonius suchte vergebens

sie zu halten; sie gingen an den Niederrhein zu¬

rück, um sich mit ihren Landsleuten zu vereinigen.

Da es nachher den wankelmüthigen Hordeonius

gereuete, die Truppen nicht mit Gewalt zurückge¬

halten zu haben, so wollte er wenigstens ihren

Marsch aufhalten. Er schickte also einen Eilbo¬

ten an den Befehlshaber der I- Legion in Bonn,

Herennius Gallus, mit dem Befehl, den Bata¬

vern durch Bonn keinen freien Durchzug zu ge¬

statten; er selbst wolle ihnen von Mainz aus im

Rücken nachfolgen. Dieser Gefahr, eingeschlossen

zu werden, entgingen aber die Bataver dadurch,

daß der unthätige Hordeonius ihnen nicht nach¬

zog und sogar den Gallus in einer zweiten Depesche
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befahl, sich ruhig zu verhalten. Also erschiene»

die Bataver vor Bonn und baten um freien

Durchzug, den sie sich mit den Waffen bahnen

würden, wenn er ihnen verweigert werde. Den

zaudernden Gallus nöthigte die erste Legion zum

Widerstande. Nach einem blutigen Gefecht vor

den Thoren Bonn's, dessen Wallgraben mit rö¬

mischen Leichen gefüllt wurden, gingen die sieg¬

reichen Bataver durch Bonn, zogen um Köln

herum und gelangten so glücklich zum Civilis, der

bei Vetera stand und seine Armee für den Kaiser

Vespasian den Eid der Treue leisten ließ. Auch

suchte er zur Ablegung dieses Eides die beiden

Legionen in Vetera, es war die V- und XIV.,

zu bewegen, welche aber dem Vitellius treu blei¬

bend des Civilis Abgesandte mit der Antwort zu¬

rückschickten, daß sie dem Antrage eines Verrä¬

thers und Feindes nicht Folge leisten könnten.

Dies reizte des Civilis Zorn. Er rief die Bata¬

ver zu den Waffen; zu ihm gesellten sich Bructe-

rer, Tencterer und andere Germanen. Die Be¬

fehlshaber der beiden Legionen in Vetera, Mucius

Lupcrcus und Numidius Rufus, befestigten

die Walle und Mauern, und zerstörten rings um

die Festung alle Gebäude, die in friedlichen Zei¬

ten von römischen Kaufleuten, Handwerkern und

militärischen Beamten zahlreich aufgebaut waren

und den Anblick einer römischen Landstadt gewahr¬

ten, damit sich darin der Feind nicht halten könnte.

s



Also geschieht es bei Festungen auch noch heut zu

Tage bei uns. In der Festung hatte man aber

wenig Mundvorrath, und zügellos plünderten die

Soldaten die Umgegend und verzehrten so in we¬

nigen Tagen den Vorrath, der auf längere Zeit

hätte ausreichen können. Civilis ließ beide Ufer

des Rheins von Germanen besetzen, eine batavi-

sche Flotte lag in-der Nähe, in den Ebenen

schwärmte die Reiterei und der Feldherr bildete

mit den Batavern den Mittelpunkt der Operatio¬

nen. Die Wälle von Vetera, für zwei vollzäh¬

lige Legionen eingerichtet, waren schwach besetzt,

denn kaum 5000 bewaffnete Römer waren in der

Festung, doch unterstützte eine große Schaar von

Troß, die sich während der Unruhen hierher ge¬

flüchtet hatte, die Soldaten in ihrem Dienste.

Gegen eine regelmäßige Belagerung, an welche

Augustus bei der Gründung dieses Lagerplatzes

nicht gedacht hatte, war Vetera durch Kunst zu

wenig geschützt, doch konnte es vermöge seiner

günstigen Lage in der Nähe des Rheins auf einer

Anhöhe, welche die Gegend ringsum und den

Rhein beherrscht, wohl vertheidigt werden, zumal

gegen Barbaren, welche die Belagerungskunst

nicht verstanden. Die Bataver und überrheini¬

schen Germanen hatten sich in gesonderten Haufen

aufgestellt, damit jedes Volkes Tapferkeit desto

mehr hervorleuchtete, und schössen zuerst aus der

Ferne ihre Pfeile ab, die aber meistentheils, ohne
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zu schaden, in den Thürmen und Zinnen stecken

blieben. Dagegen traf die Belagerer ein gewal¬

tiger Steinregen, den die Römer von den Wal¬

len herab aus ihren Wurfmaschinen — den Ka¬

nonen damaliger Zeit — schleuderten.««) Darauf

rückten unter Schlachtgeschrei die Belagerer gegen

den Wall und begannen den Sturm. Schon hat¬

ten die Kühnsten auf Sturmleitern oder Schild-

dachern den Wall erstiegen, da wurden sie wieder

entweder von den Schwerdtern der Römer herun¬

ter gestoßen oder mit Balken und Wurfspießen

zu Boden geschmettert. Es rückten nun die Sturm¬

maschinen, deren Bau die Bataver von römischen

lleberlaufern kennen gelernt hatten, vor den Wall,

und eine aus Balken erbauete Brücke wurde auf

untergelegten Rollen herangeschoben, worauf ein

Theil der Bataver oben stehend focht, während

ein anderer darunter sicher die Mauer untergra¬

ben konnte. Diese unförmliche Maschine, ein

thurmähnliches, hohes Gebäude, wurde aber durch

Felsstücke, die von den Balisten, den größten

Wurfmaschinen, geschleudert wurden, zerschlagen.

Brennende Pfleile warfen die Römer von andern

Schleudermaschinen gegen die, welche Faschinen

und geflochtene Schutzdächer an den Wall legen

wollten. Don beiden Seiten bot man alle Kraft

und Kunst auf, aber endlich mußten die Bataver

Man sehe polinrceücon V. llisl. V.

S *
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«ach großem Verluste den Sturm aufgeben und
sich mit der Blokirung begnügen. Die Festung
mußte auch fo bald in ihre Hände fallen, da
Mangel an Lebensmitteln eintrat und ein Theil
der Garnison für den Dienst untauglich war.
Auch veranlaßte die Noth zum Verrath, und den
darin befindlichen Sklaven war nicht zu trauen,
weil sie die Freiheit bei der Uebergabe hoffen konn¬
ten. Inzwischen hatte der Sberfeldherr Hordeo-
nius Flaccus Nachricht von der Belagerung Ve-
tera's erhalten, und übergab daher dem Legate»
der XVlil. Legion, Dillius vocula, eine auser¬
lesene Mannschaft von Legionssoldaten (Linientrup¬
pen) und gallischen Hülfstruppen, und befahl
ihm, in Eilmärschen längs dem Rheinufer hinauf
gen Vetera zu marschiren und es zu entsetzen.
Hordeonius selbst, bei den Soldaten nicht beliebt,
blieb in der gemächlichen Ruhe seines Hauptquar¬
tiers Mainz. Wegen des Vorfalls bei Bonn
waren seine Leute besonders aufgebracht gegen ihn,
und nur dadurch beruhigte er etwas die Gemü¬
ther, daß er die Boten, welche Briefe von Ve-
spasian gebracht hatten, binden ließ und an den
Kaiser Vitellius schickte. Vocula kam mit dem
Entsatzcorps nach Bonn, dem Standquartier der
I. Legion, die gegen den Feldherrn besonders auf¬
gebracht war. In Köln stießeu die Gallier, die
anfangs eifrig die Sache der Römer uuterstütz-
ten, zu Vocula. Allein hier brach der Unwille
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der Legionen fürchterlich aus, und nur durch die

bewunderungswürdige Standhaftigkeit und Strenge

Vocula's wurden sie beruhigt. In Novesium

(Neus) verstärkte er sich mit der xiil. Legion

und übertrug einen Theil seiner Geschäfte dem

Herennius Gallus. Da beide nicht wagten, so¬

gleich nach Vetera gegen den Feind zu rücken, so

schlugen sie bei Gelduba (Gelb bei Uerdingen)

ein Lager auf, wo sie die Soldaten durch kriege¬

rische Uebungen mit den Waffen und bei den

Schanzarbeiten in Thätigkeit erhielten. Und da¬

mit die Truppen auch durch Beute zur Tapferkeit

gereizt würden, so machte Vocula mit ihnen Aus¬

falle in die benachbarten Dörfer der Gugerner,

welche dem Civilis zugethan waren. Gallus blieb

im Lager zurück. Während Vocula's Abwesenheit

ereignete sich aber beim Lager ein Vorfall, der

dem Gallus beinahe das Leben gekostet hätte, zu¬

gleich aber auch den schlechten Geist zeigt, der da¬

mals unter den römischen Soldaten geherrscht ha¬

ben muß. Nicht weit vom Gelduber Lager war

ein schwer beladenes römisches Getreideschiff auf

dem Rheine, der wegen des trocknen Sommers

gerade ganz ungewöhnlich seicht war, gestrandet,

und die Germanen zogen dieses Schiff als gute

Prise an ihr Ufer. Gallus konnte dies nicht ru¬

hig mit ansehen, zumal da der Proviant nöthig

und überdies die Rheinschiffahrt wegen der auflau-

renden Germanen unsicher war. Er schickte daher
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dem Schiffe eine Cohorte zu Hülfe. Es sammel¬
ten sich auch größere Haufen von Germanen, und
so kam es zu einem förmlichen Treffen, worin die
Römer viele Leute verloren und das Schiff in den
Handen der Germanen lassen mußten. Die Sol¬
daten schoben, wie gewöhnlich, die Schuld dieses
Verlustes nicht auf ihre Trägheit, sondern auf
die Treulosigkeit des Legaten. Sie schleppten also
in ihrer Erbitterung den Gallus aus seinem Zelte,
zerrissen ihm die Kleider, warfen ihn in Fesseln
und zwangen ihn zu gestehen, um welchen Preis
er das Heer verrathen habe, und wer die Mit¬
schuldigen seyen. Denn die Soldaten waren dem
Vitellius noch sehr ergeben, dem sie den Eid der
Treue geleistet hatten; dagegen neigten sich die
Officiere auf die Seite des Vespasianus, von dem
sie mit Recht bessere Zeiten erwarteten, jedoch nur
im Geheimen. Dies wußten aber die Soldaten,
daher alle Bande des Gehorsams gelöst waren,
weil das gegenseitige Zutrauen fehlte. Daher
hielten sich die Soldaten, deren Zustand bei dem
Ausbleiben des Soldes und bei dem Mangel an
Lebensmitteln allerdings traurig war, für verra¬
then und verkauft, wenn ein unglückliches Treffen
ihre Noth vergrößerte. Dazu kam noch, daß der
abergüiubige Römer den niedrigen Wasserstand
des Rheins, wodurch die Zufuhr verhindert wur¬
de, für ein böses Zeichen, für eine unglückliche
Vorbedeutung ansah, welche den Zorn der Göt-



ter verkündige. Uebrigens wurde die Strenge des

römischen Kriegsgesetzes von dieser rohen, meute¬

rischen Soldatesca nicht gefürchtet. Man beschul¬

digte den Sberfeldherrn Hordeonius als den Ur¬

heber der Verratherei, Gallus als seinen Genossen

und drohete ihm sogar mit dem Tode, so daß der

in Furcht gejagte Gallus den Sberfeldherrn selbst

vor den Soldaten des Verrathes beschuldigte. Zu

guter Zeit kam Vocula zurück, welcher seinen ge¬

fesselten und geangstigten College» sogleich befreiete

und nach der Strenge des römischen Kriegsgesetzes

die Haupter der Meuterei mit dem Tode bestrafte.

So wurden Ruhe und Ordnung im Lager wieder

hergestellt, denn die Schuldigen unterwarfen sich

willig, im Bewußtseyn ihrer Schuld, der Strafe,

und die übrigen sahen den Frevel ein, den jene

verübt hatten.

Wahrend dieser Vorgange im römischen Heer

erhielt Civilis immer größere Verstärkungen aus

Germanien und ließ durch Streifcorps das Land

der Ubier, welche bei Marcodur um (Düren

im Jülicher Lande) eine Niederlage erlitten, das

Gebiet der Trevirer und das Land jenseit der

Maas verwüsten. Vetera wurde aber von allen

Seiten eingeschlossen, so daß kein Bote von dem

herannahenden Entsatzcorps in die Festung dringen

konnte, und Civilis beschloß, noch einen Sturm

zu wagen. Die Bataver wurden an die Maschi¬

nen gestellt; die Germanen sollten den ersten Sturm
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wagen, denn bei ihrer großen Anzahl war der

Verlust leichter zu übersehen. In einer dunkeln

Nacht, nur durch die Wachtfeuer im Lager des

Civilis etwas erhellt, begann der Angriff auf die

Festung. Wahrend aber die Bataver, durch Wein

zum Kampfe angefeuert, blindlings in das Dunkel

hineinschossen, konnten die Römer jeden einzelnen

Mann erkennen, weil die Wachtfeuer leuchteten,

und nach ihm zielen. Civilis ließ daher diese Feuer

auslöschen, und nun begann in der Finsterniß ein

fürchterlicher, regelloser, von wildem Geschrei be¬

gleiteter Angriff. In blinder Wuth rückten die

Germanen gegen den Wall, aber die Römer, be¬

sonnen und mit der Gefahr vertraut, warfen

Balken mit eisernen Spitzen und schwere Steine

von den Wällen herab, oder stießen die, welche

schon die Sturmleitern angelegt und bestiegen hat¬

ten, mit den Schilden zurück oder warfen mit

den Wurfspießen nach ihnen. Viele, die schon die

Mauer erstiegen hatten, wurden mit den kurzen

Schwerdtern, welche die römischen Soldaten tru¬

gen, niedergestoßen. So verging die Nacht, aber

mit Tagesanbruch begann ein neuer Kampf. Die

Bataver hatten nämlich einen hölzernen, zwei

Stock hohen Thurm, der mit Soldaten besetzt

war, auf Rädern oder Walzen bis an das präto-

rische Thor, das Hauptthor der Festung, ge¬

bracht, um wahrscheinlich vermittelst einer ange¬

brachten beweglichen Brücke auf den Wall zu



kommen. Als sich aber dieses bewegliche Gebäude

näherte, warfen die Römer starke Balken gegen

dasselbe, so daß das Gebälk des Thurms zerbrach,

die Mannschaft herunter stürzte und zum Theil

erschlagen wurden Auch machten dabei die Bela¬

gerten einen schnellen, gut berechneten Ausfall,

und die Legionssoldaten, geschickt in der Kriegs¬

baukunst, hatten dagegen eine andere Maschine

erbaut, welche die Bataver nicht wenig in Schre¬

cken gesetzt haben mag. Es war nemlich ein höl¬

zernes Gerüst mit beweglichen herabhängenden Bal¬

ken, welche über den Wall hinaus schnell herab¬

gelassen wurden, und so mitten aus den dicht ste¬

henden Feinden einzelne in die'Höhe rissen und

zurück ins Lager schleuderten. Civilis mußte

zum zweitenmale vom Sturme abstehen, suchte

aber durch Versprechungen die Treue der Legionen

wankend zu machen. Alle diese Vorfälle gehören

in die Zeit vor der Schlacht bei Crcmona, wo

Vespasians Truppen unter Antonius Primus über

das Vitellianische Heer siegten, am 27sten Octbr.

69. 7°) Die Nachricht von diesem Siege kam

durch des Antonius Briefe in das römische Haupt¬

quartier nach Mainz, und zugleich der Befehl des

b?) I.IV. XXVIII. ö. I-ipsli ?oliorcetic. V.
VIII.

Ilisroile äes IZmxsreurz. ?. I. ?. II.



zur Parthei Vespasians übergegangenen Consuls

Cäcma, daß das Heer dem neuen Kaiser huldi¬

gen solle. Ein Cohortenführer der geschlagenen

Vitellianer, Alpinus Montanus, kam auch in

Mainz an und bestätigte die Nachricht mündlich.

Die gallischen Hülsstruppen, denen es gleich war,

für welchen Kaiser sie die Waffen trugen, fielen

von Vitellius ab; die römischen Veteranen, ihrem

Eide treu, zögerten. Als sie Hordeonius zum

Eide für Vespasian nöthigte, sprachen sie zwar die

Eidesformel aus, als sie aber an den Namen Be-

spasianus kamen, stockten sie, oder ließen ihn nur

undeutlich hören; die meisten verschwiegen ihn ganz.

Darauf wurden in einer Versammlung der Sol¬

daten die Briefe des Antonius an den Civilis

vorgelesen, welche bei den Gemeinen den Argwohn

und die Erbitterung noch mehr reizten, weil darin

vom Civilis als von einem AnHanger der Vespa-

sianischen Parthey, von dem römischen Heere in

Germanien aber wie von einem feindlichen gespro¬

chen wurde. Dasselbe geschah im Lager bei Gel-

duba, und Montanus wurde an den Civilis ge¬

schickt , um ihn zur Einstellung der Feindseligkeiten

zu bewegen. Anfangs antwortete Civilis,, der

noch mit der Blokade von Vetera beschäftiget war,

zweideutig und ausweichend. Da er aber sah,

daß er in dem Montanus einen Mann vor sich

hatte, der selbst ungestümen Geistes und zu Neue¬

rungen geneigt war, so schüttete er frei den In-
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grimm seiner Seele aus, den er während eines

25jährigen Dienstes in der römischen Armee zu

sammeln Gelegenheit gehabt hatte, und gestand

offen, was er wolle. So ging Montanus unver-

richteter Sache zurück, doch brachte er an Hor-

deonius eine gelindere Antwort, als ihm Civilis

gegeben hatte. Darauf schickte dieser die alten

Cohorten und ein Corps Germanen unter Julius

Maximus und Claudius Victor, seinem Schwe¬

stersohne, gegen Vocula ab, er selbst behielt den

übrigen Theil seiner Truppen zur Blokade Vete-

ra's. Auf dem Marsche überfielen jene Asci-

burgium am Rhein (Asburg bei Meurs), wo

eine Abtheilung Cavallerie ihr Winterlager hatte,

nahmen den Platz ein und rückten nach Gelb zu,

wo Vocula kaum Zeit behielt, seine Truppen in

Schlachtordnung zu stellen. Die römische Caval¬

lerie wurde zurückgeworfen, auch die Legionen

wichen schon bis an die Schanzen am Lager, als

plötzlich unerwartete Hülfe erschien. Mehrere von

Galba in Spanien errichtete Cohorten Vaskoner

(Basken, zwischen den Pyrenäen und dem Ebro,)

näherten sich, auf ihrem Marsche nach dem Nie¬

derrhein begriffen, dem Lager von Gelduba und

hörten das Getöse der Schlacht. Sie eilten her¬

bei, griffen die Bataver im Rücken an und ver¬

breiteten großes Schrecken, als schon die Römer

geworfen waren. Diese erneuerten nun mit ver¬

doppeltem Muthe den Kampf und schlugen die
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batavische Infanterie mit großem Verluste zurück;

nur die Reiterei entkam mit den Gefangenen und

eroberten Feldzeichen in das Lager vor Vetera.

Vocula hatte diese belagerte Festung jetzt entsetzen

können, hatte er schnell seineu Vortheil benutzt;

aber erst nach einigen Tagen zog er dem Feinde

nach. Unterdessen hatte Civilis die Belagerten

schon zu überreden gesucht, daß die Seinigen bei

Gelb gesiegt hatten, indem er die erbeuteten Feld¬

zeichen und Standarten um die Walle herumtra¬

gen und die Gefangenen herumführen ließ. Einer

aber von den gefangenen Römern, dem dieses li¬

ftige Gaukelspiel und Trugwerk erbitterte, erzählte

mit lauter Stimme, so daß es die auf den Wal¬

len stehenden Landsleute hören konnten, den ei¬

gentlichen Hergang des Treffens; wurde aber we¬

gen dieser Freiheit von einem Germanen sogleich >

niedergestoßen. Dieses bezeugte den Römern die

Wahrheit der Erzählung, auch verkündigten die

Flammen der brennenden Höfe und Landhäuser

das Heranrücken Vocula's mit einem römischen

Corps. Im Angesicht von Vetera schlug Vocula

sein Lager auf und ließ es mit Graben und Wall

umgeben, damit die Soldaten hier sicher ihr Ge¬

päck ablegen und so ungehindert vor den Feind

rücken konnten. Drohend forderten sie, in die

Schlacht geführt zu werden, und ohne dem Vo¬

cula zur Bildung einer regelmäßigen Schlachtlinie

Zeit zu lassen und ohne sich selbst Ruhe zu gönuen.
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eilten sie in den Kampf mit dem heranrückenden

Civilis. Es schwankte lange die Schlacht; und es

muß nahe an den Wallen Vetera's gekämpft wor¬

den seyn, denn die Römer ermunterten die Bela¬

gerten, welche von den Wallen herab die ganze

Schlacht mit ansehen konnten, zu einem Ausfalle.

Da stürzten auch sie zu allen Thoren des Lagers

heraus und brachten den Sieg auf ihre Seite.

Civilis stürzte in der Hitze des Kampfes mit sei¬

nem Pferde zu Boden, und sogleich verbreitete

sich das Gerücht, Civilis sey verwundet oder ge¬

lobtet, welches die Niederlage der bestürzten Ba¬

taver noch vermehrte. Vocula verfolgte die Flie¬

henden nicht, wie er es schon früher bei Gelb nicht

gethan hatte, sondern verstärkte die Wälle und

Thürme des Lagers, gleich als ob es schon von

einer zweiten Belagerung bedrohet sey. Nicht

mit Unrecht warf man daher auf ihn den Ver¬

dacht, daß er den Krieg absichtlich in die Länge

ziehe. Diese Unzufriedenheit der Soldaten wurde

noch vermehrt durch Mangel an Lebensmitteln,

der jetzt im Heere Vocula's einriß, denn auf dem

Rheine konnte nichts herbei geschafft werden, da

der Transport durch die Germanen unsicher ge¬

macht war. Vocula schickte daher die Wagen der

Legionen von Vetera mit einer schwachen Bede¬

ckung nach Novesinm (Neus), um von dort her

Proviant zu holen. Der erste Transport kam

glücklich durch, da Civilis sich noch nicht zu einem
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neuen Angriff gestärkt hatte. Dies machte die

Soldaten sorglos, und beim zweiten Transport

legten sie ihre Waffen auf den Wagen und gingen

ohne Ordnung auf den Seitenwegen. Da wurden

sie plötzlich von den Leuten des Civilis, der vorher

die Brücken und Engpasse der römischen Straße

besetzt hatte, überfallen und es entspann sich längs

der Straße ein hitziger Kampf, dem erst die Nacht

ein Ende machte. Die Bedeckuug erreichte noch das

Lager von Gelduba, worin römische Besatzung lag.

Vocula eilte ihnen zu Hülfe und nahm noch 1000

Mann von der V. und xiv. Legion aus Vetera

mit sich. Die in Vetera waren aber eine zügel¬

lose, unbändige Rotte, und haßten den Vocula.

Es marschirte aber eine noch stärkere Mannschaft,

als er befohlen hatte, mit ihm aus, weil sie nicht

langer, wie sie laut im Zuge murrten, hungern

und sich von ihren Officieren hintergehen lassen

wollten. Dagegen klagte die in Vetera zurück¬

bleibende Garnison, daß sie durch diese Trennung

verlassen sey. Civilis schloß inzwischen Vetera

aufs neue ein. Vocula zog über Gelduba, welches

Civilis darauf besetzte, nach Novesium, in dessen

Nähe die Bataver ein vortheilhaftes Reitergefecht

hatten. Auch ohne diesen neuen Unfall würde

dennoch unter den Legionen die Empörung gegen

Hordeonius und Vocula ausgebrochen seyn, weil

von den Soldaten einmal Vertrauen und Gehor¬

sam geschwunden war. Verstärkt durch die Ab-
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theilungen der V. und XIV. Legionen forderten

sie das noch rückständige Donativ, weil sie erfah¬

ren hatten, Vitellius habe Geld geschickt. Hor-

deonius, der wahrscheinlich mit Vocula in Köln

zusammen getroffen war, beging die Thorheit,

den Soldaten das Geld im Namen des neuen

Kaisers Vespasianus auszuzahlen. Von diesem

Gelde machten sie sich einen fröhlichen Tag; aber

bei ihren Gelagen und nachtlichen Umherschwar-

men erwachte in den erhitzten Gemüthern der alte

Haß gegen den Oberfeldherrn. Kein Legat (Le¬

gionscommandeur), kein Tribun wagte die zü¬

gellose Rotte aufzuhalten; sie drang in des Hor-

deonius Schlafgemach, riß ihn aus dem Bette

und gab ihm den Todesstoß. Ein gleiches Schick¬

sal war dem Vocula zugedacht. Dieser war aber

noch bei Zeiten, in Sklavenkleider gehüllt, bei

nachtlichem Dunkel entkommen. Als die Hitze der

Aufwiegler und Mörder sich abgekühlt hatte, und

alle die schauderhafte That überdachten, so trat

bei ihnen die Furcht ein. Sie schickten daher an

die gallischen Städte und baten um Hülfstruppen

und Sold. Die ihres Anführers beraubte Schaar

nahm bei der Annäherung des Civilis die Flucht

und zwischen den Soldaten aus dem obern und

untern Germanien entstand Streit und Trennung.

Die Soldaten der I., IV. und XVIII. Legion, ihre

That bereuend, folgten dem Vocula, der sich wie¬

der eingefunden hatte, schwuren zu den Fahnen



Vespasians und zogen nach Mainz zu, welches die

Chatten, Usipeter und Mattiaci belagerten; jedoch

zerstreueten sie sich bei Vocula's Anmarsch. Die

Trevirer, um sich gegen die Einfalle der Germa¬

nen zu sichern, zogen damals an ihrer Grenze nach

dem Rheine zu eine große Landwehr, die aus

einer gemauerten Brustwehr und Wallen bestand.

Noch sind Reste dieses altteutschen Werkes übrig,

nämlich die Trümmer einer Mauer, die man in

der Volkssprache die Langmauer, oder, wie

andere sagen, die Landmauer nennt. Die Reste

davon bestehen theils in Haufen von bloßen Stei¬

nen, ohne weitere Verbindung, theils in einem

Mauerwerk von sehr festem Mörtel, zwei Metres

breit; sie zeigen sich in einer Lange von fast acht

Stunden; das Werk beginnt bei Heidweiler, nicht

weit von der heutigen Straße von Trier nach

Koblenz, geht dann durch Erdorf über die Kill

bis zur römischen Straße von Trier auf Köln,

und durchschneidet diese zwischen Bitburg und Oos;

deutlich sieht man die Ueberreste in den Waldun¬

gen, aber auf Pflugackern verloren sich die Spu¬

ren.

Wahrend dieser Vorfalle an den Ufern des

Rheins hatte Antonius Primus Rom erstürmt,

und der Kaiser Vitellius einen schauderhaften Tod

Minola, Beiträge zur Uebersicht der Nöm. deut¬

schen Geschichte. S. 210 — 212.
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gefunden (Decembee 69). Als die Kunde davon

nach Gallien und Germanien gekommen war, brach

der Krieg mit neuer Gewalt aus. Civilis, der

bisher für Vespasian die Waffen ergriffen zu ha¬

ben vorgab, konnte nun nicht mehr verhehlen,

was er bezwecke mit seinem Kampfe, nämlich Rache

»nd Freiheit. Die dem Vitellius treu ergebenen

Legionen wollten lieber unter fremder Herrschaft

dienen, als dem ihnen aufgedrungenen Kaiser hul¬

digen. Auch die Gallier standen auf, denn sie

meinten, das Unglück der römischen Heere sey

überall gleich, indem sich das Gerücht verbreitet

hatte, die römischen Winterlager in Mösien und

Pannonien würden von Sarmaten und Daciern

belagert, eben so geschehe es in Britannien. Am

meisten aber hatte der Brand des Kapitals, wel¬

ches bei dem Sturme auf Rom in Feuer aufge¬

gangen war, die aberglaubigen Gemüther beunru¬

higt, denn mau glaubte, das Ende des römischen

Reiches sey gekommen, da dessen Bestehen und

Fortdauer nach dem Glauben der Römer an das

Bestehen des Kapitals geknüpft war. Die Drui¬

den, gallische Wahrsager und Priester, verkün¬

digten, daß die Flamme des Kapitals ein Zei¬

chen des göttlichen Zornes sey; dast nun die Herr¬

schaft der Welt an die transalpinischen Völker

kommen werde. Die gallischen Contingente sielen

von den Römern ab und machten mit Civilis ge¬

meinschaftliche Sache. Clafsicus war damals
6
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Anführer der Trierschen Reiterei, aus altem Kö¬

nigsgeschlecht entsprossen, ausgezeichnet durch Adel

und Reichthum, mehr Feind als Freund der Rö¬

mer, nach dem Beispiele seiner Ahnen. Er un¬

terhandelte zuerst mit Civilis; ihm folgten Julius

Tuwr, ein Trevirer, vom Vitellius zum Gou¬

verneur am Rheinufer bestellt, und Julius Sa-

binus, ein Lingone (aus der Gegend des heuti¬

gen Langres), ein stolzer Mann, der sich rühmte

von Julius Casar abzustammen. In Köln in ei¬

nem Privathause versammelten sich die zum Abfall

geneigten Gallier, Trevirer, Ubier und Tungrer,

die bei den römischen Truppen standen. Ohne lange

Berathung ward die Freiheit Galliens beschlossen;

die Gemeinen des vitellianischen Heeres sollten mit

ihnen gemeinschaftliche Sache machen, die Officiere

aber gemordet werden. Heimlich abgeschickte Bo¬

ten riefen die übrigen Gallier zu den Waffen.

Dem Vocula heuchelten die Soldaten Gehorsam,

der zwar von seiner Lage unterrichtet, aber zu

schwach war, um das verborgene Feuer noch vor

seinem Ausbruche zu ersticken. Er machte zum

bösen Spiel gute Miene, und spielte, gleich den

Soldaten, den Heuchler. Nachdem er Mainz von

der Blokade der Germanen befreit hatte, kam er

nach Köln zurück und brach sogleich gegen den

Feind auf. Schon stand er nicht weit von Vete-

ra, als Clafsieus und Tutor, die mit ihm von
Köln ausmarschirt waren, unter dem Vorwande
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einer Recognoscirung vorrückten und mit den Füh¬

rern der Germanen eine Convention abschlössen.

Darauf trennten sie ihr Corps von den Legionen

und bezogen ein besonderes Lager, ohne auf Vo-

eula's Vorstellungen zu hören, der sich nach Neus

zurückzog. MW Schritte davon entfernt bivoua-

kirten die Gallier und bewogen die römischen Haupt¬

leute und Soldaten zum Abfall. Zum Unterpfande

ihrer entehrenden Treulosigkeit versprachen sie die

Gefangennehmung oder die Ermordung ihrer Sber-

anführer. Vocula, obschon zur Flucht ermahnt,

wagte es dennoch, in der Mitte seiner treulosen

Soldaten eine ernste und strenge Rede an sie zu

halten. Hierauf von seinen Freunden verhindert,

sich selbst den Tod geben, fiel er durch die

meuchelmörderische Hand eines vom Classicus ab¬

geschickten Ueberläufers von der I- Legion. Die

Legionscommandeure Hercnnius und Numisius

wurden gebunden. Classicus erschien nun selbst

im römischen Lager zu Novesium, ließ die Solda¬

ten für Galliens Herrschaft schwören und belohnte

die, welche treulos und eidbrüchig die Hände zu

gallischer Hinterlist geboten hatten. Tutor ließ

die Garnisonen von Köln und der oberrheinischen

Städte für Gallien schwören, während Classicus

eine Abtheilung der übergetretenen Römer nach

Vetera ins Lager schickte, um der Besatzung Par¬

don anzubieten, wenn sie sich in die Umstände

füge; wo nicht, so stehe ihr Hunger, Schwerdt



und Tod bevor. Die Truppen zögerten mit der

Antwort, denn auf der einen Seite verpflichtete

sie zu einer ehrenvollen Vertheidigung der Solda¬

teneid; auf der andern aber nöthigte sie der im¬

mer größer werdende Mangel au allen Lebensmit-

teln zu schmachvoller Uebergabe. Schon war alles

Zugvieh, schon waren Pferde und andere Thiere

aufgezehrt; selbst unreine und ekelhaste (Ratten

und Mäuse) wurden im Dränge der Noth zur

Fristung des Lebens gebraucht. Dessen ungeachtet

hielt sich die Besatzung. Die Soldaten nagten an

Zweigen und Wurzeln, und machten das zwischen

den Mauern wachsende Gras und Moos zu ihrer

Kost; sie gaben ein rühmliches Beispiel römischer

Ausdauer, aber auch des höchsten Elends. Dieses

besiegte endlich ihre Beharrlichkeit; sie baten den

Civilis um ihr Leben. Er hörte ihr Flehen nicht

eher, als bis sie für die Sache Galliens den Eid

der Treue geleistet hatten. Nun gestattete er ih¬

nen freien Abzug; die Kriegskasse, das Gepäck

und die schweren Waffen mußten sie im Lager zu¬

rücklassen. So zog die ausgehungerte, wehrlose

Schaar ab; schon beim fünften Meilensteine wur¬

den sie auf der Straße von den Germanen um¬

ringt; die sich zur Wehre setzten, fielen auf der

Stelle; andere wurden auf der Flucht niederge¬

hauen; die übrigen eilten in das Lager zurück.

Civilis beschuldigte zwar die Germanen, sie hat¬

ten sein gegebenes Wort durch diesen schändlichen
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Ueberfall verletzt; jedoch läßt sich es nicht mit

Gewißheit sagen, ob dies Civilis Wille gewesen

sey, oder ob er die gegen die Römer erbitterten

Germanen nicht habe können zurückhalten. Vetera

wurde geplündert und in einen Aschenhaufen ver¬

wandelt. Die römischen Soldaten, die sich aus

jenem Gemetzel hierher gerettet hatten, wurden

ein Raub der Flammen, denn wahrscheinlich hatte

man sie in Gebäude eingeschlossen, woraus ihnen

die Flucht nicht möglich war. Der Commandant

der Festung, Mummius Lupercus, wurde mit

andern Geschenken der verehrten germanischen

Wahrsagerin vellcda, die im Lande der Bructe»

rer an der Lippe in einem einsamen Thmme wohn¬

te, geschickt, aber unterwegs getödtet. Sie hatte

damals durch ihre Orakel einen wichtigen Einfluß

bei den Germanen, zumal da sie ihnen einen glück¬

lichen Kampf und die Vernichtung der römischen

Legionen verkündiget hatte. Die Centurionen und

Tribunen, die aus Gallien waren, ließ man am

Leben und behielt sie als Geißeln. Die Lagerplatze

am Rhein wurden wie Vetera zerstört und ver¬

brannt, nur Mainz und Vindonissa (Windisch)

ausgenommen. Die XIII. Legion mit den Hülfs¬

truppen zu Rens erhielt den Befehl, nach Trier

abzugehen. Auch sie befand sich in einer trauri¬

gen Lage und fürchtete das Schicksal der V. und

XlV. Legion in Vetera. Unter gallischer Eskorde

zogen die Soldaten ab, still und in sich gekehrt.
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gleich einem Leichenzuge. Hinter Bonn stieß die

I. Legion zum Zuge. Wo er sich näherte, liefen

die Leute haufenweise herbei, um das jämmerliche

Schauspiel der gefangenen Legionen anzusehen und

sich daran zu ergötzen. Ein Theil der Cavallerie,

aus Picentinern bestehend ?icen>inozum),

mochte solchen Hohn und Schimpf nicht länger

ertragen, und richtete seinen Marsch nach Mainz,

ohne auf die Versprechungen und Drohungen des

gallischen Hauptmanns, der die Eskorte befehlig¬

te, zu achten. Unterwegs tödteten diese Pieenti-

ner den Mörder des Voeula. Die Legionen gin¬

gen weiter und lagerten sich vor den Mauern von

Trier. Bei dem glücklichen Fortgange des Unter¬

nehmens berathschlagten sich Civilis und Classicus,

ob Köln zerstört werden solle, welches ein Haupt-

sitz der Römerherrschaft am Rhein war, und da¬

her den transrhenanischen Germanen eine verhaßte

Stadt. Sie wollten, daß Köln entweder für alle

Germanen ein gemeinschaftlicher Ort bleiben, oder

sammt den Ubiern, denen der römische Name Agrip¬

pin enser lieber war, als der teutsche, vertilgt

werden sollte. Die auf dem rechten Rheinufer

wohnenden Tencterer schickten also an den Senat

der Agrippinenser eine Gesandtschaft und forderten

Vereinigung mit den Germanen, Vernichtung der

") Sie wohnten in Kampanien, auf dem rechten Ufer
des SilaruS (Silaro).
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römischen Herrschaft, Auslieferung aller römische»
Güter, Zerstörung der Festungswerke und Ermor¬
dung aller Römer in der Stadt. Der Senat war
klug genug, die Antrage nicht sogleich unbedingt
zu bewilligen; denn leicht konnte sich das Kriegs¬
glück wenden, und überdies waren auch die Ubier
schon so sehr römisch geworden, als daß sie auf
einmal wieder -hatten können Teutsche werden.
Die Festungswerke blieben; es wurden aber die
römischen Abgaben und Zölle aufgehoben, freier
Uebergang über den Rhein gestattet und Truppen
bewilligt. Mit diesen besetzte Civilis das Land
der Sunici und streifte gegen das Gebiet der
Tungrer, Bethasier und Nervier, deren
Anführer Claudius Labco ihm aber Widerstand
leistete und eine Brücke an der Maas besetzt hat¬
te. Die Germanen schwammen aber durch den
Fluß, griffen den Labeo im Rücken an, wahrend
sich Civilis in den Haufen der Tungrer stürzte
und sie aufrief, zu ihm überzugehen.Die Tung¬
rer folgten seinem Rufe, Labeo floh, die Nervier
und Bethasier ergaben sich. So hatte sich Civilis
bedeutend verstärkt, und würde größere Fortschritte
gemacht haben, wenn mehr Einheit unter den ver¬
schiedenen Anführern gewesen wäre und ein ge¬
meinsamer Plan alle vereinigt hatte. Allein die
gallische Schlauheit, Zweideutigkeit und Herrsch¬
sucht, und der Römer gewandte Politik, welche
durch List und Trug, durch Nachgeben und Ver-



sprechungen, durch Trennung und Uneinigkeit für

sich zu gewinnen wußten, trieben auch bei dieser

Sache ihr heilloses Spiel. Die Römer gewannen

so viel Zeit, daß neue Legionen herbeikommen

konnten: die VI. und X. aus Spanien, die XIV.

aus Britannien, die VI., VIII., XXI. und H-

aus Italien. Julius Sadinus, der sich in

Gallien als Cäsar begrüßen ließ, machte zwar ei¬

nen Streifzug gegen die Sequaner, welche tapfer

für die römische Herrschaft in Gallien stritten,

mußte sich aber nach einem übereilt angefangenen

Treffen in ein Landhaus flüchten, das er, um das

Gerücht von feinem Tode zu verbreiten, selbst

anzündete. Er floh aber mit seiner ausdauernden,

treuen Gattin Lpoppine oder ^Lpponina in eine

verborgene Höhle und lebte, abgesondert von aller

menschlichen Gesellschaft, immer als todt geglaubt,

neun Jahre lang. Endlich wurden sie entdeckt

und auf Befehl des unerbittlichen Vefpasianus im

Jahr 79 enthauptet. Der glückliche Widerstand

der Sequaner hemmte die Fortschritte des galli¬

schen Freiheitschwindels. Nach und nach kamen

die gallischen Staaten zur Besinnung, und die

Reiner lein gallisches Volk um Rheims) setzten

einen Reichstag an, wo die Abgeordneten gemein-

l») r-c. Ilist. IV. c. 68. Die Nummer» der Legionen

werde» i» den INS3. verschieden angegeben. Siel?«
OI.>ciIin 'I'.ic. I. I.



schaftlich berathschlagen sollten, ob die Freiheit

oder der Friede unter römischer Oberherrschaft

rathsamer sey. Wahrend die römischen Legionen

aus Italien über die Alpen gingen, hielten die

Gallier ihren Reichstag zu Rheims, wo viele Ab¬

geordnete bei der drohenden Gefahr schwankten und

zum Nachgeben sich geneigt zeigten; denn wahrend

Tullius Valcntrnus aus Trier die Sache der

Freiheit vertheidigte, und zur Fortsetzung des

Kampfes die Gemüther zu gewinnen suchte, stimm¬

te Julius Auspex, ein vornehmer Römer, für

den Frieden und die meisten stimmten ihm bei.

Vergebens wurde den Trevirern, welche Valen-

tinus zur Fortsetzuug des Freiheitskrieges gewon¬

nen hatte, die Niederlegung der Waffen im Na¬

men Galliens geboten. Sie beharrten im Aus¬

stände; allein weder unter ihnen, noch unter den

Lingonen und andern Staaten, die für die Sache

der Freiheit die Waffen ergriffen hatten, wurde

so gehandelt, wie es die Größe des Unterneh¬

mens erforderte und unter den Anführern der

gallischen, batavischen und germanischen Schaaren

herrschte keine Einigkeit und keine Uebereinstim¬

mung ihrer Operationen. Civilis zog im Lande

der Belgen umher, um den Claudius Labes auf¬

zusuchen; Classicus überließ sich trager Ruhe,

gleich als ob er schon die Früchte der erkämpften

Herrschaft genösse; Tutor zögerte, den Oberrhein

und die Alpenpasse zu besetzen. So drang unge-



hindert die XXI. Legion aus Vindonissa, ihrem

Standquartier, und Sexrilius Felix mit deid

Hülfstruppen durch Rhatien nach dem untern

Germanien vor. Dazu kam noch die Reiterei der

der Singularier, welche Julius Bri-

ganricus, der Schwestersohn des Civilis und

sein Feind, anführte. Zwar hatte Tutor sein

Heer durch Vangionen, Caracaten, Tribokker und

römische Veteranen verstärkt, allein alle diese gin¬

gen bald zu der heranrückenden römischen Armee

unter Gextilius 8clix in der Gegend zwischen

Speier und Worms über. Tutor umging mit

den ihm treu gebliebenen Trevirern Mainz, und

setzte sich bei Bingium (Bingen) fest, welches

damals noch auf dem linken Ufer der Nahe lag,

und brach die Brücke ab. Se.rtilius ging aber an

einer seichten Stelle durch den Fluß, trieb die

Trevirer aus ihrer Position und schlug sie in die

Flucht. Unterdessen hatten in Trier wahrend Va¬

lentins Abwesenheit die beiden römischen Legionen

aus Neus und Bonn aus eigenem Antriebe dem

Vespasian geschworen und zogen bei Valentinus

Ankunft in die den Römern befreundete Stadt

Medromatiei (Metz).

Um diese Zeit kam der neue römische Ober¬

feldherr Ccrialis, ein umsichtiger, gewandter.

Die -I» Zinßuilarixni war eine Art von kaiserlicher

Elitengarde zu Pferde. Auf einer Inschrift bei Grn-

ter x. 1023, 2. heißen sie e^ine-, Sing>U»iü



thatiger Mann, welcher die schon fast vernichtete

Herrschaft der Römer am Niederrhein und in ei¬

nigen Diftrieten des nördlichen Galliens wieder her¬

stellte und befestigte, in seinem Hauptquartier an.

Nach Metz schickte er sogleich einige Officiere, wel¬

che die beiden Legionen auf den nächsten Wegen

gegen den Feind führten, wahrend er selbst mit

den Mainzer Truppen in drei Tagemarschen bis

Rigodulum (Reol) an der Mosel vordrang.

In dieser durch Berge und den Fluß geschützten

Stadt hatte sich der Trevirer Valentinus ver¬

schanzt; allein Cerialis ließ stürmen und nahm

ihn gefangen. Am folgenden Tage rückte Cerialis

in Trier ein, und nur mit Mühe konnte er diese

Stadt vor der Wuth der Soldaten retten, welche

das treulose Trier zur Plünderung und Zerstörung

bestimmt hatten. Nun schrieben Civilis und Clas-

sieus an den Sieger und boten ihm die Herrschaft

über Gallien an, wenn er sich mit ihnen vereini¬

gen wolle. Cerialis aber, unbestechlich, gab auf

diesen Antrag keine Antwort. Da erschien Civilis

in Eile und unerwartet vor Trier und stürmte

das römische Lager, welches die Truppen vor der

Stadt bezogen hatten. Cerialis, der in der Stadt

Trier selbst schlief, hörte des Nachts in seinem

Bette von dem plötzlichen Angriff der Bataver

und von der gefahrlichen Lage der Seinigen. Schon

hatten die Bataver die Mosclbrücke besetzt, da

stürzte der römische Feldherr in wilder Hast seinen
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Legionen zu Hülfe, hemmte die Flüchtigen und

feuerte zu neuen Angriffen an, so daß Civilis

zum Weichen gebracht und das feindliche Lager

erobert ward. Durch neue Truppen aus Germa¬

nien verstärkt, rüstete sich Civilis zu einem neuen

Kampfe bei Vetera, dessen Lage ihm Sicherheit

gewährte, und die Erinnerung an die hier erfoch¬

tenen Siege konnte seine Truppen zu neuer Tapfer¬

keit anspornen. Damals war die Ebene bei Xan¬

ten sehr sumpfig und Civilis hatte sie durch einen

dem Rheinstrome entgegen gebauten Damm noch

mehr überschwemmt. Von Trier aus war ihm

Cerialis mit der II-, XVI. und XIV. Legion bis

in die Gegend von Vetera nachgerückt. Die Ger¬

manen kannten hier genau das Gelände (Terrain);

sie waren geübt im Schwimmen und ragten mit

ihren langen Leibern auch stehend weit aus dem

Wasser hervor, während die Römer hier einen

sehr schwierigen Stand, hatten, denn ihre Waffen

waren schwerer als die germanischen und nicht ge¬

eignet, um damit im Wasser stehend zu agiren;

sie selbst von Statur kleiner, und an solche Was-

serercrcitieu nicht gewöhnt, daher sie mit Pferden

und Waffen in die tiefen Sümpfe und den schlam¬

migen Boden versanken. Von allen Seiten wur¬

den sie von den Teutschen beunruhigt und biswei¬

len Einzelne auch in's Wasser gestürzt. So ver¬

ging der erste Tag, wo Cerialis mit dem Feinde

zusammengetroffen war. Am folgenden Morgen
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ordnete er die Schlachtreihen; in die erste Linie
stellte er die Reiterei mit den Cohorten der Hülfs¬
völker, in die zweite die Legionen, und die Tap¬
fersten behielt der Feldherr zu einem unerwarteten
Angriffe in seiner Nahe. Gegenüber stand Civilis
mit keilförmigen Haufen, rechts die Bataver und
Gugerner, links und zunächst am Rheine die Ger¬
manen. Beide Führer ermähnten ihre Heere zur
Tapferkeit, und das Treffen begann. Zuerst schoß
man Steine, bleierne Kugeln und Wurfspieße auf
einander ab, was, nach unserer Art zu reden,
ein Tirailleurfeuer war. Die Feinde näherten sich
der römischen Schlachtlinie und durchbohrten mit
ihren langen Lanzen viele Römer, wahrend zu
gleicher Zeit die Bructerer, die auf dem oben er¬
wähnten Rheindamme standen, durch den Rhein
schwammen und der ersten römischen Linie in die
Flanke kamen, so daß diese geworfen wurde. Die
Legionen traten nun in den Kampf. Jetzt zeigte
ein batavischer Ueberlaufer dem Cerialis einen
trockenen Weg, wo die römische Reiterei dem
Feinde in den Rücken fallen konnte. Zwei Schwa¬
dronen wurden also dahin geschickt, und indem sie
auf die Gugerner, die vsu dieser Seite keinen
Angriff erwarteten, einhieben, griffen von vorn
die Legionen an. Die geschlagenen Germanen flo¬
hen dem Rheine zu und retteten sich über den
Fluß. Ware die römische Rheinflotte zu rechter
Zeit hier angekommen, so würde der Sieg noch
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vollkommner gewesen seyn; auch wurde durch die

einbrechende Nacht und durch plötzlichen Regenguß

die Reiterei verhindert, die Fliehenden zu verfol¬

gen. Civilis zog sich über die Waal auf die In¬

sel der Bataver zurück. Die Stadt der Bataver

) wagte er nicht zu hehaup-

ten, sondern plünderte und zerstörte sie. Am

den Römern das Vorrücken zu erschweren, zer¬

störte er den Damm des Drusus, wodurch das

linke Ufer der Waal unter Wasser gesetzt wurde;

und dies erreichte er mit leichter Mühe, weil die

Hauptströmung des Flusses von Natur schon sich

in diese niedrigen Gegenden neigte und der Rhein

seinem alten Bette nachfolgte. Drusus hatte

nemlich die alte Vssel mit dem Rheine durch ei¬

nen Kanal verbunden und um diesem Kanal mehr

Wasser zu geben, oberhalb der Waal, an der

Spitze der batavischen Insel, einen Damm auf¬

werfen lassen, der den Lauf der Waal nach dieser

Seite hemmte und dem Kanal oder der neuen

Vssel das Wasser zuführen sollte. Nach dieser

Schlacht waren Tutor und Classicus mit 113 Se.

55) Man hat Oppiälim Vatsvoi-Iim für gleich bedeu¬

tend mit I-.iravoiZ urlin, gehalten; dies ist aber kei¬

neswegs der Fall. Lskavollm IIM und I^ovinnia-

ANS sind eine und dieselbe Stadt, nemlich Nimwe-
gen; Oxpi-Zlim L<itzvor»m ist aber Balten bürg
an der Maas. Lalsvoäuvum halten auch Einige

für Wyk de Durstede. Minola im a. W. S. 2L8.



natoren aus Trier nach Germanien über den Rhein

gegangen, um neue Hülfstruppen dem Civilis zu¬

zuführen, der die römischen Festungen in Holland

angriff. Die Römer hatten damals noch Arena-

rum (Arnheim, oder Qualburg bei Cleve), Ba-

tavodurum (Nimwegen) Griunes (Rossum

oder das Fort St. Andries) und Vada (zwischen

Dreumel und Leuwen) besetzt. 'Allein auch hier

schlug Cerialis die Bataver und Germanen. Dar¬

auf machte er eine Reise nach Novesium und

Bonn, um die Lager zu inspiciren. In Köln hat¬

ten die römisch gesinnten Einwohner schon vor der

Schlacht bei Trier alle Germanen in ihren Quar¬

tieren ermordet. Cerialis reiste auf dem Rheine

zurück. Bei Köln, wo die römischen Rheinschiffe

vor Anker lagen, machten die Germanen bei Nacht

einen Ueberfall, und das Admiralschiff, worauf

man den Cerialis vermuthete, wurde nebst andern

Schiffen eine Beute der Germanen, die dasselbe

aus dem Rheine in die Lippe führten und ihrer

verehrten Velleda als ein Siegsgeschenk weiheten.

Cerialis hatte aber zu seinem Glücke nicht auf

seinem Schiffe die Nacht zugebracht, sondern bei

einer schönen Agrippinenserin die Freuden der Lie¬

be genossen. So war er zwar der Gefangenschaft

entgangen, aber nicht der Schande, und die Wa¬

chen entschuldigten ihre Sorglosigkeit damit, daß

sie den Befehl gehabt hatten, sich ruhig zu ver¬

halten, um nicht durch Hörner- und Trompeten-
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schall des Feldherrn Schlummer zu stören. Da

sie also nicht hatten dürfen blasen und anrufen,

so seyen auch sie in Schlaf gesunken. Civilis

hatte indessen beschlossen, seine erlittenen Nieder¬

lagen durch eine große Schlacht zu Wasser abzu¬

wischen. Wo der Rhein den Maasstrom in den

Ocean führt und eine große Wasserflache bildet,

da stellte er seine Flotte in Schlachtordnung auf;

für Cerialis mehr ein Gegenstand der Bewunde¬

rung als der Furcht. Allein auch diesmal wurden

die Bataver geworfen, ihre Schiffe auseinander

getrieben. Civilis ging über den Rhein zurück

und blieb unthatig, wahrend Cerialis die batavi-

sche Insel verwüstete, des Civilis Aecker und

Landgüter aber verschonte. Wahrend dieser Vor¬

falle war der Herbst gekommen; der durch Regen¬

güsse angeschwollene Rhein trat aus seinen Ufern

und überschwemmte die batavische Insel. Den

Römern fehlte es an Schiffen und Zufuhr; selbst

ihr Lager mußte der Gewalt des Wassers weichen.

In dieser mißlichen Lage hatten die Römer leicht

verjagt werden können, auch hatten die Germanen

M neuem Kampfe Lust; aber römische List und

Ueberredung scheint sie von des Civilis Seite ge¬

trennt zu haben. Auch war man des langen Krie¬

ges, der den Batavern keine ruhige Freiheit, den

römischen Heerführern keinen Triumph brachte,

von beiden Seiten müde. Daher ließ Cerialis

durch heimliche Boten den Batavern Frieden, dem



Civilis Pardon anbieten; auch die viel geltende

Velleda und die Nachbarn am Rhein und an der

Lippe gewann er durch Versprechungen und Dro¬

hungen. Die Bataver waren zum Frieden ge¬

neigt, denn sie sahen ein, daß sie, als ein kleiner

Theil des Menschengeschlechts, die allgemeine Knecht¬

schaft, die auf dem großen Erdkreise laste, nicht

vertilgen konnten. Die Stimmung des Volkes

wahrnehmend bat Civilis um eine Unterredung

mit dem römischen Feldherrn. Sie kam zu Stande

ouf der Brücke über die Waal, vielleicht bei Nim-

wegen. In der Mitte wurde diese Brücke abge¬

brochen, so daß auf der einen Seite Cerialis, auf

der andern Civilis stand, von dessen Vertheiln,

gungsrede in den erhaltenen Historien des TaeituS

nur der Anfang steht. Es wurde also im Herbste

des Jahres 70 zwischen den Römern und Bata¬

vern Frieden geschlossen, und fernerhin blieben die

Bataver Freunde und Bundesgenossen des römi¬

schen Volkes. Das ganze westliche Rheinland

war von nun an wieder römisch und ist es geblie¬

ben bis zur Zeit der Franken. Das durch Brand

zerstörte Vetera wurde wahrscheinlich wieder

aufgebaut, doch verlor es seit Köln's Vergröße¬

rung , seine frühere Wichtigkeit. Die Kampfe am

Niederrhein waren vorüber, bis sie erst spater

durch die Franken wieder erneuert wurden, daher

wir auch nur fragmentarische Nachrichten für un¬

sern Zweck zusammenlesen können.



Im Jahr 9? schickte der Kaiser Domitian

den Spanier Ulpius Crinitus Trajanus als

Oberfeldherrn der Legionen in Untergermanien nach

Köln, wo er die durch zwanzigjährige Ruhe er¬

schlaffte Kriegszucht wieder herstellte und die über¬

rheinischen Völker von den römischen Grenzen ab¬

hielt. Wahrend seiner Anwesenheit in Köln

erhielt er die Nachricht von seiner Erhebung auf

den römischen Kaiserthron, nach dem Tode Ner-

va's, der ihn adoptirt hatte, zu Anfange des

Jahrs 98. ") Nicht allein in Rom, sondern

auch in den Provinzen, besonders an der Donau

und am Rhein verewigte er sich durch Anlagen

von Städten, Heerstraßen, öffentlichen Monu¬

menten und Erziehungsanstalten armer Kinder.

In Vetera's Nähe gründete er eine römische Co-

lonie, nach ihm L»1onia genannt, wo die

XXX. Legion mit dem Beinamen Mpia Viouix

ihr Standquartier hatte. Von dieser eoloni.-l

'j'i-aj-in-t wird weiter unten die Rede seyn. Tra-

jan's Nachfolger Aelius Hadrianus (117 — 133)

besuchte auf seinen eilfjährigen Reisen auch unsere

Rheingegenden, wo er die Legionen wacker übte,

als wäre ein Feind im Anzüge; denn er trauete

den benachbarten Germanen nicht, obgleich unter

Nerva die mächtigen Bructerer geschwächt worden

Oio IvXVIII. c. Z. ?1in. e. 14.

Lutroxius VIII. c. 2. x> b3ü. «6.



waren, und Spurinna (klin. II'. 7.), ein

Feldherr Trasan's, ihnen einen König mit Ge¬

walt der Waffen aufgedrungen hatte. Antoninus

pius, der tugendhafteste aller römischen Kaiser,

und einer der edelsten Menschen, unter dessen

Wjähriger Herrschaft (138 —IM) der römische

Erdkreis einer stillen, beglückenden Ruhe genoß,

hinterließ auch am Niederrhein Denkmaler seiner

kaiserlichen Fürsorge. Pighius sah bei dem Herrn

Gerhard von Reck auf dem Schloß Loh bei

Xanten einen auf der nahen römischen Heerstraße,

die zum Theil noch sichtbar ist, gefundenen Milli-

enstein, dessen Inschrift, obgleich durch das Alter

undeutlich gemacht, bezeugte, daß Antoninus Pius

jene Heerstraße einige 1000 Schritte wieder her¬

gestellt habe. Auch sah Pighius zu Xanten bei

dem Advocat Heinrich Risivieus eine Inschrift von

einer zerbrochenen Marmortafel, woraus hervor¬

ging, daß die Kaiser Narcus Aurelius Anto¬

ninus (Philosophus) und L. Aurelius Verus

eine durch Brand zerstörte Schule der Colonie

Trajana Ulpia (auf der Inschrift stand 'Ik.

Vl..) wieder aufgebauet hatten. ") Die Siege

des Antoninus Philosophus über die Germanen,

gegen welche er die Legionen in Gallien und am

Rhein gerüstet hatte, bezeugt eine bei Xanten ge¬

fundene Münze Mit der Inschrift: ^1- Antoninus

I'igliii Ilerciilez ?rocliciui x. 77 s<z.
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<?erm. Z»rm. "tr. XX. Auf der Kehr¬

seite sind Trophäen mit der Umschrift: äs Keims-,

„is. ?») Titus Commodus ?lntoninus (180

bis 192) erkaufte sich von den Germanen die Ruhe

für römisches Geld. Die Bewegungen der Ger¬

manen in Gallien stillten seine Legaten. Die trans-

rhenanischen Frisier besiegte unter ihm der Feld¬

herr AlbilMS, der auch die älbinian-l castra,

jetzt Alphen bei Leyden, erbauete. Didius Iu->

lianus, der als ein reicher Schwelger nach des

Kaisers Pertinax Ermordung im Jahr 193 die

Weltherrschaft von den Garden im Rausche er¬

kaufte, commandirte früher die xxil. Legion am

Niederrhein, °°) welche damals ihr Hauptquar¬

tier in Vetera oder in der 'lr-ii-ln-t hatte,

wie die daselbst häufig gefundenen Legionssiegel

Mit der Aufschrift: I.eZ. XXII. ?r.

oder ^8- xxil. ?ri. vv. (?rimigenia
Viotrix) bezeugen. Gewöhnlich stand diese Legion

in Mainz. Aus der Periode des edeln Alexan¬

der Severus (222— 235), von welchen die

XXX. Legion sich Severiaii!, nannte,

hat man mehrere Legionsziegel und eine zu Bonn

jetzt befindliche -"a votiva bei Tanten gefunden,

von denen weiter unten die Rede seyn soll.

") Diese Münze ist abgebildet in Teschenmacher'i
Amiale», x. 63.

SxaNlZn. in Oläio lul. c. t.



Unter des unthätigen p. Ticinius GalllcnuS

Herrschaft (359 — 263), wo das römische Reich

von den Barbaren hart bedrangt wurde und die

Gouverneure in den Provinzen sich für unabhän¬

gig erklärten (die Periode der 30 Tyrannen mit

Unrecht genannt), machten die unter dem Namen

Franken vereinigten Volker längs des Nieder«

rheins Streifzüge nach Gallien, selbst einmal bis

nach Tarracona in Spanien. Dessen ungeachtet

nein t eine bei Xanten gefundene Silbermünze den

Gallienus (rostilutor .LsIIiil-

rinn, Wiederherstelle Galliens). Auf dem Re¬

vers empfangt der Kaiser die Huldigung eines

Fußfälligen ^). Die kleinen Kaiser, welche un¬

ter Gallienus in Gallien und am Rhein herrsch¬

ten, waren: PostHumus, ein Mann von Kraft

und Tugend, wurde bei Mainz erschlagen, weil

er seinen Soldaten die Plünderung der aufrühre¬

rischen Stadt Mainz nicht erlaubte. Lollianus

bauete die zerstörten Städte Galliens, auch einige

von PostHumus auf barbarischem Boden erbauete

Lager wieder auf und stellte die Ordnung wieder

her; ihn tödtete sein Nachfolger Dicrorinus,

Vater und Sohn, in Köln ermordet, und beide

vor der Stadt begraben, wo ihre Grabmäler mit

der Inschrift standen: Ilio lw-z Viclorini

sil.i -iunt. Der Schmied Marius war nur drei

Abgebildet in Teschenmacher'S Annalen, x. 6S.
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Tage Kaiser; dann wurde er von einem Soldaten

mit einem Schwerdte, das der Kaiser selbst ge¬

macht hatte, erstochen. Tetricus behauptete sich

langer, bis er, vom Kaiser Zlurelianus bei Cha-

lons 274 geschlagen, der gallischen Herrschaft ent¬

sagen mußte. Der edle Kaiser produs (276 —

282) hatte mit den Franken und Allemannen harte

Kampfe zu bestehen, die aber in die Geschichte des

Oberrheins gehören. Es sollen damals 400,060

Germanen am Rhein erschlagen worden seyn. Die

gefahrlichsten Feinde der Römer am Niederrhein

waren seit der Mitte des dritten Jahrhunderts

die Franken, die von Friesland bis an die Lahn

wohnten. Auf der Peutingerschen Wegcharte steht

daher mit Kapitalbuchstaben auf der östlichen Seite

des Niederrheins: Bei den Streif¬

zügen der Franken war es mehr auf schnelle Plün¬

derung und Verwüstung abgesehen, als auf blei¬

bende Eroberung, daher die grauenhafte Verwü¬

stung der römischen Städte am Niederrhein, in

der letzten Periode des römischen Kaiserreichs. Sie

erneuerten ihre Raubzüge über den Niederrheiu

unter Dioclctianus, dessen Miikaiser, der rauhe

Jllyrier M- Valcrianus Maximianus (286 —

305), an den Ufern des Rheins und in Gallien

harte Kampfe zu bestehen hatte, besonders gegen

die Bagauden, aufrührerische Bauern in Gal¬

lien, und gegen Carausius, der sich mit den

seerauberischen Sachsen und Franken verbunden



und in Gallien den Kaisertitel sich angemaßt, hatte.

Damals, so erzahlt die heilige Sage, schickte

Diocletian seinem kampfenden Mitkaiser Maximian

aus Aegypten die thebaische Legion, so ge¬

nannt von der uralten Stadt Theben in Oberagyp-

ten, zu Hülfe. Sie soll aus christlichen Solda¬

ten bestanden haben; ihr Anführer hieß Mauri¬

tius; Hauptleute waren Gereon, Victor, Cas-

sius und Llorcutius. Da diese christliche Schaar

gezwungen werden sollte, den heidnischen Göttern,

insbesondere dem Mars, Opfer zu bringen, so

trennte sich Mauritius mit seinen Christen von der

Armee des Maximianus und zog nach Agaunum

in Savoyen am Genfersee. Dort wurden sie aber

wegen ihres standhaften Glaubens decimirt, d. h.

der zehnte Mann enthauptet. Die übrigen zogen

weiter nach Bonn, wohin schon Cassius und Flo-

rentius vorausgegangen waren. Diese fanden hier

ihren Märtyrertod. Gereon zog weiter nach

Köln, wurde aber hier mit 318 Genossen deS

christlichen Glaubens niedergehauen. Nachdem diese

ihren Untergang gefunden hatten, kam die letzte

Schaar von 330 Mann unter Victor in die Stadt

der Franken, welche diesen Ort nach dem Wohnsitz

ihrer Vorfahren Troja nannten (eine Verstüm¬

melung des Namens bei Tanten),

»2) Am ausführlichste» erzählt sie der französische Mönch

lielii>s>i<luz (1- 1227) in seinem: S.

(is^eonis so äuciorum ejus.
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und schlug auf den grünenden Wiesen ihr Lager

auf. Bald wurden sie aber von der nachfolgen¬

den römischen Kriegsschaar eingeholt, alle nieder¬

gehauen und ihre Leichname in die nahen Sümpfe

und Moraste versenkt. Dieses soll geschehen seyn

im Jahr 298. Helena, des Kaisers Constantinus

Mutter, ließ aber im Jahr 3l6 die Gebeine die¬

ser gefallenen Glaubenshelden sammeln, und grün¬

dete zu Ehren dieser Märtyrer Stifter und Kir¬

chen zu Bonn, Köln und Tanten. Geschichtlich

ist aber diese Legende, so wie diese frühe Grün¬

dung christlicher Kirchen nicht erwiesen. Die Ge¬

beine Victors und seiner Schaar werden in der

Domkirche zu Xanten noch aufbewahrt. Stange-

fol in den ^nn-üiI)U3 türculi 589

erzahlt: „Als ferners vielgemelter Kaste oder

Relictu-lrium (worin Victor's Gebeine aufbewahrt

wurden) ^nno aus Forcht Hertzogen Chri¬

stians von Braunfchweig, vermeyneten Bischoffs

zu Halberstadt, so sich ^lsAsiium Sseeräolum,

der Geistlichen Geissel nennete, vnd Caroln von

Manßfeldt, so an diesen örtern Kirchen vnd Clau-

sen neben allen Reliquien, zerstöreten, von Herrn

Dechant» vnd Capitul zu Santen eröffnet, hat

mans auff folgende weiß befunden: darum der

Leib S. ViLtoris, erstlich das Hinterhaupt mit

etlichen stücklein der Hirnschalen, darnach das

Kinback, den Rückstrang, etliche Rippen, zwei

Kniebein, zwey lange Bein, vnd viele kleine stück-



— 105 —

lein, bei einander gelegt, als wan der Märtyrer

noch lebete. Wird dieser Schatz vnd Kirch, als

ein Altes klo»iiinsiiluiii der Wahren, Alten Ca-

tholischen Religion, alldar noch heut in großen

Ehren gehalten, also daß von solchen H. H. Mär¬

tyrern, vnd deß Tempels Überschrift und Titul,
Aä Laiietos IVIartvres, zu den H. ^>. Märtyrer,

die gantze Stadt noch ihren Nahmen,

hat vnd behält, da sie zuvorn anders genennet

war." —

Unter Constantii, dem Großen fielen die

Franken am Niederrhein in Gallien ein. Um sie

von ähnlichen Raubzügen abzuhalten, gab der Kai¬

ser ein grausames Strafexempel, indem er einige

gefangene fränkische Fürsten im Circus zu Trier

wilden Bestien zum Fraß vorwerfen ließ. Am

Rhein wurden neue Kastelle angelegt und die alten

in Vertheidigungszustand gesetzt. Zu Köln ließ

Constantin eine steinerne Brücke über den Rhein

bauen, welche durch ein römisches Fort zu Deuz
vivitenss) gedeckt war. Diese Brücke

stand an der heutigen Salzgasse in Köln, fing

am sogenannten Gappstock an, führte auf die sonst

im Rhein befindliche Martinsinsel und ging von

da in der größten Weite bis Deuz. In den tro¬

ckenen Jahren 1750, 1767 und 1800 zeigten sich

noch Spuren der Pfeiler. Die Rudera am Bey-

cnthurm zu Köln rühren aber nicht von der Rö¬

merbrücke her, sondern sind ein abgebrochener Aus-



— 106 —

bau, worauf sonst ein Wachhauschen stand. ")

Diese Brücke war noch zur Zeit des Kaisers

(l)rro t- in gutem Stande, dessen Bruder Lruno,

Erzbischof zu Köln, sie aber auf Geheiß des Kai¬

sers abbrechen ließ und die Steine zum Bau der

Pantaleons-Kirche verwendete. Sie soll so breit

gewesen seyn, daß sieben Wagen neben einander

darauf fahren konnten, also ein riesenhaftes Werk,

dessen Verlust unersetzlich ist. Durch das Abbre¬

chen der Brücke wurde den Ollfranken der Weg

nach Gallien versperrt, denn Otto fürchtete, sie

möchten sich mit ihren Stammgenossen in Gallien

enger gegen ihn vereinigen. Sebastian Münster

erzahlt, daß man die Brücke deshalb abge¬

brochen habe, weil auf ihren Seiten bei Nacht

viel Todschlag und Rauberei verübt worden sey.

Damals wurde auch das Kastell zu Deuz zerstört.

Unter Constantin's Nachfolgern hörten die Einfalle

der Franken nicht auf. Unter Constanrius be¬

wachte Sylvanus, ein durch Wissenschaften ge¬

bildeter Mann, die Rheingrenze und hielt die

Barbaren zurück. Er wurde sogar zum Impera¬

tor ausgerufen, allein schon am Wsten Tage sei¬

ner Herrschaft ließ ihn Constantius durch Meu¬

chelmord in Köln umbringen. Nun erschienen die

Franken mit neuer Wuth; 40 Städte am Rhein

Minola in der Uebersicht, S. 60 f.
") S. dessen Cosmographey, Basel 1550 Fol. D. 716.
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wurden erobert, Colonia Agrippina sammt 45 Bur¬
gen und kleinern Kastellen zerstört, unermeßliche
Beute und eine große Zahl Gefangener hinwegge-

. schleppt. 6°) Daß damals auch Vetera und
Trajana dem schrecklichen Geschicke unterlagen,
ist nicht zu bezweifeln. Constantius wußte in die¬
ser Zeit der Noth für Galliens Rettung kein an¬
deres Mittel, als seinen Vetter Aavins Iulia-
nus zum Cäsar zu ernennen. Julian, von den
friedlichen Studien der Weisheit aus Athen zu
den Waffen gerufen, zeigte bald durch Thaten
seinen kraftig ausgebildeten Geist. Er wird Apo-
stata, d. h. der Abtrünnige, genannt, weil er
von dem durch Mönchthum, Heiligenverehrungund
theologisches Gezänk herabgewürdigten Christen¬
thum sich zu der Religion der Vorzeit wandte,
wie er sie in den Schriften und Unterredungen
neuplatonischer Weisen kennen gelernt hatte. In
Vienne hörte er, daß die Allemannen die Städte
von Strasburg bis Mainz besetzt hatten. Von
Brocomagus (zwischen Straßburg und Hagenau)
eilte er nach Köln, das schon erobert und zerstört
war. 2°) Dieser für den Besitz Niedergermaniens
wichtige Platz mußte zuerst wieder den Franken
abgenommen und befestiget werden. Sein Marsch
ging durch verödete Fluren, bei zerstörten Städten

25) ^rnmian, XV. c. 5. 3.
ül-iic. XVI. c. 3.
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und Kastellen vorüber; nur bei Koblenz stand noch

der Ort Rigodulum und bei Köln ein Thurm.

Er verließ diese Stadt nicht eher, als bis er die

frankischen Fürsten in Schranken gesetzt, einen

Friedensvertrag abgeschlossen und den Besitz der

Stadt wieder gewonnen hatte. Darauf zog er

im Sommer des Jahrs 357 gegen die Alleman¬

nen, die er nach einer gewaltigen Schlacht bei

Straßburg über den Rhein zurücktrieb und bis in

den Odenwald vordrang. Er befestigte die Städte

am Niederrhein und bauete Magazine, um darin

das Getraide, welches aus Britannien herbeige¬

schafft wurde, aufzuspeichern. Ammianus Mar¬

cellinus 6?) nennt sieben Städte, die er den Bar¬

baren abnahm und mit neuen Besestigungswerken

umgab: Castra Herculis (Hervelt in Hol¬

land), Quadriburgium (wahrscheinlich Mon-

reberg bei Calcar), Trieesimä (die Colonia

Trajana bei Tanten, wo die XXX. Legion lag,

oder mehrere Lagerplätze der XXX. Legion), No-

vesium, Bonna, Antunnaeum (Andernach)

und Bingium (Bingen). Vetera wird in dieser

Reihe Übergängen, wahrscheinlich weil es noch in

Trümmern lag und des Aufbau's nicht werth

schien, oder noch im Besitz der Barbaren blieb,

was jedoch nicht wahrscheinlich ist. Mit argwöh¬

nischen Blicken sah Constantius auf Julians Siege,

") Ilist. XVIII. o. 2.



und um ihn zu schwächen und unschädlich zu ma¬

chen, forderte er von jeder unter seinem Com-

mando stehenden Legion 300 Mann zu dem be¬

vorstehenden Feldzuge gegen die Perser. Julian

wurde aber von seinen treuen Legionen zu Paris

zum Kaiser ausgerufen, und da Constantius seine

Friedensanträge nicht hören wollte, so war der

Ausbruch eines Bürgerkrieges nahe. Ehe aber

Julian nach Jllyrien vorrückte, unternahm er

noch einen Zug nach Untergermanien, ging bei

Tricesimä über den Rhein und drang in das

Gebiet der Attuarier, eines Frankcnstammes,

ein, bestrafte sie wegen ihrer Einfälle und gab

ihnen Frieden. Darauf zog er über den

Rhein zurück, untersuchte und verstärkte die Be¬

satzungen der Rheinfestungen, und zog den Rhein

hinauf nach Vienne. Noch vor Ausbruch des

Krieges starb Constantius am 5ten Oktober 361

und Julian folgte ihm als Kaiser, fand aber

schon im Kriege gegen die Perser im Jahr 363

seinen Tod. Verheerend drangen wieder die Ger¬

manen, Allemannen, Burgunder am Sberrhein,

Sachsen und Franken am Niederrhein in Gallien

vor, aber der Kaiser valenrinianus schützte die

Grenzen, und befestigte mit hohen Thürmen,

Schanzen und Festungen nicht nur das linke, son¬

dern auch das rechte Rheinufer von Rhatien bis

") Ü4»ro. XX. c. ty.
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an den Ocean. Sein Feldherr (l).uintinus schlug

die Franken bei Novesium, folgte ihnen über den

Rhein und steckte mehrere Dörfer in Brand, aber

die Römer erlitten eine große Niederlage, nach

Minola's Vermuthung im Duisburger Walde,

wo man viele Gebeine und Waffen der Römer

vor Zeiten ausgegraben hat.

So lange noch römische Legionen in den Rhein¬

festungen lagen, blieben die Römer im Besitz Gal¬

liens bis am Rhein. Als aber der Gothenkönig

Alarich in Italien einfiel, so sah sich Stilico,

der große Feldherr des Honorius, der nach sei¬

nes Vaters Theodosius Tode (395) in den Abend¬

ländern herrschte, genöthigt, die Truppen aus

Gallien und den Rheinfestungen nach Italien zu

ziehen, wodurch die Rheingrenze für immer den

Einfallen der teutschen Völker Preis gegeben war.

Wie schauderhaft damals die Zerstörung und das

Leiden der Menschen gewesen seyn mag, lernt man

aus den Berichten gleichzeitiger Schriftsteller, z.

B. des Q. Aurelius Symmachus zu Ende des

vierten Jahrhunderts, und Salvianus von Mar¬

seille (460). Der Haß der germanischen Völker

gegen das Römerthum dehnte sich natürlich auch

auf alles aus, was römischer Hände Werk war,

und schonungslos wurden die römischen Lagerstädte

IVI»rc. XX. c. 10. Millvla IM a. W.

S. 7t. f.



— 111 —

und Werke aller Art zerstört, damit die Erinne¬

rung an das verhaßte Römenvesen selbst nicht an

den Steinen hangen bliebe. Am Niederrhein trie¬

ben besonders die rohen Franken das Geschäft der

Zertrümmerung.

Die letzte und größte Zerstörung römischer

Städte und Denkmäler am Rhein erfolgte in der

fürchterlichen Zeit des Hunnenköniges Arrila oder

iLtzel, der sich als eine Geißel Gottes (Godegie-

sel) für das verdorbene Geschlecht der Menschen

betrachtete. Von den Ufern der Donau zog

er mit seinen räuberischen Hunnen, einem Noma¬

denvolke kalmückischer Abkunft und Art, verhee¬

rend durch Oestreich, ging am Lech über die Do¬

nau nach Baiern, vereinigte sich mit teutschen

Völkern und drang über den Rhein in Gallien

vor. Was die Hunnen in dem obern und untern

Germanien übrig gelassen hatten, das zerstörten

nachher die dem Attila nachziehenden Allemannen

und Franken. Damals wurde von Grund aus

zerstört: Colonia Agrippina, die Stadt

der Tungrer (Tongres), Novesium, Utri-

eesium (Utrecht), Castra Herculis (Her-

velt), Vetera (auf dem Fürstenberge bei Xan¬

ten), Asciburgium, Noviomagus, An-

tennaeum, Bingium, Magontiacum,

Borbetomagus (Worms), Sebusium(Kron-

weissenburg), Saletio (Seltz), Brocomagus

(Brumath), Argentorarum (Straßburg),



Elcebus (auch Helvetus oder Helellus, jetzt
Ell, am rechten Ufer des Jllflüßchens), Argen-
tovaria (Horburg), Augufta Rauracorum
(Äugst), Vindonissa (Windisch), Forum
Tiberii (Kaisersstuhl), Vitudurum (Win-
terthur), Aventieum (Avenches) und viele an¬
dere Städte. 2°) Bei dieser furchtbaren Verwü¬
stung wurde also auch Vetera in einen Aschen¬
haufen verwandelt, und die Colonia Trajana hatte
dieses Schicksal wahrscheinlich schon vorher gehabt.
Die Denkmaler der römischen Herrschaft am Nie¬
derrhein, nachdem sie über 450 Jahre gestanden
hatten, verschwanden, seitdem die Franken in die¬
sen Gegenden ihre Wohnsitze aufschlugen. Noch
blieb aber der nach Attila's Zeit aus den Ruinen
von Vetera und Colonia Trajana erbaueten Stadt
Tanten die Erinnerung an die vergangene Römer,
Herrschaft nicht nur in manchen erhaltenen Ueber¬
resten, sondern auch in dem Namen. Zwar ver¬
schwand der Name Vetera; denn daß in den Na¬
men des Dorfes Birten sich ein Nachhall dieses
Namens erhalten habe, ist nicht recht wahrschein¬
lich; allein aus der Verfälschung des Namens
Irajan», in Irajans, entstand der noch bis in das
fünfzehnte Jahrhundert auf Münzen und in alten
Schriften gebrauchliche Name Tanten's 'Itvjs

5°) L-n/- Ldesta<ZienLi5 Nei um kei'mziiica-,
rum libri III. Lasilese tSZt. loj. x. KI.



Ssnotorum (wegen des heiligen Victor und seiner

Ochaar), oder zaneta, oder Irancoruiu

in einem alten Liede: Lüzzeln Troja,

d. h. Klein-Troja; aus Sanoia ward Santen.

Der Name Troja erinnert uns an eine alte Sage,

deren Tacitus und Ammianus gedenken, daß

nach Troja's Fall zerstreuet? Griechen oder Sdys-

seus nach Gallien gekommen seyen und die leeren

Gegenden am Rhein in Besitz genommen haben.

Auch teutsche, besonders fränkische Stammsagen

gehen auf Troja zurück, von wo Othin ausgegan¬

gen seyn soll. Es deutet diese alte Sage der

teutschen Völker auf deren frühere Stammsitze in

Asien. Die Franken rühmten sich, von den Tro¬

janern abzustammen; sie erzählten, Franeus, Hec-

tor's Sohn, habe Xanten erbaut, welches zuerst

Troja, Colonia Trojana, und dann nach dem

Flüßchen Xanthus, das aus dem eigentlichen

Troja in das nachgebildete an den Rhein durch

die Sage versetzt wurde, Xanten genannt worden

sey, daher die Schreibart Xanten anstatt Santen,

wie es im Nibelungenliede heißt. Nach diesem

altteutschen Nationalepos, dessen Begebenheiten in

das fünfte Jahrhundert gehören, herrschten zu

Kerm. c. 3. XV. c. 9. Minola

in den Beiträgen zur Uebersicht :c. Abhandlung I.

Wohnte einst, ehe die Rvmer den Rbeinstrom sahe»,

eine griechische Colonie an diesem Flusse?

s
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Santen am Rheine (Reine) in einer reichen, weit
und breit bekannten Burg der König Sigmund
und seine Frau Sigelinde; ihr Sohn war Sig-
fried, der hörnerne genannt, der Held der Ni¬
belungen , d. h. der Niederlander. Von könig¬
licher Pracht und Fülle, von Reichthum an Edel¬
steinen und Gold, von einem Münster, worin
man Gott zu Ehren eine Messe sang, von edlen
Frauen und Rittern zu Santen singt jenes Hel¬
denlied. Wenn auch diese Sage mit der Geschichte
nicht ganz übereinstimmend lautet, so ist sie doch
nicht ganz als ungeschichtlich zu verwerfen, aber
genauere Nachrichten und Denkmaler aus dieser
Periode fehlen uns, um auf dieser dunkeln Grenz¬
scheide des zerstörten Alterthums und des begin¬
nenden Mittelalters zur Klarheit zu gelangen.



II.

Ueber die römische Heerstraße

von Köln nach Nim wegen,

insbesondere über die Lage

von Vetera und Colonia Tra-

jana und deren Ueb erre sie.

zu bestimmen, wo die Römer ihre Lagerplätze

gehabt und wie diese mit einander in Verbindung

gestanden haben; um uns ein Bild von der dama¬

ligen Lage der Oerter zu entwerfen und dieses auf

die gegenwartige Beschaffenheit des Landes überzu¬

tragen, und um uns von der Anwesenheit der

Römer an den Stellen, wo wir ihre Denkmäler

finden, zu überzeugen; so glaube ich dem Freunde

des Alterthums mit einer kurzen, zu weiteren

Nachforschungen an Ort und Stelle veranlassenden

Bezeichnung der römischen Besitzungen und deren
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Ueberreste zwischen Köln und Nimwegen nicht lä¬
stig zu fallen. Äußer den schon gemachten Ent¬
deckungen römischer Denkmäler in dem bezeichneten
Landstriche auf der westlichen Seite des Nieder¬
rheins , und den Angaben römischer Geschichtschrei¬
ber und des alexandrinischen Geographen Ptole-
mäus, welcher in der zweiten Hälfte des zweiten
christlichen Jahrhunderts lebte, müssen wir bei
unsern Bestimmungen besonders noch zwei merk¬
würdige schriftliche Urkunden, welche sich aus dem
römischen Alterthume glücklicher Weise erhalten
haben, zu Rathe ziehn: das ^»tu-
nini und die II'emingci'i.in.i. Ueber diese
beiden geographischen Urkunden zuvor einige Wor¬
te, ehe wir zu ihrem Gebrauch für unsere Gegen¬
den weiter gehen.

Zu den lobenswerthen Einrichtungen der rö¬
mischen Herrschast gehörte die Anlegung fester
Straßen durch alle Theile der römischen Provin¬
zen in den damals bekannten drei Welttheilen.
Jedes Tausend geometrischer Schritte, eine römische
Meile oder Millie (milio xg,»sus, mM-ire),
-Z geographische Meile, wurde durch einen Mei¬
lenstein (laxis) bezeichnet, wodurch der Abstand
der an der Straße liegenden Oerter angegeben
werden konnte. Das schriftliche Verzeichniß aller
Straße» und der daran liegenden Städte, Lager¬
plätze und Nachtlager nannte man ein lünerarium,
ein Wegverzeichniß. Dergleichen Jtinerarien hat-
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ten die Officiere, Beamten, Commissare, welche

den Transport der Bedürfnisse für die Armee be¬

sorgten, Kaufleute und Reisende. Die gewöhn¬

lichsten Wegverzeichnisse enthielten blos die Namen

der wichtigern Oerter mit der Bemerkung des Ab-

standes von dem nächst vorhergehenden, wie die

noch vorhandenen beiden Ilinci-aris ^»lonini.

Antoninus ließ wahrscheinlich eine vollständigere

und richtigere Angabe der Wege und Millienwei-

ten besorgen, daher diese Benennung; denn die

Jtinerarien sind zum Theil spater abgefaßt, da

mehrere Oerter, die erst nach Antonin entstanden,

genannt werden. Das eine Jtinerarium enthalt

die Marschroute von Rom nach Gallien auf sechs

verschiedenen Wegen; das andere ist vollständiger

und erstreckt sich auf alle Provinzen des römischen

Reiches unter Antonin. Die genaueste Reiserou¬

te, worin selbst die kleineren Zwischenörter, wo

man die Pferde wechselte (kaiserliche Poststatio-

nen, nur für öffentliche Beamte,)- und Nachtla¬

ger hielt (kliUiUionez und Ugnsivn.es) angegeben

sind, ist das Itiner.-mum Ilivrosol^milanurn, oder

das vollständigste Wegverzeichniß von Bordeaux

(Lurc!iga?-i) bis Jerusalem

wahrscheinlich die Reiseroute eines kaiserlichen Be¬

amten. Die vollständigste und beste Ausgabe die¬

ser Jtinerarien ist von Pcter rvcsselmg,

kmullnviliiu Ilinersi'is, vlc. Lilt. (Lenden)

1735. 4. Abgedruckt findet man sie auch in



— 118 —

Berlins 'I'lieatrum tZeoglkl^Iiiae veteris.

1619. iol. '1'. II. Diese ilinorsria nannte

man a<Zn«t-lt!l oder scrij,w. S-) Eine andere Art,

wozu die ?i.>ntil>Zeriana oder die Peutin-

gersche Tafel gehört, nannte man iUnei-sria iiic-

w, gemalte Wegverzeichnisse. Sie bemerkten zwar

ebenfalls die Millienweite der an den gezogenen

Straßen liegenden Oerter, aber zugleich durch

ein Bildchen des Ortes, ob es eine Hauptstadt,

Festung, Kolonie, Bad u. s. w. war; auch wa¬

ren darauf Berge, Flüsse und Völkernamen, selbst

der nicht zum römischen Reiche gehörenden Völker,

angegeben. Die geographische Lange und Breite

wurde gar nicht, wie auf unsern Landcharten,

selbst die Gestalt des Landes nicht, berücksichtiget,

sondern blos die Richtung und das Zusammentreffen

der Wege. Von diesen Jtinerarien besitzen wir

ein Exemplar, welches nach einem seiner ersten

Besitzer benannt ist. Der gelehrte Augsburgische

Stadtschreiber, Conrad peutinger, ein Freund

Reuchlins, des gekrönten Dichters Celtes, und

geschätzt von den Kaisern Maximilian und Karl V.,

erhielt diese Charte von seinem Freunde Celtes,

der sie aus dem Staube einer Klosterbibliothek

hervorgezogen hatte. Sie besteht aus 11, kaum

einen Fuß breiten, Pergamentstreifen, welche zu¬

sammen eine Lange von 20 Fuß geben. Der erste

clv III. c. 6.
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Streifen mit Portugal, Spanien, dem westlichen

Afrika nnd einem Theile Englands ist verloren

gegangen. Uebrigens umfaßt ste das ganze römi¬

sche Reich in seiner ungeheuern Ausdehnung, und

im Osten sind sogar bis in das Innere Indiens

und auf der Insel Ceylon die Straßen aufgezeich¬

net. Die Charte wurde entweder unter der Re¬

gierung des Kaisers Severus oder spater unter

Theodosius verfertigt. Die vorhandene Tafel ist

nicht Original, sondern die Copie eines Mönches,

der sie im Jahr 1265 auf zwölf Pergamenttafeln

malte 92) u„d aus Unkunde fehlerhaft die Namen

schrieb, einige einzutragen vergaß, bei Rom die

Peterskirche und einen teutschen Kaiser in vollem

Ornate, bei Palastina das Lager der Kinder Israel

in der Wüste und noch einiges andere Unstatthafte

dazu malte. Peutinger hatte nicht Muße genug,

die gewünschte Bekanntmachung dieser Tafel zu

vollenden. Er starb den 3-t. November 1547 und

diese merkwürdige Antiquität verlor sich bei seinen

Nachkommen. Nach langer Zeit fand man eine

etwas verkleinerte, aber vollständige Copie und

einige größere Bruchstücke unter den Peutinger-

schen Papieren. Die Copie gab zuerst der gelehrte

Marcu? Melscr, Stadtpfleger von Augsburg,

im Jahr 1591 bei Aldus zu Venedig heraus, her-

22) in .l'. I. 2^
ad aiu^iin 1^65.
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nach ivrtelius 1598 zu Antwerpen, so wie Ber¬

lins 1618 zu Amsterdam in seinem 'l >>e-urv veoZr.

v> !^ lind Iansson im I'IieiiUo Ordiz tsriaruui,

ebendaselbst 1653. Schon hatte man die Hoffnung

zur Wiederauffindung des Originals oder der er¬

sten Copie aufgegeben, als der Augsburgische Pa¬

tricier Gulzcr im Jahre 1714 dieselbe unter den

Peutingerschen Büchern fand, die vom Staube

bedeckt unbenutzt aufgeschichtet waren. Der Besi¬

tzer der Bibliothek, ein Nachkomme Peutingers,

wußte diesen Fund nicht zu schätzen und verkaufte

sie an einen Buchhändler um einen geringen Preis,

dieser aber für einen um so höhern an den Prin¬

zen Lugen von Savoyen, mit dessen Bibliothek

sie in die kaiserliche Bibliothek zu Wien kam,

wo sie jetzt noch zu sehen ist. In der Größe

dieses Originals und mit Anmerkungen begleitet

ist die Peutingersche Tafel herausgegeben worden

von dem Herrn von Scheyb, (Wien 1753 in

Fol.), und zuletzt (1809) von

zu Jesi in der Mark Ancona (^csü in

Vioenn). Denjenigen Theil dieser Charte, welcher

die Straße von Koblenz nach Nimwegen enthalt,

habe ich lassen abbilden, da das Werk nicht in

den Handen jedes Alterthumsfreundes ist. Wir

gehen bei der Beschreibung der römischen Heer¬

straße am linken Ufer des Niederrheins von Köln

aus, der Hauptstadt des untern Germaniens seit

der Gründung der römischen Kolonie in dieser al-'
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te» Stadt der Ubier Das Itineraiium än-
ionini gibt folgende Entfernungen an:

Äl.?. XVI.

Salons IVI.?^XVIlI.

VelsridAs ZVI.I'.XVIll.

tüolnn. U.?.

Lui-ginatio M. ?. V.

Ilsrenativ U. ?. VI.

/sn'.
Durnoinago leg. V. al-l.
Lurung» leg. VII. als.

leg. V. als.Kevensio
(?el<lul>s
(Zc>l»ne
Veteris

leg. IX. !tl,i.
leg.»IX. ala.
leg. XXI.

Lagtia lll^i-lleg. XXX.
Lurcinatio leg. Vl.-ila.
^ranatio leg. X. .ilii.

Die Peutingersche Tafel hat folgende Angaben
der Millien:

lVavesio XVI.

^ seil) arg io Xllll.
Velei'ilüiü XIII.

(!olc>n. l'roj-iNÄ XI,.

Lurginatic» V.
^rsn^tio VI.

l^oviomagi X.

Wilhelm's Germanien, S. 117 f. Wenn man auf¬
merksam Tacitns ^nn. I. c. 37. 3S. 45. liest, so
wird man finden, daß o^piclnm oder civirss vbici-
rum und ^ra vbiai urn . welche einige auf Bonn
setzen, eine und dieselbe Stadt, nämlich Köln, sind.
S. Minola's Beitrage, S. 135 ff., welcher die ver¬
schiedenen Meinungen hierüber anführt.



Beim Ptolemäus werden auf der Römerstraße

am linken Rheinufer folgende Städte bemerkt:

L«7-«/Z°5o^-»> 27° 15' d. si. 52° 10'(zo) d. B.

Z7° 3»' d. L. 51° 50' d. B.

'o^77i« 27° 30'd. L. 51^ 50'd. B.

(Nach Nic. DoniS, in andern Ausgaben fehlt

die Angabe.)

27° 40' d. L. 50° 55' d. B.

Es ist zu bemerken, daß sich Ptolemäus bei

der Abfassung seiner Geographie eben so wie die

neuern Geographen, der Bestimmungen nach Gra¬

den der Länge und Breite, oder der Polhöhe,

welche vermittelst des Gnomons, eines astronomi¬

schen Instruments, ziemlich genau gemessen w.-rden

konnte, bedient hat. Diese astronomischen Messun¬

gen hatte er besonders von den Städten, wo rö¬

mische Garnisonen lagen, wie von den Städten

am Rhein und an der Donau. Die Längengrade

giebt Ptolemäus nur nach unsichern geometrischen

Messungen an. Die kanarischen Inseln sind ihm

die westlichsten Grenzen der bekannten Erde und

von diesen zählt er ostwärts die Grade der Länge.

Weil er aber die Grade zu klein annahm, so sind

diese mit unsern Charten nicht übereinstimmend;

z. B. Alerandrien in Aegypten liegt nach seiner

Messung 00° 30' der Länge, auf den neuern

Charten aber nicht völlig 48° d. L., so daß der

Unterschied 124 Grad ist. Genauer und mit un-
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fern Messungen übereinstimmender sind seine Brei¬

tengrade; z. B. die Südspitze von Spanien liegt

36° 10' nach Ptolemaus wie nach den neuesten

Messungen. Diese Uebereinstimmung findet auch

bei vielen andern Oertern statt-

Von Köln, oder

nach Ptolemaus unter dem 50° 55' d.

B., wie nach den neuern Messungen, zog sich die

römische Straße, wie das eine Jtinerarium An-

tonin's sagt, nach

wo ein Flügel der v. (VII.) Legion

stand. Jetzt heißt der Ort Dormagen. Schon

sind an diesem Orte viele römische Denkmaler aus¬

gegraben worden. Wahrscheinlich war Dur-

nomagus eins der von Drusus erbaueten Kastelle.

Spuren römischen Mauerwerks finden sich bis

Woringen; wahrscheinlich rühren sie von römischen

Villen oder Landhäusern her, welche, wie die Gra¬

ber, an der Straße lagen. Weiter folgt

Gewöhnlich erklart man diesen

Ort für Woringen, und glaubt, daß dieser

Ort im Jterarium Antonin's der Lage nach mit

Durnomagus verwechselt sey, denn auf Worin¬

gen folgt Dormagen. Allein die Verwechselung

findet nicht statt und die Angabe behalt ihre Rich¬

tigkeit, wenn auch der römische Name Buruncum

55) Mail lese den Bericht des Herrn Delhoven in

Minola's Beiträgen zur Uebersicht ic. S. AL ff.



eine Aehnlichkeit mit dem teutschen Woringen ha¬

ben mag. Buruncum ist das Schloß Birgel

auf dem rechten Ufer des Rheins. Sonst lag

Birgel auf dem linken, und konnte folglich ein

römisches Kastell seyn. Auch heißt bei Birgel oder

Bürget ein Strich der alte Rhein. Man hat

bei Birgel römische Alterthümer gefunden; unter

andern eine römische Inschrift: Kumme-

Zii« Ilmiivi-'ilineliiz .!>.>!>.. /. >5.

äs rsligioiie sagt, sie finde

sich eingemauert in der westlichen Mauer der Ka¬

pelle zu Birgel, das dem Grafen von Nesselrode

gehört. °6) Der nächste römische Ort nach Bu-

runcum soll nach Minola's Abgabe

oder das heutige Zons,

drei Viertel Stunde seitwärts von Dormagen, seyn.

Beim Tacitus wird dieser Ort aber nicht genannt.

Zwar heißt es lliswr. IV. e. 66 vom Civilis:

Ocou^-ltisi^iis Lunicis, allein hier ist nicht von

einem Orte die Rede, sondern von einer kleinen

Völkerschaft, welche in der Nähe Kölns gewohnt

haben mag, gewiß zwischen der Maas und Roer.

Ihr Name scheint sich in dem Orte Senn ich

zwischen Aachen und Dalheim erhalten zu haben.

Uebrigens sind auch bei Zons die Römer gewesen.

°6) Minola's Beitrage zur Uebersicht ic. S. 294 f.

2") Minola's Beiträge, S. 317. Lluveii

x. 417. -><z.



da verschiedene Inschriften von Trajan und dessen

Legion hier gefunden wurden.

In der Gegend zwischen Romme rskirchen

und Zill sind auch noch Spuren eines römischen

Lagers zu sehen, wo schon Sarge und Urnen ge¬

funden wurden. So hat sich in dem eine Stunde

seitwärts von Dormagen liegenden Orte Deel-

rath das Andenken der Römer bis auf den heu¬

tigen Tag durch einen ihrer Heerwege, in dem

Ausdruck: Leuke nw eiser, d. h. Meilenzeiger,

den man in der Umgegend hört, erhalten. Bei

den Galliern rechnete man nicht nach Millien,

sondern nach Leugen oder Leuten (daher li<-n«z

und das Englische Eine Lenke enthielt

1500 x-ls-us oder römische Schritte, 14 Millie

klare. XVI. v. 1Z).' In den Jtinerarien

wird der Abstand der Setter am Rhein und Gal¬

lien zuweilen nach Leuken ängegeben.

Es folgt jetzt Neus oder Nuys;

in den Jtinerarien heißt es und -^o-

beim Ammianus Marcellinus

und bei spatern, z. B. Gregor von Tours,

der es ein nennt, Mareellin

aber eine vitas. Das Ptolcmaische Nuasion

unter 31° d. L. und 51° 10' d. B. ist mit dem

am Rheine nicht zu verwechseln; dies lag mitten

im alten Lande der Chatten, wahrscheinlich an der

Eder bei Fritzlar. Novesium lag 36 Millien von

Vetera und 21 Millien (4? Meile) von Köln.
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In dem Jtinerarium und auf der Peutingerschen
Tafel wird die Zahl XVI. angegeben, dies ist
aber verschrieben, indem der Abschreiber ein V für
ein X machte. Der Rhein strömte einst nahe bei
der Stadt vorbei, von dem sie jetzt eine halbe
Stunde entfernt ist. Schon im 4ten Jahrhun¬
dert soll der Strom seinen Lauf geändert haben,
was aber nach andern Nachrichten erst im I4ten
Jahrhundert geschehen seyn kann, da 1310 hier
noch ein Rheinzoll war. Von dem Stifter des
Ortes, vom Drusus, giebt es noch ein Drusus-
Kastell und ein Drususthor. Unter Antonin's
Herrschaft stand hier ein Flügel der V. Legion.
Auch von der I- XVI. und xx. Legion hat man
Monumente gefunden. Wo jetzt das aufgehobene
Kloster der regulirten Chorherren steht, soll ein
Tempel des Bacchus gestanden haben, und zwar
bis 690, dann sey er vom kölnischen Bischof Si-
gewin auf Befehl des fränkischen Majors Do-
mus Pipin zerstört worden. Im Kriege gegen
Civilis und unter Julian bei den Einfällen der
Franken hat dieser Ort viel gelitten. Von hier
zog sich die Römerstraße nach

wo jetzt das Dorf Geldub oder
Gelb, bei Uerdingen, liegt; nach Plinius war
es ein castellum klieiio lag also hart
am Rheine, wahrscheinlich von Drusus erbauet;
das Standquartier eines Flügels der IX. Legion.
Von Civilis wurde das Lager erobert und zwischen
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hier und Neus verloren die Römer ein Cavallerie-
gefecht. Nach der Legende soll der heilige Julius
aus der thebaischen Legion zu Gelduba in Thra-
cien ruhen. Dieses Thracien ist wahrscheinlich aus
dem Namen Trajer Heide oder Trarheide und
Trajer schanze in hiesiger Gegend entstanden.
Jene Schanze ist vielleicht ein Werk Trajans.
Für den Kaiser Tiberius wuchs bei Gelb ein Lieb¬
lingsgericht, nämlich eine Art Zuckerwurzel O-er),
die er sich jahrlich nach Rom kommen ließ,
daher dieser Ort in der kaiserlichen Hofküche ge¬
wiß einen Namen erlangt hatte. Hat sich wohl
diese Wurzel in ihrer Vortrefflichkeit noch bis
jetzt erhalten? Gelduba war der nördlichste Ort
im Gebiete der Ubier; wir kommen nun in das
Land der Gugerner. Das Stadtchen Uerdin-
gen soll seinen Namen von Hsrdesnius Hlaccus,
dem Gouverneur des Niederrheins unter Vitellius,
erhalten haben, weil er, wie Minola vermuthet,
hier sein Lager (castra Uoräsonü) hatte. Neuer¬
lich hat man zwischen Crefeld und Uerdingen
in der Richtung nach Gelb am Gehölz römische
Alterthümer,Sarge, Inschriften, Ziegel u. s. w.
ausgegraben. Von Gelb führt uns die Römer¬
straße nach

oder nach der unrichtigen Schreibart
Kalo; von Novesium 18 und von Vetera 18

Minola'S Uebersicht, S. 332, f.
s») ?1in. liier. Nsc. XIX. e. 23.
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Millien entfernt, also 3s Meilen; welche Angabe

und Aehnlichkeit des Namens auf das Dorf K a h-

lciihausen oder Kaldenhansen unter Uerdingen

trifft. Ortel setzt es an den hohen Weg auf das

Feld Op gen Hulmpt bei Alpen, wo noch ein

großer Hügel steht und Alterthümer gefunden

worden sind. Aus Calow, Alof soll Al¬

pen entstanden seyn, wo das Kastell gelegen habe.

Dieser Meinung steht aber die zu geringe Entfer¬

nung von Vetera entgegen. Eben so wenig ist

Q?/» Cleve oder Geldern. Von dem Aufent¬

halte der Römer bei Geldern, besonders bei Wan-

kum und dem ehemaligen Kloster Jn't Sand

zeugen viele daselbst gefundene Denkmäler, welche

ohne Zweifel von dem römischen Orte

der in dieser Gegend gelegen haben muß, herrüh¬

ren. ist eigentlich eine Uebersetzung des

teutschen Sand. Von einem im Sommer 1793

bei dem Dorfe Wankum bei Geldern gefundenen

römischen Grabmale und den darin befindlichen

Sachen giebt der Herr von Buggenhagen in

den Nachrichten über die zu Cleve gesammelten

Merthümer (Berlin, 1795) S. 84 bis 89 ei¬

nen ausführlichen Bericht. Von Calo zieht sich

die römische Straße in die Nahe von Meurs

nach

14 oder 13 Millien von Vete¬

ra , einer uralten Burg am Rheine, welche wahr¬

scheinlich von Drusus zu einem römischen Kastell
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umgeschaffen wurde. Tacitus erzahlt eine
merkwürdige Sage: „Uebrigens meinen einige,
daß auch Ulyxes (Ulysses, Odysseus) auf jener
langen und sagenreichen Irrfahrt in diesen (ger¬
manischen) Ocean gekommen sey, Germaniens
Lander betreten und Asciburgium, das am Ufer
des Rhenus liegt und noch heute bewohnt wird,
gegründet und benamset habe. Ja sogar ein vom
Ulyxes geweihter Altar, mit dem Namen seines
Vaters Laertes bezeichnet, soll an demselben Orte
gesunden worden seyn." Man hat neuerlich den
Odysseus als Sthin, den alten Stammgott der
germanischen Völker, und Asciburgium als Asgart
oder die Burg der Asen, der altgermanischen und
nordischen Lichtgötter, gedeutet. Aus diesen Na¬
men, sagt man, sey die römische Erzählung gebil¬
det. Andere meinen aber, diese griechische Sage
sey erst von den Römern an den Rhein gebracht
und den Teutschen ausgeschwatzt worden. Wo wir
dieses Asciburgium zu suchen haben, darüber ist
man nicht gleicher Meinung. Einige setzen es nach
Essenberg am Rhein; andere nach Asberg an
der hohen Straße, eine halbe Stunde von Meurs
und eben so weit vom Rhein. Tacitus nennt
zwar in kllieiii silum, allein
der Lauf des Rheines hat sich in dieser Gegend
sehr verändert. Mercator (st. zu Duisburg 159-L)

2°°) Lsrinani», c, Z.
V y
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seht die >>,!n.is auch nach Asberg zwi¬
schen Emmerich und am Veen. Hier findet
man auf dem sogenannten Hoch- oder Burg¬
felde noch Ruinen römischer Gebäude, Keller,
Mauern und andere Alterthümer. Hier wurden
auch die vor dem Stadthause zu Meurs liegenden
Löwen gefunden. Stangefol in den Annalen des
dilvllli Westxlmlici x. 40 setzt hierher Cäsar's
Rheinbrücke und bemerkt: „ vnd ist auß diesem
zu Asburg e-tesari» Läger, oder Brücken Schantz,
ein vorneme Stadt worden, von welcher doch
nur der Nahm, alte Pfennig, vnd in einem Stein
gehawene momenw (monumenw) vbrig seyn,
wissen dannoch die Bawrs Leuthe hervmb davon
zu reden, wan man ihnen Gelegenheit gibt: dann
sie Habens also von ihren Vorfahren, biß jetz hö¬
ren erzehlen." Ein in den sogenannten Hesen-
büschen bei Meurs im Jahre 1777 bei Aufwer¬
fung eines Grabens ausgegrabener Sarg von Tuff- '
stein stand auf dem Clevischen Schlosse. Im
Sarge lagen drei Urnen, zwei metallene Bade¬
striegel und eine Kupfermünze vom Trajan. Von
Asberg führte die Römerstraße, welche jetzt zum
Theil die Chaussee, die Hoge-Straße genannt,
bildet, bis in die Nähe von Rheinberg, dann
zieht sie sich, zum Theil noch sichtbar, bei dem
St. Annen berge in grader Richtung in die
Nähe von Alpen auf die Felder ^ g?" llulmpt,
und durchschneidet die von Wesel nach Alpen



führende Chaussee, da wo dieselbe von der Stra¬
ße, die von Xanten nach Rheinberg führt, durch¬
schnitten wird, ganz nahe bei dem Hause Grün¬
thal (nach dem Namen des Besitzers und Gast,
Wirtbs Commesmann genannt). Hier sieht
man noch die vollkommen erhaltene Römerstraße.
Sie besteht aus aufgeworfenen Rheinsand, bildet
oben eine gerade Flache von 6 — 8 Schritt und
auf der einen Seite läuft sie etwa 13 Schritt
abwärts auf das Feld, auf der andern ist sie
schärfer abgeschnitten. Bei der Windmühle läuft
sie mit der Straße, die über Bitten und über
den Fürstenberg nach Xanten führt, zusammen.
Schon früher hat man auf dem genannten Felde
op gen Hulmpt, wo noch der aufgeworfene Hü¬
gel steht -- früher sollen mehrere hier gestanden
haben — römische Alterthümer ausgegraben, ')
und es ist eine alte Sage, daß das Fundament
der alten Schloßruine vor Alpen römischen Ur¬
sprungs seyn soll. Im Mai I8Z3 hat man auf's
Neue bei der Reparatur der durch die Rheinüber-
schwemmung beschädigten Straße römische Anti¬
quitäten gefunden, z. B. Aschenkrüge, Fibeln,
Teller von tsrra sißillata und gewöhnlichem Thon,
einen mit der Inschrift: eei.SMvs?; einige sil¬
berne und kupferne Münzen und eine große An¬
zahl von Ziegeln aller Art. Auf einigen steht

?esclieiini2clieri Kanales, 22.
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das Zeichen: l.L<Z.XXX. Beim Abtragen des Fel¬

des stieß man auf eine bedeutende Lage zerbroche¬

ner und noch erhaltener Ziegel, und es ist mir

nicht unwahrscheinlich, daß hier eine römische Zie¬

gelbrennerei stand. Die Aehnlichkeit des Namens

Alpen und Ulpia hat schon einige frühere Geo¬

graphen veranlaßt, die im Antoninschen Jtinera-

rium erwähnten hierher zu setzen.

Teschenmacher suchte diese Meinung aus dem Pto-

lemaus zu beweisen, welcher unter Vetera die

^ setzt. Daher halt Teschenmacher

diese Worte für einen Ortsnamen; Cluver und

Bertius lesen: H (in Vetera)

ohne Angabe des Langen- und Breitengrades, so

daß dadurch Vetxra als das Standquartier der

XXX. Legion angegeben wird. Dies war aber

'zur Zeit des Ptolemäus vielmehr die von ihm

nicht erwähnte , welche als Stand¬

quartier jener Legion auch 'i'iiossimas -) genannt

wird, und bei den griechischen Geographen auf

ähnliche Weise I^egio xxx. genannt wer¬

den konnte. Im Ainerarinm Antonin's heißt

derselbe Ort Lastr» weil er vom Kaiser

gegründet war. Er lag aber

unter Vetera. Ptolemaus setzt seine xxx.

oberhalb Vetera unter c'o/o»-«

,-sns/s. Um die Sache bestimmter zu erörtern,

/.nimi-lii. IVlsrc. XVIII. c. 2.
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ist vorerst eine geriaue Collation der Ausgabe»

des Ptolemäus nöthig. Wen» auch das heutige

Alpen nicht gerade die Ptolemäische ^<-8-0 xxx.

ist, so bezeugen doch die in der Nahe ge¬

fundenen römischen Denkmaler, und besonders die

Ziegel mit dem Stempel der XXX. Legion, daß

hier, und zwar auf den Fluren op gen Hulmpt,

eine Abtheilung dieser Legion einen festen Posten

und eine Ziegelbrennerei hatte. Wir gehen weiter

und kommen an den alten Rhein, an dessen west¬

lichem Ufer auf einer fortlaufenden Anhöhe »das

Dorf Birten liegt. Von hier gelangt man auf

den Fürstenberg, der sich auf der Nordseite

nach Xanten zu in der Ebene verliert, und auf

der Ostseite von dem alten Rheine umströmt wird.

Der Fürstenberg soll eigentlich Varusberg ge¬

heißen haben, weil Varus von Vetera aus, wie'

es nicht unwahrscheinlich ist, nach Germanien ge¬

zogen sey. Aus Varusberg entstand Vorsseberg

und hieraus Fürstenberg. Sonst stand hier ein

Nonnenkloster, wovon noch einige Gebäude und

eine Kapelle übrig sind. Von dem Garten aus

genießt man eine herrliche Aussicht auf den Rhein.

Hier standen die beim Tacitus oft erwähnten und

beschriebenen

<? oder das alte Lager,

weil es eins der ältesten römischen Kastelle am

Rhein war, welches Augustus selbst bei seiner

Anwesenheit in Gallien, nach der Niederlage des
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Lollius, zwischen 17 — 18 v. Ch. gegen die

transrhenanischen Germanen anlegen ließ. Nach

der Angabe des Jtinerariums und des Tacitus

lag dieser Ort 60 Millien von Köln, denn bei

Vetera stand der sechzigste Meilenstein. Von Ve-

tera bis Novesium giebt das Jtinerarium 36 Mil¬

lien an; von Novesium bis Colonia Agrippina 16.

Diese Zahl bezeichnet aber nicht Millien, sondern

gallische Leugen, nach denen das Jtinerarium von

Novesium aus rechnet. 16 Leugen betragen aber

gerade 34 Millien, und so hat die angegebene

Weglänge nach römischem Maas ihre Richtigkeit.

Diese Zahl trifft genau auf die bemerkte Lage

Vetera's auf dem Fürstenberge bei Xanten. Pto-

lemaus nennt den Ort '0^7^«, und giebt ihm

27° 40' d. L. und 51° 30' d. Br., so daß der

Unterschied dieser alten Angabe mit den neuesten

Messungen bei der Breite noch nicht 9 Minuten

betragt. Romische Ingenieure oder Astronomen

müssen also auf diesem Punkte genaue Messungen

angestellt haben, aus deren Angaben Ptolemaus

die seinigen entlehnte. Die Beschreibung, welche

Tacitus von der Lage dieses Lagers macht,

stimmt mit der Gegend, wie sie jetzt noch ist, im

Ganzen überein, nur daß die Sümpfe durch die

Kultur ausgetrocknet und zu Fruchtfeldern umge-

^nnsl. I. c. 45.

llislor. IV. c. 2Z.

!
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schaffen worden sind. Taeitus sagt: „Ein Theil

des Lagers erhob sich allmählich auf einen Hügel;

ein Theil wurde von der Ebene aus betreten;"

und an einer andern Stelle erwähnt er „die

weite Ebene der Gefilde, welche von selbst be¬

wässert werden." Civilis hatte, wie wir schon

gesehen haben, durch einen den Rhein hemmenden

Damm die Ebene noch mehr unter Wasser gesetzt.

Das Prätorium oder das Wohnhaus des Anfüh¬

rers im Lager stand auf der ebensten Seite des

Lagers, denn da war die s-i-sswi-i» also

auf der südlichen Seite nach Birten zu, auf der

ebenen Flache des Hügels, der sich nach der Stadt

Tanten hin abwärts neigt. Das Lager konnte

zwei Legionen, ohne die dazu gehörigen Bundes¬

truppen, 12,000 Mann Fußvolk und Reiterei,

fassen, 5) welche auch gewöhnlich hier beständig

lagen. Es war mit einem Wall und einer Mauer

umgeben, mit welcher Thürme verbunden waren.

Die Spuren des Walles sind an einigen Stellen

des Fürstenberges zu bemerken, und es ist eine

5) Iliztar. V. e 14.

°) Ilislor. IV. c. 30. An der xraeloris xorta

war: se<z>iissim»z ioclis.

5) IbilZ. o. 24. spem gnAskzt

villli, Hiioi! «lusbiiz le^ionitiiiZ si-
turn, etc.

Ibi6. e. 23. werden Nirres und nioenilirn

von Vctera erwähnt; und o. 22- v-IIum muri-zu».
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grundlose Hypothese von Wilh. Tappe, wenn er
dies für eine teutsche Wallburg halt- Er sagt'
nemlich in seinem Nachtrag zu der Gegend der
Hermannsschlacht, S. 30.: „Es ist nemlich bei
Tanten auch ein Berg mit einer Umwallung, und
auch dieser Berg (wie einer an der Ruhr) heißt
der Fürstenberg. Sicher ist auch dies eine deutsche
Wallburg — Fürstenburg — wenn auch engher¬
zige Teutonen dieses vaterlandische Alterthum für
ein römisches Lager ausgeben." Die Befestigung
des Lagers scheint aber nicht stark gewesen zu seyn,
denn Augustus hatte bei der Anlage eigentlich den
Zweck gehabt, von hier aus Germanien zu beob¬
achten und zu unterwerfen; Vetera sollte ein Sam¬
melplatz der nach Germanien ziehenden und zurück¬
kehrenden Legionen seyn, wie dies auch unter den
römischen Heerführern, die als Gouverneure des
Niederrheins sich gewöhnlich hier aufhielten und
von hier aus ihre Züge, theils zu Schiffe den
Rhein aufwärts, theils zu Lande an beiden Ufern
der Lippe nach der Weser zu, unternahmen, bis
zur Zeit des Kaisers Claudius der Fall war. Daß
aber Vetera jemals eine Belagerung würde aus¬
zuhalten haben, daran hatte Augustus n clt ge¬
dacht. Daher hatte man weder auf den Platz
des Lagers selbst, der schon vermöge seiner natür¬
lichen Beschaffenheit zu einek Festung nach römi¬
scher Art geeignet war, noch auf die Festungs-
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werke beso»dere Mühe verwendet. °) Als daher
Civilis die Festung einschloß und belagerte, muß¬
ten schnell die Werke ausgebessert und verstärkt,
und Kriegsmaschinenerbauet werden. In dem
Lagerraum, welcher ein Viereck bildete, ^ diese
Gestalt gaben die Römer, nach uraltem etruski-
schen Gebrauch, ihren neuerbauten Städten, Feld¬
lagern und Abtheilungen der Feldmarken — in
dem Lagerraum wohnten, wahrscheinlich in festste¬
henden Baracken oder Kasernen, die Soldaten;
auch standen darin die Magazine für den Mund-
und Kriegsbedarf. Vor dem Lager Vetera wohn¬
ten in besondern Gebäuden und Villen, welche sich
in der langen Zeit des Friedens erhoben und das
Ansehen einer römischen Municipalstadt gewonnen
hatten, römische Handwerker, Kaufleute und an¬
dere, welche der Armee gefolgt waren und sich in
der Nahe des Lagers angesiedelt hatten. Als sich
Civilis näherte, wurde dieser Anbau zerstört, da¬
mit sich der Feind in den Hausern nicht -setzen
konnte. Die Einwohner mußten sich Wahrschein-
scheinlich in's Lager flüchten. ") Eine solche La¬
ger-Vorstadt nannten die Römer
») Ikiä. c. 23.

c. 22. Lulzversa Ion»ss
^>rc>cu1 eascris in mcxllim exslmc>,s,
ne Iioslilius usui lorent. — Lcä jixarum miil-
titu>Zo, kui'biua illuc ec dello
rninistr» zilerac. Lf. cle IVIiliüa Korn,
I^ibr. V- Oial. I.
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Vorlagen. Hier standen wahrscheinlich auch die
Tempel und Kapellen, aus denen die bei Bitten
und Xanten gefundenen Altare und Votivsteine
herrühren. Eine dem Mercurius, dem Patron
des Handels, geweihete Ära fand man 1631, mit
der Aufschrift:

NLkcv
K10.
civi.

welche Teschenmacher so erklart: Klercurio Laoruin,
Livi klenspiü, «o. pozituin. Eine bei Tanten
gefundene Inschrift, welche auf die Verehrung
des Kriegsgottes Mars hinweist, sah Pighius")
im Hause des Freiherrn von Wachtendonk:

s ^ e k v ^
LX. visv

vs. rivs.
i.. i.. ?.

Noch gegenwärtig heißt in Xanten ein Thor
und eine Straße das Mars-Thor und die Mars-
Straße.

Von einer Kapelle der Fortuna spricht der noch
vorhandene Votivstein, welcher auf der nördlichen
Seite des Kreuzganges in der Domkirche zu Xan¬
ten eingemauert ist. Er hat 22 Zoll Breite,

Ilorcule» p. ?6.
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20 Zoll Höhe, und über der Inschrift ist ein
Löwe ausgehauen, ein vieldeutiges Symbol in den
Religionen des Alterthums. In Bezug auf die
Fortuna oder Glücksgöttin kann der Löwe, als
ein altes Sinnbild der Herrscherkraft,die Herr¬
schaft der Göttin auf der Erde bezeichnen. S. die
Abbildung des Steins auf Tafel II. Fig. 6.

V? ILK. LX XXI.
x c

Vcter. heißt Veteranus. ll. ?. <ü. kleres ts-
«üunäum curavit. Die XXI. Legion stand in
Vetera. Eine ähnliche Inschrift von einer der
Fortuna geweiheten Ära, welche Pighius in der
Probstey zu Xanten sah, gehört in die Colo-
nia Trajana und ist folgenden Inhalts:

k 0 k V N L.

e. 8LXIII.IVS.
i.xi'ivvs ver.

I.L0. XXX. V. V.
?K0. SL. L-r. SVIS.

V. s. I.. !Vl.
Die letzte Zeile heißt: Votum solvlt lubens

lubenter msiito.

U-rculss kroäicius x. 75.
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Eine Inschrift, welche die tapfere Vertheidi¬
gung der V. und xix. Legion in Vetera ?rühmt,
führt Cluver in der vei-mani-l anti^ua x. 414
an, sagt aber nicht woher er sie genommen und
wo gefunden habe. Auch kann man nicht sehen,
ob die dabei befindlichen Herameter zu der eigent¬
lichen Inschrift gehören oder spaterer Zusatz sind.

?0IV1?lS8. Nil., V. L'I'. XIX. 1.1^.
<ZV0KVN 01'IIl V I?f>k'I'I'ILK VLILK.V

8V1VI'
?0I.^I>'I)?.I0^.

^<?N6'67'a/ ^6
//<Ä6>e

Statt V. et lesen einige, die, diese Inschrift
anführen, Vst. so daß die erste Zeile vollständig
heißt: ?orl,is!>iiniz militikus verera,nis, oder huin-
tae eb niicIev!Zesii2i»<z legionis elo.

Auf dem Fürstenberge sind, wie Minola sagt,
noch Reste einer schönen Wasserleitung zu sehen;
sie sind aber wahrscheinlich wie viele andere Trüm¬
mer römischer Gebäude, die noch vor einigen Jahr¬
hunderten hier standen, zerstört worden, denn ich
habe sie nicht mehr finden können. Noch stehen
aber nahe am Dorfe Birten die Ueberreste

") Birten soll seinen Namen von Vetera haben; das
Dorf hieß sonst Beerthem, Beerten. Nach Minola's
Meinung bezieht sich auf Birten eine hier gefundene
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eines Amphitheaters, welches zu Vetera ge¬

hörte. Rechts an der Straße, die von Tanten

über den Fürstenberg und Birten nach Rheinberg

führt, steht auf dem Felde ein mit Gesträuch be¬

wachsener, hoher Erdwall, der ein Oval bildet,

mit vier Eingangen oder Oeffnungen, die genau

nach den vier Himmelsgegenden angelegt sind.

Der äußere Umfang betragt gegen 350 Schritte.

Im Innern lauft der Wall etwa 30 Schritte

tief schräg abwärts, so daß unten ein Raum, die

Arena, von 120 Schritten im Umfange gebildet

wird. Die Länge von dem östlichen Eingange bis

zum westlichen beträgt auch etwa 120 Schritte

Seit alter Zeit nennen die Anwohner diesen Ort

Victors Lager oder Victors Loch, denn

der h. Victor soll sich hier mit dem Ueberreste

der thebaischen Legion gelagert haben und von den

heidnischen römischen Soldaten erschlagen worden

seyn. Die Legende erzahlt aber von diesem Xanten-

schen Schutzpatron, daß er mit seinen Soldaten bei

den Sümpfen von Trajana getödtet und ihre Kör¬

per in die morastigen Niederungen, nahe am Rhein

gewiß, geworfen worden seyen. Das Feld bei

Birten liegt aber hoch und war nie sumpfig. Auch

scheint jener Erdwall mit seiner tiefen Aushvh-

Steinschrift, welche von I^sn-ilins Liittis spricht.

Sie steht in v. Hübsch's Epigrammatographie

S. 33. lleic. kioä. ^>. 66.
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lung nie zu einer militärischen Vertheidigung ge¬
braucht worden zu seyn. Schon Pighius hielt
diesen Platz für den Ueberrest eines römischen Am¬
phitheaters, worin die in Vetera liegende Garni¬
son ihre Fechterspiele und militärischen Uebungen
hielt "). Daß hier ein Amphitheater war, da¬
für spricht nicht allein die ovale Form, die der¬
gleichen Plätzen eigenthümlichwar, mit den vier
absichtlich gemachten Einschnitten oder Eingängen,
sondern auch das Innere, welches stufenartig sich
hinabneigt und für die Sitze oder Subsellien der
Zuschauer eingerichtet war. Der untere Raun:
bildete die Arena. Zu Ende des siebzehnten Jahr¬
hunderts konnten sich noch alte Leute erinnern, in
dem untern Raume dieses sogenannten Victorlagers
die Meta gesehen zu haben. Nach ihrer Beschrei¬
bung bestand sie aus übereinander gelegten Mühl¬
steinen, welche aber nach und nach von den Be-

14) iZsro. ?ro<Zic. ?. 67. Oivi Victor!» »nkruin vul-
AU» n»nc appellal. — ^^eriim vero cironitus
vvstus ilis, portaium vesU^ia ips», torsczue Spe¬
cies opeiis kiicile persusclsnr nnbis, sliis<zue, <zui
in Itslis, vel aliki in provinclis snliiziia ko-
rnznorurn -mpliirkezcr» viäerunt, suksiructio-
nem iizne
luisse »<! IniZizz ^la^isloiios et ^uvenlutein
inilitslsin exeroencZsrn lacri. Diese Spiele Und
Kampfübungen nannte man In>Zos casrrenses oderrnililsres. S. Ernesti zu Sileton. ?ider. c. 72.
Lxcur». XVI. eä XVoll. II. x. ZZ2 »q.



wohnern der umliegenden Gegend zu ihrem Ge¬
brauch abgeholt worden sind. Jetzt sieht man da¬
her keine Spur mehr davon. Da man sonst kein
römisches Mauerwerk hier entdeckt hat, so ist es
wahrscheinlich, daß dieses Amphitheater nicht von
Stein sondern von Holz gebaut war, welches ei¬
ner gänzlichen Zerstörung nicht entgehen konnte.
Die hölzernen Sitze und Schranken mögen bei der
grauelvollen Verwüstung, welche am Ende der rö¬
mischen Herrschaft über diese Gegend kam, entwe¬
der verbrannt, oder auf andere Weise ruinirt wor¬
den seyn. Daß in der Nahe römische Gebäude
gestanden haben, beweisen die vielen, noch jetzt von
den Landleuten gefundenen Ziegelsteine mit den
Legionszeichen, Gemmen und Münzen. Auch sah
man sonst auf den umliegenden Feldern Ueberreste
römischen Mauerwerkes. Die meisten römischen
Lagerstädte hatten ihr Amphitheater,und öffent¬
liche Spiele waren ein nothwendiger Bestandtheil
des römischen Lebens. Vetera, eine blühende
Aömerstadt, worin zwei Legionen standen, hatte
gewiß auch ihr Amphitheater
csztrsnLe). So hatten auch in Rom die kaiser¬
lichen Garden, die Pratorianer, bei ihren Kaser¬
nen (esstra xraetori-ma) ein eigenes Amphithea¬
ter, wie Naräini in seiner Koma antiyua IV, z.
x. 157 erzahlt.

Daß in der Nähe des Amphitheaters unten
am alten Rheine der Hafen und die Schiffs-
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werfte von Vetera gewesen seyen, vermuthet Pig-
hius, welcher Folgendes berichtet: „Die im
Flußbett liegenden großen Fundamente von Mau¬
ern und die wie Felsen unter dem Wasser liegen¬
den Ruinen, die den Schiffern gefahrlich find, be¬
weisen, daß hier der Hafen des Lagers gewesen
ist. Daß die Römer auf dem Rhein an sichern
Stellen eine Flotte liegen hatten, erzahlt Tacitus
an mehreren Stellen." In dieser Gegend mag
auch die Brücke gestanden haben, welche bei Ve¬
tera über den Rhein führte. Es war auf jeden
Fall eine Pfahlbrücke. Teschenmacher bemerkt, daß
man zu seiner Zeit im Rheine die hölzernen Pfahle
gesehen habe ^°). Diese Brücke erbaute Germa-
nicus, als er die kampflustigen Legionen im I.
14 n. Chr. nach Germanien gegen die Marser
führte. An dieser Brücke stand des Germanieus
heldenmüthige Gattin Agrippina, verhinderte das
Abbrechen der Brücke, obschon das Gerücht sich
verbreitet hatte, ein Schwärm Germanen nähere
sich dem von den Legionen entblößten Lager, und
empfieng spater dankend und lobend die aus Ger¬
manien heimkehrenden Soldaten des Feldherrn

") IIeic»Iö5 proclicins, zz. 68.
56) ^nnsles Lliviso etc. x. 48. ?ontis rsli-

<z»izs inter rudera Vsleniin V.ke,ii
vic?eri xossiinl, li^na nirnirum
xoinem olini sustinedniir.



Caeina. Da wo jetzt am Fuße des Fürstenberges im

Halbkreis der alte Rhein, seiner alten Wasserfülle

durch einen Durchstich beraubt, langsam und ein¬

sam dahinschleicht, war in der Zeit, als auf der

Höhe noch Vetera's Thürme und Zinnen thronten,

volles Leben und munteres Treiben, ein lebendiger

Hafen für die römischen Proviant- und Kriegs¬

schiffe; und Germaniens selbst schiffte sich einmal

in dem Hafen von Vetera mit seinem Heere zu

einer Fahrt in das nördliche Germanien ein.

Hier am Fuße des Berges bei Bitten, und nir¬

gends anders, stand diese im Tacitus und Stra-

bo '6) erwähnte Rheinbrücke, nicht zwischen We¬

sel und Büderich, wie Wilhelm vermuthet,

welcher auch das Lager Vetera auf die Stelle

des im Jahr 1811 zerstörten Büderichs setzt, in

dessen Namen er eine Ähnlichkeit mit dem alteil

Vetera findet. Die vom Tacitus angegebenen

Ortsverhaltnisse, so wie der L«nif der römischeil

Militarstraße treffen gar nicht auf das alte Bü¬

derich (Li-ricum), wohl aber in jeder Hinsicht

auf die Nahe von Xanten, und zwar insbesondere

auf den hervorragenden, wegen seiner Lage zu ei¬

ner Festung, wie Vetera seyn sollte, ganz geeig¬

neten Fürstenberg oder Xantenschen Berg, wie er

I'aciti I. c. 49. W. 69.

i») veoxr. IV. x. 134. s, 194.
") Germanien und seine Bewohner, S. 113.
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auch heißt. Es ist jedoch nicht zu laugnen, daß

auch bei Büderich Römer gewohnt haben, da man

in altern und neuern Zeiten auf den umliegenden

Feldern und am Rheinufer römische Münzen, Lam¬

pen, Urnen und Steine gefunden hat. So wurde

1788 eine Ära bei Umarbeitung eines durch die

Rheinüberschwemmung versandeten Feldes, 7 bis

8 Fuß tief, aufrechtstehend gefunden. Sie kam

in die Sammlung nach Cleve. Auf der Vor¬

derseite steht:
I. 0. KI.

61. N5K0

I.. KI. 5

I.. KI.

zur Seite der beiden letzten Buchstaben sind um¬

gekehrte Blatter. (>lovi klaxim» Llitu-

«lius Nero. Juliens merilo »olvit, luden« me-

ritc>.) Ewich in seiner Vesulia s. civitati« Vesü-

liensis äescl-iptio, Vssaliae 1668 I'vl. spricht auch

von römischen, bei Büderich gefundenen Denk¬

malern, denn die sollen sich bis hier¬

her am Rhein erstreckt haben. Die im Schluß¬

gedicht, welches Ewich 1636 dichtete, befindliche

Stelle, die hierher gehört heißt:

,

Nachrichten von den Clevischen Alterthumern, S.SZ. f.
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7?o?T /e^S SNttS.

Da wir die Schicksale, welchen Vetera im

Laufe der Jahrhunderte unterworfen worden war,

schon oben erwähnt haben, so gehen wir weiter

von dem Fürstenberge abwärts nach Xanten und

kommen nun zur

<?v/o»5<2 In welchem Jahre der

Kaiser Ulpius Trajanus diese Kolonie anlegen

ließ, wissen wir nicht, aber wahrscheinlich zu An¬

fang des zweiten Jahrhunderts, vor 117, in

welchem Jahre der beste der römischen Kaiser

starb. Ueber die Lage dieser Kolonie sind die

Geopraphen nicht gleicher Meinung gewesen. Zu¬

vorderst bemerken wir, daß cd/v»--? und

6«^,^ kvchz/« ein und derselbe Ort sind; beide

werden in den Jtinerarien auf der Route von

Köln aus zwischen Vetera und Burginatium ge¬

nannt, wenn man auch einen Unterschied zwischen

dem eigentlichen Lager, worin die xxx. Legion,

welche nach dem Kaiser --) und wegen ih¬

rer Tapferkeit Victi-ix hieß, garnisonirte, und der

römischen Kolonie oder Stadt, worin Veteranen

als Bürger und hierher geführte Kolonisten wohn¬

ten, machen will. An derselben Stelle steht diese

2i) Die Cassius B. erzählt, der Kaiser habe zwei
neue Legionen errichtet, die II. und
XXX. Lerinanics.

1v *
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Kolonie auch auf der Peutingerschen Tafel, wo

aber der Copist, der fränkischen Sage von der

trojanischen Abstammung folgend,

anstatt geschrieben hat. Hier wird

die Entfernung von Vetera zu XI.. oder nach an¬

derer Lesart zu XI. Millien angegeben. Wilhelm,

der gewöhnlichen Meinung folgend, daß die Colonie

das Dorf Kellen bei Clcve sey, glaubt, der Ab¬

schreiber habe ein X übersehen und halt die Zahl

von XXI Millien für die richtige. Das Jtine-

rarium giebt gar keine Entfernung von Vetera

an, sondern nur oder wie Pighius in al¬

ten Exemplaren fand: k. M i. e. miiiisr«

xius minus, oder mills Passus, so daß also die

vom Trajan gegründete Kolonie von dem Lager

Vetera etwa 1000 Schritt entfernt lag. Von

dem Fürstenberge aus gerechnet trifft diese Ent¬

fernung gerade auf das heutige Xanten. Die

Zahl in der Peutingerschen Tafel ist unrichtig, aber

wie der Fehler entstanden seyn mag, kann ich

nicht bestimmen. Daß aber nirgends anders als

zu Xanten die römische Kolonie stand, bezeugen

nicht nur die vielen Ziegel mit dem Stempel der
XXX. Legion, sondern auch einige Inschriften.

Ein vor dem Rheinthore zu Xanten gefundener

Grabstein, ehemals zu Cleve aufbewahrt, hat

die Aufschrift:

Nachrichten von den Clevischc» Alterthümern, S. 6<Z

und Sellii Vesalis obss^uens, x. 84.
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VIS K14MIZVS

kl, VL'I'II

VL I'. i.ee. XXII.

r. ?. civi

MIXSI. iVl. ^^'50^lV8

II0N0K.VI-.

Oiiz klanidu.'!

KInrci Vetlii Latnr-

?iiii!> Vk?tsrani legionis XXII.

xrünigeuias, ^ziav, Lelioiz, oivi (»>

l'taianensi (s> ^Isrcus ^ntoniuL

Ilonorkitus.

Eine andere Steinschrift, bei Tanten gefunden,

erwähnte die Wiederherstellung der abgebrannten

Schule zu wie Pighius

erzahlt. Andere Steinschriften von der xxx.

Legion habe ich in der VI. Abtheilung angeführt.

Hierher gehört auch der in dem Waselschen Hause

auf dem Domplatz zu Xanten eingemauerte Vo-

tivstein, s. Taf. H- Fig. 7 mit der Inschrift:
O1-0 S1s.VäN0

c^88vkil^IV8

^!VIN^VSIV8

V?.8^?.IV8 l^tZ.

XXX. V. V. 3. V. 8. I.. »5.

Neben diesem Steine befindet sich ein quadratför-

miger Ziegel (s. Taf. H. Fig. 4) mit der Aufschrift:

55) Ileroulss?roä. zi. 7K.
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Vk'l-. xxx.

Die letzte Zeile der Inschrift: XXX. V. V. 8.

V. L. I.. AI. heißt: XXX. Violrieis,

L-icioinin ^ntistes, oder: 8u1) Votum

Soivit l.ubsn8 ^lerito. Den Legionsziegel hält

der Herr Pfarrer Spenrath für unächt, weil die

Zahl XXX, gewöhnlich vor I^F. stehend, hier

nachsteht, auch der Beiname fehlt und

überhaupt der Ziegel noch zu neu aussieht. Jedoch

bin ich nicht dieser Meinung, da ich viele andere

Ziegel, deren römischer Ursprung unbezweiselt war,

noch in eben der Neuheit und Frische, die dieser

hat, gesehen habe, und daß xxx nach

steht, kann nicht auffallen, da die Zahlnahmen

hinter den Ehrennahmen auch auf andern Ziegeln

vorkommen, z. B. luiiieae. m. ^i. und

Il-iii.'.ians<z. III. U. bei Gruter, ?. 514, I. s.

Auch heißt im Ptolemäus diese Legion xxx.

viilia, womit zugleich ihr Lagerplatz bei Alpen

oder Colonia Trajana bei Xanten bezeichnet wird.

Auch wird diese Legion ohne den Ehrennahmen

Vi-urix genannt. Noch muß ich eines, zu Ende

des Jahres 182? in einem Garten vor der Clever-

Port in Xanten gefundenen Vorivsteines gedenken,

der sich jetzt in den Händen des Herrn Pfarrers

Spenrath befindet. Es ist ein grauer Tuffstein,

43; Zoll hoch, mit Fuß und Kapital, und 8 Zoll

breit, etwa 4 dick, hinten nicht beHauen, so daß
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er wahrscheinlich in einer Tempelwand oder sonst

wo eingemauert war. Die darauf befindliche In¬

schrift, wie sie auf Taf. II. Fig. 8 genau abkon¬

terfeiet ist, sagt aus, daß ein Arzt auf Befehl

der Alata Julia dem Gotte (Aesculapius, dem

Schutzpatron der Aerzte) diesen Stein setzen ließ.

Nach meiner Meinung muß man nemlich lesen:
luliso ex Mssii l)ivc> meclicus. Das s

bei viv» gehört zu msäiou. Aehnliche Ueberse¬

tzungen der Buchstaben findet man auf Inschrif¬

ten sehr häufig. Der Name ist römisch;

bei Gruter i>. 753, 8. kommt ein Hiatus ?iocu-

lej-lnus vor. Daß bei vivo der Name des Got¬

tes nicht genannt ist, kann nicht auffallen, wenn

man annimmt, daß dieser Votivstein an der Wand

einer Aesculapius-Kapelle eingemauert oder sonst

auf irgend eine Art befestigt war.

An der Straße, die von Xanten nach Cleve

führt, sieht man auf dem Felde, nahe bei der

Stadt, Ueberreste römischer Mauern aus Tuff¬

stein, wie es scheint, Fundamente eines großen

Gebäudes, die alte Burg genannt. Der grö¬

ßere Theil ist mit Erde verschüttet und überflögt.

Ob hier, wie einige vermuthen, das Pratorium

der Colonia Trajana gestanden habe, läßt sich

nicht bestimmt sagen. Die Nachgrabungen, welche

hier noch angestellt werden sollen, müssen uns

erst von diesen Mauern eine deutlichere Ansicht

geben. In der Nähe muß der Graberplatz gewe-



sei: seyn, da hier auf dem Felde Herr Houben

romische Gräber in großer Anzahl aufgrabt. Im

Juli) wurde in einem Garten, der an das

Gräberfeld des Herrn Houben stößt, ein Brun¬

nen gefunden. Er war so mit Steinen zugelegt,

daß die Arbeiter Gräber zu finden glaubten, de¬

ren man schon mehrere in diesem Garten geöffnet

hatte. Daß dieser Brunnen ein römisches Werk

sey, dafür zeugen seine Construction und das Ma¬

terial. Er ist aus glatt gehauenen Tuffsteinen

ohne Mörtel zusammen gesetzt, und zwar von un¬

ten herauf gebauet, so daß die Tiefe erst ausge-

graben seyn mußte; diese beträgt 20 Fuß, und

sein Durchmesser 3 Fuß; die Form ist rund.

Er liegt etwa 6 Fuß unter der Oberfläche des

Bodens, wie die meisten Gräber. Schon war

der unkundige Gartenbesitzer damit beschäftigt, die

Tuffsteine abzubrechen, als durch das Hinzukom¬

men eines Alterthumsfreundes der Brunnen noch

gerettet wurde. Er war wasserleer und auf dem

Grunde fand man nur eine silberne Münze vom

Kaiser Vespasian, welche an einen Holländer ver¬

kauft worden ist. In demselben Garten hat man

auch Ueberreste einer Wasserleitung gefun¬

den. Sie liegt, so weit man jetzt nachgegraben

hat, etwa 4 — 6 Fuß unter der Oberfläche des

jetzigen Bodens, und besteht aus gebrannten

Ziegeln, die Fuß hoch sind; die Breite der

Rinne beträgt eben so viel. Ueberdeckt war sie



nicht, denn sie war mit Erde verschüttet. Auch

Herr Houben hat auf seinen Feldern an der al¬

ten Burg und an diesem Garten Spuren solcher

ausgemauerten Wasserrinnen gefunden, welche ihre

Richtung durch die Chaussee nehmen. Die Ziegel,

noch sehr fest und gut erhalten, sind mit Traß

gekittet. Wahrscheinlich dienten diese Rinnen da¬

zu, um das Wasser den Gebäuden, die hier

standen, zuzuführen. Es ist der Mühe werth,

den gefundenen Spuren weiter nachzugehen und

sie genau aufzuzeichnen, weil sich dann aus dem

Zusammenhange dieser Rinnen mit der alten Burg,

dem Brunnen und dem übrigen hier schon ent¬

deckten Mauerwerke manche Bestimmungen für die

Lage der Colonia Trajana machen ließen. Von

hier führte eine Seitenstraße nach der Maas zu

über Jülich nach Köln. Das Itinerarium giebt

sie also an-.

Item a Lolonia 'I'i'iij-ini Lvloniam

n-li.i N. ?. I.XXI.

Nsäiolano U. k

Lsklonibns

Nederiacum

lllsuäiirum

(?c>ric>valluiii

^uli-lcuin

lüolonia

VIII. Geldern oder

Sonsbeck.

VIII. Int' Sand.
X.

Roermund. (?)
VIIII. Tudder.

VI.
Falkenberg.

XII. Jülich.
VIII. Bergheim.
X. Köln.



- 154 -

Die, welche nach Cluver, von Kellen, als der

Colonia Trajana, ausgehen, setzen Mediola-

num auf das Dorf Moyland. Mederiaeum

soll das Dorf Schwalmen, unweit Brüggen, in

der Nahe der Maas seyn. Die Entfernungen

sind aber nach unsern heutigen Bestimmungen un¬

richtig angegeben. Unsre Hauptstraße führt uns

von Tanten weiter nach

»der -A?» , dem Stand¬

quartier eines Flügels der VI. Legion. Die Straße

sührt von Xanten nach Calcar. Die Entfer¬

nung betragt etwas über eine t. Meile und Bur-

ginatium ist von der Colonia Trajana 5 Millien

weit. Auf dem Monreberge oder Monter-

berge (nions monumenUirnin, Uuncitiduigium)

bei Calcar und unten in dem Thale, wo ein

Landgut op gen Born heißt, sieht man die

Spuren einer nicht unbedeutenden römischen Nie¬

derlassung. Auf dem Monterberge stand das

^ager, wovon noch ein dreifacher Graben, der

ein längliches Viereck bildet, wie die Form römi¬

scher Lager war, sichtbar ist, und auf der Höhe

des Berges, in der Mitte jenes Vierecks, bildet

ein vierter Graben eine ovale Rundung, von wo

aus man die freieste Aussicht auf die Umgegend

hat. Im Thale bei op gen Born hat man beim

Ausrotten der Baume römische Gefäße, Gemäuer

aus Tuffstein, silberne und kupferne Münzen und

Ziegel mit dem Stempel der VI. vicik.
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wie man sie auch bei Xanten ausgrabt, ge¬
funden. Wenn auf dem Monterberge Nachgra¬
bungen angestellt würden, so könnte die Ausbeute
nicht fehlen und die Kosten durch den gefundenen
Tuffstein, zum Theil wenigstens, gedeckt werden.
Vielleicht ließe sich durch Inschriften noch fester
die Lage des alten Burginatiums bestimmen. An¬
dere setzen es nach Kranenburg, Cluver nach
Bimmen, einem Dorfe unterhalb Cleve, Man-
nert und Wilhelm nach der Schenken schanz,
unterhalb Griethausen, indem sie das vom Am¬
man (XVIll. o. 3.) zwischen L!-tstrÄ llercull!.
und genannte welches
Wort aus Waterburg, Wasserburg, entstanden
seyn soll, mit Burginatium, wie es sehr wahr¬
scheinlich ist, für einen Ort halten. Denn zwi¬
schen der Waal und Tanten muß O.uadriburgium
gelegen haben. Dazu kommt die Aehnlichkeit des
Namens, der von einem Orte entlehnt ist, der
wasserreich war, gleichsam eine Waterburg. Bei
Calcar haben wir noch einen Ort, op gen Born,
ein Kurzum kill -»i^uas, daher Nich¬
tiger denn sv, bedeutet Wasser,
dazu die römische Endung ium, also eine Burg

24) l'ezclieninzclieri ^nn. 23. Ilsrc. ?ro>Z.
x. 73 8-z. Das heutige Calcar entstand aus den
Ruinen des römischen Lagerplatzes. Sellll Vesslia
obse^uenSi z>. 85.
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im Wasser, und aus Waterburg machte der Römer

ei„ HiiüärjKuiZium. Ehe die Überschwemmungen

des Rheins durch den merkwürdigen Leydeich bei

Calcar gehemmt waren, hatte die Burg auf dem

Mouterberge jenen Namen mit Recht. Bestätiget

wird noch diese Lage des alten Quadriburgiums

durch eine Inschrift:

YV.VVKVLVK0.

x i- I.0LI.

815?. rl^vivs.

SI^VLKVS

X. e. ?. ?.

V. V.

CVÜI. 4KL0MIZVS.

00^81'11'vri'.

In dem Gehölz auf der Westseite von Calcar

sollen sich mehrere künstliche Hügel befinden, bci

denen man auch zufallig schon einige römische Zie¬

gel und Scherben gefunden hat. Sie verdienen

naher untersucht und nachgegraben zu werden.

Auf der Peutmgerschen Tafel führt uns die rö¬

mische Straße nach

auch und ^

genannt, wo ein Flügel der X. Legion lag; von

dem vorigen Ort 6 Millien entfernt. Von Calcar

liegt in dieser Weite das Dorf Qualburg oder

Qualberg bei Cleve. Man hat bei diesem Dorfe
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sonst viele römische Alterthümer gefunden,

und man wird sie noch finden, sobald man nur

nachgrabt. Wilhelm setzt Arcnatimn auf das süd¬

liche Ufer der Waal in der Gegend von Erli-

kum; andere halten es für Arnheim, oder

für Wardhusen (Westhusen), Elten gegenüber.

Die Millienzahl und die römischen Denkmaler,

bei Qualburg gefunden, sprechen aber für diesen

Ort. Ehe wir an das Ziel unserer Reise, nach

Noviomagus, kommen, wollen wir noch einen

Blick auf die übrige Gegend von Cleve werfen

und die Spuren der Römer aufsuchen.

Daß Cleve eine vom Julius Casar erbauete

Stadt seyn soll, wie einige spater verfertigte In¬

schriften angeben, ist eine hinlänglich erwiesene

Erdichtung. Nach der Meinung einiger Clevischen

Historiker, welche es in ihrem Patriotismus zu

weit trieben, soll schon Horatius von der Schwa-

nenburg zu Cleve, dem vorgeblich römischen Kapi¬

tel, gesungen haben. Besonders suchte Pig-

25) ?esc!ienrni><:Iieri Lnn. zi. 2.?.

26) In Tacitus nist. V. c. 20. heißt Arenatium ^r<-.

, doch soll es von diesen« verschieden seyn,
gilt einigen sür Arnheim, andern fnr

Renkum b-n Arnheim.

--?) IV. 2, v. 3S.
— — iiüliel keraces

, merila llecorus

I'rvnäs, Licilnibros.



hius in seinem U^ules?i-vclioi'ii8, und nach ihm

der Clevische Rector von Hagcnbusch in seinem:

Lumemns kecwr reclivivus. Soest, 1733. 8.,

einem Todtengesprache, zu beweisen, daß Cleve

eine römische Stadt sey, worin zur Zeit Diocle-

tian's der Redner Eumenius an der Maniani-

schen Schule als Lehrer mit einem Gehalt von

20,000 Thalern (600,000 Sesterzien) angestellt

gewesen sey und die noch vorhandene Rede:

restaur-liicii» selioiis gehalten habe. Das bisher

auf dem Schlosse zu Cleve aufbewahrte Stand¬

bild dieses Redners befindet sich jetzt in dem Hör¬

saale des Gymnasiums, und ein gemaltes steht über

der Mittel-Port. Das erstere rührt etwa aus

dem fünfzehnten Jahrhundert her; das letztere aus

noch spaterer Zeit. Lipsius hat aber die Grund¬

losigkeit und Nichtigkeit jener Meinung mit Gründ¬

lichkeit dargethan und gezeigt, daß der gelehrte

Beatus R,henanus Urheber dieser Sage vom

Eumenius sey. In seiner Ausgabe der Panegy-

risten, welche zu Basel 1530 erschien, hat nem-

lich Rhenanus in der Rede des Eumenius für die

Wiederherstellung der Schule zu Augustodunum,

einer Stadt Galliens, dem heutigen eine

Lesart aufgenommen, welche diesen Irrthum er¬

zeugte. In dem Schreiben des Cäsar Constantius

an Eumenius, welches in der Rede c-lp. XIV.

enthalten ist, heißt es: ^erenwl' et noslri,

ut eornin liberis, Quorum vita in
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nsn5!l,m. irigenuis aitldus ernclilur, et

ipsi sävIeZventss, <^»i iiilaii oonssnsu meum ex

Italis rsvertsntiZ susespere cvinitatuin, ul^ ec>-

ruin iudoli consulers cupi-imus. RhenaNUs las:

in ^UAusta - Llivensium nji^iclci. Einige Aus¬

gaben haben: Llsvensium und Littven5ium. Diese

falsche Lesart entstand aber daher, weil Antun

oder Augustodunum auch hieß, denn die

Einwohner hatten ihrer Stadt den Namen Fla-

via gegeben, aus Schmeichelei gegen Conftantin,

der zu dem Geschlechte der Flavier gehörte. So

entstand aus ?tavienses die Lesart <ü>-^ven.<iS8 und

CUvenses. 2S) Wenn aber auch Cleve zur Zeit

der Römer noch nicht vorhanden war, so findet

man doch umher Spuren ihrer Anwesenheit. In

dem Reichswalde hat man Ueberreste einer gepfla¬

sterten Straße gefunden, 1 Fuß unter dem Ra¬

sen auf einer 3 Fuß hohen Sandunterlage; sie ist

Z5 Fuß breit und heißt der Steinweg, ohne Zwei¬

fel ein römisches Werk. Auch Spuren römischer

Tempel hat man gefunden, wie dies der Altar¬

stein aus der Kirche zu Rhynern (Rindern)

") Eine Untersuchung über diese Sage von Eumenius
und eine vollständige Darlegung der gelehrtenFehde
über diesen Gegenstand haben wir von dem Herrn
Dr. Nagel, Direktor des Gymnasiums zu Cleve,
zu erwarten. Ueber des Eumenius Leben und
Schriften ist die erste Abhandlung als Schulpro- ^
gramm zu Cleve 1921 in 8. erschienen.
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zeigt, wovon bei den Clevischen Alterthümern die

Rede seyn wird. Bei Berg und Thal hat

man außer einigen Altaren auch folgenden Votiv-

stein ausgegraben:
lULkcvkio

c. IVUV8

V. s. I.. 1^1.

Dieser Stein war in der Sammlung zu Ele¬

ve, die sich jetzt im Museum zu Bonn befindet.

Ebendaselbst befindet sich auch die 45^ Zoll hohe,

284 Zoll breite und 12 Zoll tiefe vot,iv-l aus

grauem Sandstein, ziemlich beschädigt, mit den

Bildnissen der drei Gottheiten, Jupiter, Juno

und Minerva, wie sie nach altem etruskischen

Ritus auf dem Kapitol zu Rom gemeinschaftlich

verehrt wurden. In der Mitte steht Jupiter,

mit dem Königsstabe oder dem Scepter und dem

Donnerkeil; zu seinen Füßen sitzt der Adler; Mi¬

nerva zur Rechten halt den Schild und die Lanze

oder das Scepter, auf dessen Spitze die Eule

sitzt; Juno links tragt auch das Scepter und in

der rechten Hand eine Schale; vom Hinterkopfe

hangt der Schleier herab (veiai-l oder xronuka

^luno); zu ihren Füßen sitzt der junonische Vogel,

der Pfau. Die Inschrift heißt:

I. 0. IV5I0M. nxeinx. MNLKVKL.

VV.VK l'MVS, 8.V5VKN4I.I8. sienirkk, KLe.

XXX. V. V. ?K0. 315. 8VI8. V. 8. I.. IVI.



Auf dem Fußgesimse steht:

M'. VN. evkvizno. L'I. ^vio^^.. cos.

Xäl.. IVI..

Der Kaiser (luipeiawr, Domious) Gordianus

und Aviola waren im I. 339 n. Chr. Consuln.

Es soll dieser Stein zu Donsbrügge (Thorns-

brüggen), einem Dorfe bei Cleve, gefunden wor¬

den seyn, wo, nach der Sage, ein Tempel jener

drei. Götter stand. Auch sollen früher hier einige

andere Denkmaler gewesen seyn. Im Thiergar¬

ten, und zwar in den pallisadirten Erlenbüschen,

sieht man einen im Viereck stehenden Wall, der

Rudera eines alten Gebäudes anzudeuten scheint.

Man glaubt, es habe ein Venustempel hier ge¬

standen. Im Gehölz bei Berg und Thal ist

ein kleiner viereckiger, wie eine Insel aufgewor¬

fener, mit dickem Gebüsch verwachsener Fleck, wo

Bruchstücke einer Venmstatue aus feinem weißen,

schwarzlich angesprengten Marmor gefunden wor¬

den sind; es ist in der Gegend von Mater¬

born, wo auch auf der Anhöhe einige Steinschrif¬

ten gefunden worden sind. Daß in Cleve selbst,

auf dem Herteberg am Schlosse, ein Tempel des

Hercules, und hinter dem großen Markte auf

dem Kloekberge ein Tempel des Apollo gestanden

habe, ist eine ungegründete Sage. Daß man

am Schloßberge Ziegel fand mit den Stempeln der

V. VI. X. XV. und XXXI. Legion, erzahlt der

schon erwähnte Neetor von Hagenbusch. Die
it
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römische Straße führt uns durch den Reichswald,

den einige für das «aorum newns des Tacitus"')

halten, endlich weiter nach

oder ^VsomaAns, Nim wegen;

nach der Peutingerschen Tafel 10 Millien von

Arenatium. Die Entfernung wird richtig, wenn

man noch die vom Abschreiber vergessene VI. hin¬

zusetzt; denn von Qualburg bis Nimwegen sind

drei starke Meilen. Zahlreich sind die hier gefun¬

denen römischen Denkmaler und Inschriften.

Die alte Burg, ursprünglich ein römisches Werk,

nachher von Karl dem Großen restaurirt und arx
t'aiconia, die Falkenburg genannt, wurde im

französischen Revolutionskriege zerstört. Ein se¬

henswerthes Denkmal für den Freund des römi¬

schen Alterthums ist die Ruine eines römischen

Tempels. Von oxxiävm Lalsvorum und Rata-

voäurum ist oben schon in der Anmerkung 75

gesprochen worden. Die X. Legion hatte hier lange

Zeit ihr Standquartier, daher auch von dieser die

meisten Inschriften und Ziegel mit dem Stempel:

X. <Z. ?. l?. ((Zsrmariioa oder t^einins,

?is Fiäeliz) gefunden werden. Der Usurpator

-') Ilistor. IV. o. 14.
Lluvsrl (Zermaniz z>. 48 s<z. ^lo. Linikli,
opjziäum Latavorum s. I^ovioina^urn. winsle-
lo-I. 1645. 4. Iö. Zinetiuz^ x. et
I>sec>ms-eii5e5: 1??8. 4. Io Le-
tou^v ^nnäles ^oviomsgi. 1790.
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PostHumus, unter Gallienus zügelloser Herrschlift ,

soll hier eine Münze gehabt haben. Vielleicht

schrieben sich aus dieser römischen Periode noch

viele Freiheiten her, welche diese Stadt im Mit¬

telalter und bis auf die Zeiten der, alles Alte

zerstörenden, französischen Revolution gehabt hat.

i

»

,, »



III.

Die römischen Linien an der Lippe
und andere rö misch e Denkmä-
ler an dem rechten Rheinufer
bei Wesel.

Jahrhunderte lang hat die römische Herrschaft
auf dem durch Lagerplatze und zahlreiche Heere
geschützten linken Rheinufer bestanden und die rö¬
mischen Legionen haben in nicht geringer Anzahl
Denkmaler ihres Daseyns hinterlassen. Dagegen
hat die römische Herrschaft auf dem rechten Ufer
des Nieder-Rheins nur auf kurze Zeit und unter
blutigen Kämpfen sich behauptet. Der Befehl
des Kaisers Claudius, aus Germanien die römi¬
schen Truppen über den Rhein zurück zu ziehen,
hatte alle die unsäglichen und kostspieligen An¬
strengungen eines Drusus, Tiberius, Germanicus
und anderer Feldherren vereitelt, und die Lander



zwischen der Lippe, dem Rhein und der Weser,

sonst der Schauplatz großer Unternehmungen und

unsterblicher Thaten, blieben von dieser Zeit an

frei von der römischen Obergewalt. Nur wenige

Denkmaler haben sich in unserer Gegend bei Wesel

und an der Lippe aus der Zeit jener vorüberge¬

henden Herrschaft erhalten, aber als Erinnerungen

an die vergeblichen Versuche, ein von der Liebe

zur Freiheit und zum Vaterlande beseeltes Volk

unter die Fessel der fremden Herrschast zu beu¬

gen, verdienen sie dennoch, so viel es möglich ist,

einer besondern Aufmerksamkeit und Erforschung

gewürdigt zu werden, und zwar um so mehr, je

weniger bisher dieser Punkt der vaterländischen

Alterthümer beachtet worden ist.

Zuvörderst mache ich auf die Vertheidi¬

gungslinie oder Landwehr aufmerksam, wel¬

che von den Römern an der Lippe, zwischen der

Festung Aliso (Elsen an der Alme bei Pader-

born) und dem Rheine, Vetera gegenüber, ange¬

legt worden ist. Tacitus spricht hiervon an zwei

Stellen. 2") In der erster» erzahlt er, wie Ger¬

maniens, der nach der gedämpften Meuterei der

Legionen in Köln und Vetera, bei letzterem Orte

eine Brücke über den Rhein schlug und die kampf¬

lustigen Krieger nach Germanien gegen die Marser

führte. „In fröhlicher Ruhe saßen nicht weit

52) ^IIN. I. c. 5V. II. c. 7.
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davon die Germanen, indem uns erst die Trauer
wegen des Todes von Augustus, dann der Zwie¬
spalt unthatig ließ. Aber der Römer durchschnei¬
det mit schleunigem Marsche den Casischen Wald
und die von Tiberius errichtete Land¬
wehr, lagert sich an der Landwehr (-n limits),
vorn und im Rücken (nach dem Rheinezu) durch
einen Wall, zu beiden Seiten durch Verhaue ge¬
deckt." In der andern Stelle redet Tacitus von
dem Zuge des Germaniens in die Gegend des
Teutoburger Waldes, wo die Germanen den Grab¬
hügel, den er kürzlich den Legionen des Varus
errichtet hatte, und das dem Drusus geweihete
Denkmal zerstört hatten. „Er stellte diesen Al¬
tar wieder her, und hielt, seinem Vater zu Eh¬
ren, selbst mit den Legionen einen feierlichen Um¬
gang. Den Grabhügel ließ er eingerissen; Alles
zwischen dem Kastell Aliso und dem Rheine befe¬
stigte er mit neuen Landwehren und Erdaufwür¬
fen ( novis limnilius )." Auch Vel-
lejus 22) erwähnt diesen Grenzwall, indem er
erzahlt, wie Tiberius nach der Niederlage des
Varus über den Rhein (wahrscheinlich bei Vetera)
gegangen sey und den Arminius zurückgeschreckt
habe, dann tiefer in Germanien eindrang und die
Landwehr überschritt lirmlss). Die Er¬
richtung eines Grenzwaldes oder einer Landwehr

52) llisr, kom. II. o. 12V. Oio Lass. I^VI. c. 15.
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am Niederrhein auf der Nordseite der Lippe, von

wo aus zuerst die Römer erobernd in Germanien

vordrangen, wird dem Tiberius zugeschrieben, und

die Erneuerung dieser Befestigungslinie zwischen

Aliso und dem Rheine, in der Richtung nach

Vetera, längs der Lippe, dem Germanicus. Die

Zeit, wann Tiberius dieses Werk anlegte, laßt

sich nicht bestimmen, wahrscheinlich als er zum

zweiten Male am Niederrhein das Oberkommando

führte, zwischen 2 bis 4 nach Christi. Denn als

er im Jahr 10 zum dritten Male nach Genua-,

nien ging, war der Limes schon vorhanden, wie

aus der angeführten Stelle des Vellejus offenbar

hervorgeht. Da aber die Vertheidigung dieses

Limes schon vom Kaiser Claudius aufgegeben wur¬

de, so wurde er natürlich von den Germanen zer¬

stört und durch spatern Anbau nicht weniger der

Erde gleich gemacht. Nur in der Nahe des Rhein's,

bei Wesel und bis nach Schermbeck zu, welchen

Strich die Römer unbewohnt ließen, um nicht

die lastigen Nachbarn in der Nahe zu haben,

2') Der Ausdruck -Iperire limirez heißt nicht: Befesti-

gungslinicn anlegen, sondern: über dieselben hinaus

gehen, so wie der Ausdruck des Tacitus: Umiisrn
scinäere dasselbe bedeutet, gleichsam die Landwehr

durchschneiden, sich einen Weg durch dieselbe bahnen.
Von feindlichen Durchbrüchen und Ueberschreitungen

des Limes sagte man: rumpeie, periumxere. S.
Lronov. l'acili I. c. 50.
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scheinen Ueberreste jenes Grenzwalles, welcher
jetzt die Landwehr heißt, erhalten worden zu seyn.
Auf der Charte ist die Linie, so weit ich sie bis
jetzt kenne, angegeben. Sie soll sich aber noch
weiter nach Münster zu erstrecken. Diese Land¬
wehr hat drei Graben, jeder etwa 9 Fuß breit,
und zwei Aufwürfe von 12 Fuß Breite, so daß
erst ein Graben, dann ein Aufwurf, wieder ein
Graben, der zweite Aufwurf von etwas geringerer
Höhe und Starke als der erstere, und darauf
der dritte Graben folgt. An vielen Stellen ist
diese Landwehr mit Gebüsch bewachsen, an einigen
abgetragen und von der Landstraße durchschnitten;
auf den Heiden, z. B. bei Obrighoven und Dre-
venack sieht man sie sehr deutlich nach der gege¬
benen Beschreibung. Hier scheint sie mir jedoch
mehr eine Militarstraße zu seyn, als ein Grenz¬
wall. Am Rhein zieht sie sich um Wesel in einem
Halbkreise und bildete sonst, wie mir dies aus
der Lage hervorzugehen scheint, gleichsam einen
Vorwall von Vetera. Von Vörde zieht sie sich
über die Heide nach der Lippe zu; wird auf der
nördlichen Seite fortgesetzt bis an die Schleuse der
alten Vssel, von da reicht sie bis in die Gegend
von Hamminkeln und zieht sich von da nach dem
Rheine, in die Nahe vom Meer. Von der Assel-
Schleuse erstreckt sie sich in gerader Richtung über
Obrighofen, bei Drevenack vorbei, über Damm
nach Uefte, und von da weiter in's Münsterschc



nach Dülmen zu. Germanicus erreichte bei seinem

Einfall in das Land der Marser diese Landwehr

im Casia walde. Diesen Wald (silva c-lesi-i)

nennt allein Tacitus ohne weiter seine Lage anzu¬

geben , die wir aber leicht auffinden können. Des

Germanicus Legionen gingen bei Xanten am Für-

ftenberge über die Rheinbrücke, zogen über die

Diersforter Heide in der Richtung nach Coesfeld,

wo, wie wir schon oben bemerkt haben, wahr¬

scheinlich der Tempel der Tanfana stand. In dem

Namen Coesfeld haben wir noch einen Nachklang

des Namens Laesi». Es muß sich also dieser Wald,

welcher nicht unbedeutend war, von der Gegend

um Wesel nordöstlich nach Coesfeld erstreckt haben.

Die Ueberreste dieses Waldes heißen der Weseler-

und der Demmerwald. Die Römer mußten sich

erst durch das Dickicht einen Weg bahnen, wor¬

auf sie in die Dörfer oder Höfe der Marser ka¬

men. Daß in dieser Richtung die Römer ihre

Züge von Vetera aus in das Innere Germanien

richteten, beweisen die an einigen Punkten auf der

Nordseite der Lippe und am Ufer des Rheines

gefundenen Münzen und andere Denkmaler. Auf

der Heide bei Diersfort sind von Landleuten

mehr als einmal römische Münzen gefunden wor¬

den. Eine große kupferne Münze von

VIVS — die Kehrseite ist verwischt — welche im

Jahr 1801 auf der genannten Heide ein Schafer

beim Aufwerfen eines Erdkloßes fand, besitzt der
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Herr Prediger Eichelberg in Cleve. Derselbe ist

auch im Besitz einer kleinen kupfernen Münze,

welche bei Wesel in dem Garten des verstorbe¬

nen Apothekers von der Mark beim Graben ge¬

funden worden ist. Sie zeigt auf der Vorder¬

seite den Kopf des Constantius mit der Umschrift:

Väi.. coixs'i'äN'i-ws NOL. c^es. Auf

der Kehrseite sind die Bilder zweier Soldaten,

welche mit ausgestreckten Händen die Reichskugel

halten, worauf die Victoria steht, mit der Um¬

schrift: Eine ganz

ahnliche findet man abgebildet in: Legeri 'iiies.

Lr-inäenbui-A. I'. II. x, 786. Teschenmacher er¬

zahlt, daß römische Münzen auch bei den Sand¬

hügeln von Fluiren am alten Rhein gefunden

wurden. Bei Meer, oberhalb Rees, hat vor

mehreren Jahren ein Landmann eine große Anzahl

silberner Münzen, rollenförmig in der Erde neben

einander liegend, gefunden, von denen Herr Kauf¬

mann Kühnen in Wesel 30 Stück besitzt, nem-

lich 19 von Trajan, 1 Faustina, 4 von Domi-

tian, 1 Nero, 1 Aurelius Antoninus, 2 von

Vespasian, 1 Nerva und 1 Hadrian. Herr Küh¬

nen besitzt auch mehrere kupferne Münzen, welche

bei Bocholt gefunden worden sind, und zwar von

Vespasian, Domitian, Faustina, Tetricus, Con¬

stantius, Constantinus, Valerianus und einige

unlesbare. Eben so ist die Gegend zwischen Bor¬

ken und Coesfeld nicht leer an römischen Münzen

5
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und andern Alterthumern, die zum Theil aus Un-

kunde vernichtet worden sind, zum Theil noch über

und unter der Erde unbeachtet liegen. Möchten

doch auch in diesen Gegenden Freunde des Alter¬

thums den vaterlandischen Boden genau unter¬

suchen und das Gefundene zu gemeinsamem Nutzen

und Frommen bekannt machen. Unmittelbar am

rechten Rheinufer, unterhalb Wesel, finden wir

bei Emmerich, einer der ältesten Städte am

Niederrhein, deutliche Spuren, daß die Römer

hier waren, ob sie gleich den Ort nicht nennen.

Vor dem Wasserthore, dessen Obertheil römische

Verzierungen zeigt, findet man die Ueberreste ei¬

nes Dammes von schwarzgrauem Eisenstein, an

welchem hier und da römische Ziegel untermischt

sind. Außerdem hat man hier Schilde, Larven,

einen Kopf des Apollo, viele Münzen, Hefte,

Schnallen (Fibeln), Urnen u. s. >v. gefunden.

Bei dem nicht weit von Emmerich liegenden Schlosse

und Städtchen Herenberg hat man, wie Te-

schemacher erzählt, römische Gräber und Münzen

gefunden; eine goldene Münze vom Kaiser Julius

Majorianus (enthauptet 461) sah jener zu Em¬

merich. Der tiefe, bis auf den Grund von Tuff¬

steinen gemauerte Brunnen auf dem Berge bei

Elten, soll ein römisches Werk seyn, und wegen

2 4) Westphäl. Magazin 9. H. S. 290. Ich habe diese
Nachweisung aus Minola's Uebersicht -c. S. 244.



der weiten Umsicht, die man von dieser Höhe

genießt, hatten die Römer vielleicht hier eine Warte

angelegt. Im Jahr 068 stiftete hier der Graf

Wigmann ein Nonnenkloster.

Gehen wir zurück an die Lippe, um hier die

Spuren der Römer aufzusuchen, so finden sich

diese theils an der Landwehr, wo mau an mehre¬

ren Stellen, bei Damm, Erle, Dülmen und Hal¬

tern, römische Münzen, Idole, Scherben und

Eisenstücke verschiedener Form gefunden hat, theils

naher an der Lippe. Dahin gehört auf der Nord¬

seite des Flusses, bei Schermbeck, der Platz,

welcher die Steeger Burgwart heißt und

zur Hütung der Schaafe gebraucht wird. Auf

der Südseite der Lippe liegt gegenüber das einzeln

stehende Haus Barn um. Diese Burgwart ist

ohne Zweifel der Ueberrest eines römischen Lagers,

von welchem sich die Graben und Walle noch am

deutlichsten erhalten haben; nach der Lippe zu ist

es am meisten flach geworden. Von diesem Ende

bis zum ersten Walle ist es 180 Schritte lang,

und 40 — 50 Schritte breit; dann folgen zwei

Walle mit Graben und in einiger Entfernung ein

dritter Aufwurf." Die Walle an den Seiten sind

wahrscheinlich abgetragen und die Erde auf die

daneben liegenden Felder gefahren worden, wie

dies bei vielen ahnlichen Umwallungen noch jetzt

geschieht, oder die Überschwemmungen der Lippe

haben von dieser Seite die Wallerde weggespühlt.
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Die Gestalt dieses Lagerplatzes s. auf Tafel IV.

Fig. 5. abgezeichnet.

Zwischen Krudenburg und Gartrop, bei Hün-

xe, auf der Südseite der Lippe, sieht man noch

am Flusse zwei künstlich aufgeworfene Hügel; ein

dritter ist in früherer Zeit schon geebenet worden.

Der größte der noch stehenden hat einen Umfang

von 120 Schritten und ist mit einem Graben um¬

geben gewesen, dessen Spur noch sichtbar ist.

Man nennt diese Hügel die Hünxer Burg¬

wart. Aehnliche findet man noch weiter aufwärts

an der Lippe. Man hat darin Urnen, Asche und

Knochen gefunden, so daß sie also zur Todtenbe-

stattung gedient haben. In denen bei Hünxe ist

noch nichts gefunden worden, auch finden sich in

dem Sande keine Spuren von Branderde. Da

die ganze Gegend umher flach ist, so stellten die

Römer vielleicht hier Vorposten zur Sbservirung

des Lippeufers auf, oder sie können auch als

Opferaltäre gedient haben. Soll doch das nahe

Krudenburg von dem Gotte der heidnischen Sach¬

sen, Crodo, seinen Namen haben, und will man

auf diese unsichere Namensableitung gestützt weiter

gehen, so mag man annehmen, diese Hügel seyeil

Crodo's -Spferaltäre gewesen.

Weiter aufwärts an der Lippe, etwa H Stun¬

den von D ersten, kommen wir an das sogenannte

Casarslager. Der Boden ist ein steiniges,

kaum mit Moos beschlagenes, dürres Erdreich,



in seiner sehr weitsichtigen Ausdehnung überall

flach und eben, vordem in einem großen, regel¬

mäßigen Vierecke mit einem Graben und Auf-

Wurfe umgeben. Der innere Raum dieser Flache

war mit runden, kegelförmigen Erdhügeln, welche

seit der Theilung der Gemeinheiten leider zerstört

und abgetragen sind, besekt, so daß jeder Hügel,

einer wie der andere gestaltet, im Viereck seit¬

wärts und vorwärts, etwa 10 Schritte von dem

andern entfernt lag. Vorn befand sich zu dieser

sonderbaren Hügelstatte der Eingang, frei von

Graben und Aufwurf, etwa 20 Schritte breit

und offen. Gerade vor dem Eingänge waren zu

beiden Seiten noch zwei solche runde Erdhügel

angebracht. Das Ganze war wunderbar anzu¬

schauen und kein Werk des Zufalls. Nach einer

alten Sage in dieser Gegend soll Cäsar hier sein

Lager gehabt haben. Julius Cäsar kam aber nie

hierher; eher möchte es sich vom Tiberius oder

Germaniens Cäsar herschreiben. In einigen dieser

Hügel, welche man aufgrub, hat man römische

Münzen und Urnen gefunden. Ob bei der Ab¬

tragung dieser Hügel neuerlich etwas gefunden

worden ist, kann ich nicht sagen. Der Abt Mann

hat in der ^.rcliseolo^iaz or wisvellaneous

1-si-ltinZ w äntiyuites, Vol. III. I8gg. eine Beschrei¬

bung von diesem römischen Lager geliefert.

") Zch habe diese Nachweisungen aus dem Westph.ilischm
Anzeiger 1803. Nro. 72. tS04. Nro. 96.
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Daß Wesel römischen Ursprungs sey, behaup¬
tet zwar nach einigen ältern Geographen noch
neuerlich Mannert, welcher das von dem alexan-
drinischen Geographen Ptolemäus erwähnte Alei-
son unter dem 23° d. L. 51° 3t>' d. Br. gerade
Santen gegenüber, in einer Entfernung vom Rhei-
ne, genau auf die Stelle der Stadt Wesel seht.
Hier soll auch das von Tacitus erwähnte Aliso
gestanden haben. Wein Aleison, dessen Pol¬
höhe die Römer vermittelst des Gnomons gemessen
haben müssen, finden wir mit größerer Wahr¬
scheinlichkeit in dem Dorfe Alsum, am Einfluß
des Flüßchens Emscher in den Rhein, wieder.
Da einige Historiker die Emscher oder Emser mit
der Eins verwechselten, und das bei Paderborn
gelegene Aliso mit dem Ptolemäischen Alisum, so
setzten sie die Varusschlacht auf die Dinslacker
Heide, wozu auch noch der Umstand veranlaßte,
daß man auf dieser Fläche vor Zeiten römische
Münzen, Gebeine und Waffen gefunden hat, die
aber wahrscheinlich aus einer Schlacht gegen die
Franken herrühren. Daß die Römer an der
Stelle des heutigen Wesel ein Kastell gehabt ha¬
ben, laßt sich nicht bestimmt erweisen, doch mögen

2°) Germania, S. 359. ^nn. II. c. 7.
S. meinen Aussatz: Aliso und Alisum, imKunst-
und Wissenschastsblattc des WestfälischenAnzeigers,
1823. St. 27.
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bisweilen Vorposten der Legionen von Vetera hier

gestanden haben. Am Rheine heißt noch ein Stück

Weideland das Römerward, wo man aber bis

jetzt noch nichts Römisches gefunden hat. Daß

aber Wesel seinen Namen von dem römischen Feld¬

herrn Vitellius haben soll, ist eine etymologische

Spielerei. Auch laßt es sich nicht erweisen, daß

Drusus im I. 11 v. Chr. bei Wesel über die

Lippe eine Brücke schlug und weiter an die Weser

zog, da dieser Uebergang auch höher geschehen

seyn kann. Eben so unerwiesen ist es, daß bei

Wesel am linken Ufer der Lippe, in der Nahe des

Dorfes Spellen, die berühmte teutsche Wahr¬

sagerin Velleda gewohnt haben soll. Es war ein

dem teutschen Volksstamm eigenthümlicher Glaube,

daß die Frauen die Gabe der Weissagung besitzen

und durch ihre Aussprüche den Willen der Götter

offenbaren. Tacitus giebt uns in einigen Stel¬

len 2°) folgende Nachrichten von der Wahrsage¬

frau an der Lippe: „Wir haben gesehen, daß

unter dem göttlichen Vespasianus bei den meisten

(Germanen) Velleda wie eine Gottheit geehrt

wurde. — Mumius Lupereus, Unterbefehlshaber

einer Legion, wurde (als Gefangener) mit andern

Weihgeschenken der Velleda überschickt. Diese

Jungfrau, von der Nation der Bructerer, hatte

->«) Ilisf-Zi-. IV. c. 61. K5. V. c. 22. 24.
c. 8.
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grossen Einfluß, mich alter germanischer Sitte,

denn die meisten Frauen werden für wahrsagerisch

und bei zunehmendem Aberglauben für Göttinnen

gehalten. Und damals wuchs der Velleda Anse¬

hen, denn sie hatte den Germanen glückliches Un¬

ternehmen und den Untergang der Legionen vor¬

ausgesagt. — Vor der Velleda Angesicht zu

treten und sie anzureden, wurde versagt. Jeder

wurde von ihrem Anblick entfernt, damit die

Scheu vor ihrer Heiligkeit sich vergrößerte. Sie

selbst wohnte in einem hohen Thurme; ihre Rath¬

schlage und Antworten brachte ein aus ihren Ver¬

wandten Erwählter, wie ein Mittler und Bote

der Gottheit. Die Germanen erbeuteten bei ei¬

nem nachtlichen Ueberfalle auf dem Rheine das

Schiff des römischen Feldherrn Cerialis und zogen

es als ein Geschenk für die Velleda auf dem Lip-

peffuß hinauf." -- Unter dem Kaiser Domitian

wurde sie als Gefangene nach Rom gebracht und

dort im Triumph aufgeführt. Dio nennt

als ihre Nachfolgerin Ganna, welche Domitian

beschenkt entließ. Der Name Velleda soll von

dem altteutschen Vei, Veii.-l, die Jungfrau, v-ra-

xo, herkommen. Das Wort vei wird in der Be¬

deutung einer Hexe als Schimpfwort unter zan¬

kenden Frauen in Holland noch jetzt gebraucht.

29) Stgriiis Silv. 1.4,89. xreces Velleäse.

»») I.XVII, 5.

12
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Sie gehörte zum Volksstamm der Bmcterer, de¬

ren südliche Landesgrenze die Lippe war. Strabo

sagt, sie wohnten 600 Stadien vom Rhein ent¬

fernt, etwa fünfzehn geographische Meilen. Zu¬

nächst am Rhein wohnten die Usipeter und auf

der Südseite der Lippe die Tencterer. So konnte

also Velleda nicht bei Wesel an der Lippe woh¬

nen. Dazu ist es noch unwahrscheinlich, daß diese

bei den Germanen so heilig geachtete Wahrsagerin

so nahe den Römern, einige Stunden von Vetera,

gewohnt haben soll. Der Thurm der Velleda mag

mehr landeinwärts an der Lippe gestanden haben.

Möller sagt in seinem lateinischen Gedicht: l)>z-

serixlio kkeni, im VI- B., daß das Dorf Spel¬

ten von der Velleda genannt sey und daß hier das

Heiligthum dieser Wahrsagefrau gestanden habe.

Ich weiß nicht, ob diese Angabe sich auf eine

alte Sage, die sich unter den Landleuten von

Spelten noch jetzt erhalten hat, gründe, daß nem-

lich auf der großen Heidefläche zwischen Spellen

und der Lippe der Thurm einer alten Hexe (Vel)

gestanden habe. Ich werde diese Sage näher un¬

tersuchen, so wie die Stelle, wo der Thurm nach

Hse/Zec/a,/! /NFS/'« ,

/1, ,'o/ e?,





IV.

Die römischen Legionen, welche

in der Umgegend von Tanten

gestanden haben.

«^on scheinbar geringem Werthe, aber wichtig in

geschichtlicher Hinsicht sind die auf den Feldern

bei Xanten und Bitten gefundenen Ziegelsteine,

meistentheils in Form der Dachziegel oder von

größerem Umfange, wie sie zu Fußboden oder

Belegungen der Wände, oder mit erhöheten Ran¬

dern an der Seite, wie sie zu Wasserrinnen ge¬

braucht wurden. Gewöhnlich findet man auf

diese Ziegelsteine die Zahl und den Namen der

Legion eingedrückt, bald nur die Anfangsbuchsta¬

ben , bald mehr oder weniger vollständige Wörter.

Auf der U. Tafel habe ich in der halben Größe

einige Formen dieser Siegel abbilden lassen. Bei

jedem stehenden Lager scheinen die römischen Sol-



baten ihre Ziegelbrennerei gehabt zu haben, da

sie gewöhnlich, wenn die Waffen ruheten, zur

friedlichen und wohlthatigen Beschäftigung des

Bauens gebraucht wurden. Nur so konnten jene

großen Verschanzungen, deren Ueberrefte wir noch

in Holland, an der Lippe, von der Lahn an über

den Taunus, den Odenwald, bis an die Donau

wahrnehmen können, ferner jene römischen Heer¬

straßen längs des Rheines und durch alle übrigen

Theile des römischen Reiches, jene Römerstadte

und Schuhwerke an den Grenzen errichtet werden.

Darum freut es dem suchenden Alterthumsfreunde,

Spuren des römischen Fleißes zu finden und daran

den römischen Geist zu erkennen. Schon Pighius,

der zu Ende des löten Jahrhunderts drei Jahre

in Tanten und in der Umgegend verweilte und

die römischen Alterthümer an Ort und Stelle

untersucht?, machte auf diese mit Legionsstempeln

versehenen Ziegelsteine aufmerksam. Durch diese

Zeichen pflanzten die Legionen ihr Gedächtniß auf

die ferne Nachwelt fort, und so bezeugen noch

1800 Jahr alte unansehnliche Ziegelsteine, welche

Legionen in Vetera und Colonia Trajana gestanden

und Ziegel zu ihren Bauten gebrannt haben.

Theils nach den Stempeln der bei Xanten und

Birten gefundenen Ziegel, theils nach andern

Steinschriften, theils nach den Angaben des Taci-

tus, will ich die Legionen, welche in Vetera und

Colonia Trajana als Garnison auf längere Zeit
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standen, oder nur auf kürzere Zeit in dieser Ge¬

gend waren, namhaft machen.

Welche Legionen die erste Besatzung von Vetera

waren, wissen wir nicht, vermuthlich aber diesel¬

ben zwei Legionen, — denn für zwei Legionen hatte

Auguftus dieses Lager einrichten lassen — welche

zur Zeit des Varus im Jahre 9 nach Christi hier

standen und zum Theil in der Schlacht im Teuto-

burger Bergwalde vernichtet wurden. Tacitus

nennt die xvm. und xix. Legion. Beide hatten

ihre Adler verloren, den einen hatten die Bructe-

rer, den andern die Marser. Im Jahr 15 nach

Christo fand aber Stertinius, der Unterfeldherr

des Germanicus, den Adler der Xix. Legion wie¬

der. Der andere verlorene Adler wurde etwa

anderthalb Jahr spater durch Verratherei eines

marsischen Fürsten wiedergewonnen. Auf ei¬

ner Inschrift aus den Zeiten Trajans heißt die

XVIIl. Legion auf einer aus Caracalla's

Zeit hat sie den Ehrennamen weil

sie eine ursprüngliche, seit alter Zeit bestehende,

nicht durch Verschmelzung mit andern Legionen

entstandene Legion war. Diesen Namen führten

auch andere Legionen, z. B. die xxil. xxx. und

XXXIX. Von der Grabschrift des in der Varus¬

schlacht gefallenen Legaten oder Centurio der xviil.

42) l'aciri ^nn. I. c. II. c. 25.

üruleli Insciipl. ^>. 1096 , 6. z>. 417. 5.
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Legion, M. (Lälius, auf dem Denksteine seines

Cenotaphiums wird in dem Abschnitte von den

ehemals Clevischen Antiquitäten die Rede seyn.

Im I. 14, als Augustus starb, stand die

XVlll. und V. Legion in Vetera unter dem Ober¬

befehle des Germaniens, und unter den Soldaten

dieser Legionen, einer wilden meuterischen Solda¬

teska, brach zuerst die Meuterei gegen Tiberius

aus. ") Von der V- Legion werden viele Ziegel

gefunden mit dem Stempel: V. oder

v. und darunter '1'. I^VSLK. Lusenus war

entweder der Befehlshaber oder der Aufseher bei

der Ziegelbrennerei dieser Legion. Auf einem Zie¬

gel, den Herr Dahms in Xanten besitzt, steht der

Stempel V. k. ^wahrscheinlich Lawva). Pig-

hius erwähnt auch einige Ziegel der V. Legion

mit dem Zusätze: L- SLVI. oder I>- S^KI.

Diese Legion hieß aber gewöhnlich Klavkäonicg,

schon seit den Zeiten des Augustus, wie Dio

Cassius bezeugt. Unter Germanicus machte diese

Legion die Feldzüge nach Germanien. Der Statt¬

halter von Untergermanien, L. Apronius, führte

sie gegen die Friesier, die sich empört hatten, bei

welcher Gelegenheit diese Legion Beweise ihrer

Tapferkeit gab. ") Der Statthalter Vitellius

nahm sie, nach seiner Erhebung auf den Thron,

44) l'scni I. c> 45.

45) l'scii.i IV. c. 7Z.
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mit dem größten Theile des niederteutschen Heeres
»ach Italien. Das Depot wurde durch gal¬
lische Neeruten ergänzt, daher wir in dem Kriege
des Civilis die V. Legion nebst der XV. Legion in
Vetera finden. wurde sie aber hart bela¬
gert und nur durch fürchterliche Hungersnoth zur
Uebergabe gezwungen, wie schon oben erzählt
worden ist. Die wehrlos abziehende Schaar wurde
von den Germanen hinterlistig niedergehauen;die,,
welche entkommen waren, fanden ihren Tod in
der Gluth des brennenden Lagers Vetera. Unter
Vespasian wurde sie wieder hergestellt. Der Stem¬
pel: V. ?. ?. KI. Indelis klaceclvniea)
befand sich auf einem Ziegel zu Cleve.

Von der xv. Legion besitzt Herr Houben einen
Ziegel mit dem einfachen Stempel: XV.
Neuerlich sind noch einige von derselben Art aus¬
gegraben worden.

Daß die xxi. Legion in Vetera stand, bezeugt
ein daselbst gefundener und im Kreuzgange des
Domes eingemauerter Votivstein, wo es heißt:

xx. xxi. Vor der Regie¬
rung des Kaisers Vespasianus stand sie in Vin-
donissa (Windisch), wo viele Steinschriften von

^6) IÜ5IOI'. I, c. W.

*7) 7?izi<>,-. I V. c. 35. Die Lesart q»!n-i!><Zscim.i wird

mit Recht verworfen, denn diese Legion war damals
in Britannien, 11t. c. 23.
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dieser Legion gefunden worden sind. Als Cerealis

gegen. Civilis nach Untergermanien zog, marschirte

sie eben dahin. Ihr Ehrenname war die

plündernde, nach unserer Art zu reden, übrigens

war sie durch alten Ruhm ausgezeichnet.") Dem

Vitellins war sie treu ergeben, wurde aber bei

Cremona vom Antonius Primus geschlagen und

kam dann unter Vespasian nach Germanien. Un¬

ter Antomn's Regierung stand sie in Vctera.

In Neus stand die XII l. oder

nach einer andern Lesart die XVI., welche

durch einen bei Neus 1591 gefundenen Grabstein

des Ritters Longinus von der XVI. bestätigt

wird. 5°) Auch Minola bemerkt, daß mehrere

bei Neus ausgegebene Monumente von der !- V.

XVI. und XX. Legion sprechen.

Von dem Aufenthalte der VI. Legion zeigen

einige in der Houbenschen Sammlung befindliche,

bei Birten gefundene Ziegel, mit dem Stempel:

VI. VI(7!'. ?. I'i-,). Auch Pig-

hius sah mehrere mit einem zierlichen Zeichen:

I.. VI. VI(!. ?, 1^. (Viotiix wie

sie auch auf andern Inschriften heißt. 2^) Unter

Ilistoi'. II. c. 43. IV. c. 70.

llisrov. IV. c. 2g. 62. Zn dcr Oberlin'schen Aus¬

gabe wird Isei» XIII. vorgezogen.

Iiisciipl. 5,38, 7.

Lruteri Inscri^'t. j,. t. 5Li?, 1.
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Vespasian wurde sie gegen Civilis geschickt. Mit

ihr kam auch die V1U. Legion, welche sich

ebenfalls in Vetera aufgehalten hat. Von ihr

besitzt Herr Houben einen Ziegel: Vltl.

( Vngustll).

Wann die IV. Legion in die Gegend von Ve¬

tera kam, laßt sich nicht bestimmen. Auf einem

Ziegel in der Houbenschen Sammlung steht:

IV. Viu, SlZVkk. 5. Die Buchstaben

VIK. bezeichnen wahrscheinlich Viriiis; in einer

andern Inschrift bei Gruter heißt sie

VicU'ix. Das Uebrige heißt: Level US I'laeenri-

nu» (aus Placentia) I'eoit.

Von der x. Legion besitzt Herr Houben auch

ein paar Steine: 1^. X. v. und x.

((Zermanic!^). e. kann auch keniins heißen, wie

sie gewöhnlich genannt wird. Unter Vespa¬

sian kam sie aus Spanien nach Germanien.

Den Aufenthalt der xxitll, Legion in Vetera

oder Colonia Trajana bezeugt ein Stein in Herrn

Houben's Sammlung. Der Stein mit der Auf¬

schrift: '1K^«SK

7->c. Iiistor. V. 13. IV. 68, wo die Lesart VI. ^
die richtige ist.

55) InxcljjZt. x. 4g?, I.

M-I. z,. 313, 1. 389, 2. 491, 10.

1'sc. Ilisc. V. c. 19. IV. c. 68, wo X. die rich¬
tige Lesart ist.
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rührt aus der Zeit her, wo die Römer, vor der

Zeit des Kaisers Claudius, noch feste Positionen

in der vermariia hatten. 5°) Diese trans-

rhenanische Legion ist die XlV., denn auf dem

Felde bei Dormagen, wo die römische Ziegelbren¬

nerei war, findet man viele Ziegel mit dem Stem¬

pel: trilnsrlien. germ. XIV. Damals

gab es auch eine wie ein an¬

derer bei Xanten gefundener Ziegel beweist. Ein

Ziegel von der XX. Legion war in Cleve.

In der Geschichte der römischen Legionen ist in

mehrerer Hinsicht die xxil, Legion wichtig. Auch

von ihr finden sich einige bei Tanten gefundene

Denkmaler; z. B. ein Grabstein, welcher vor dem

Clever Thor Xantens ausgegraben worden ist,

wie Teschenmacher ausdrücklich bemerkt. Dieser

Stein befand sich in der Sammlung römischer

Alterthümer zu Cleve, aber sehr beschädigt, so

daß von der Inschrift nur zwei Zeilen übrig wa¬

ren. Sie hat aber nach dem Zeugniß derer, die

sie noch vollständig gesehen haben, also geheißen:
I)Il8. !VI,V5!IjZ V5. KI. ai-oi VL1 l'II.

VL'1'. erani I.I5<?. ionis XXIl. ?.rimiZsuise V.iso.

Einen Ziegel mit derselben Aufschrift besitzt Herr
Dahin» in kanten. Auf der I l Tafel Fig. S. ist

der Stempel abgebildet. Auffallend ist das Zeichen

1'. welches mit einem Querstriche eine christliche
Chiffer ist. S. l^iuvtus ü«
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l'.elici, eivi.8 'l^I/V^XLl.s ^^-.icn5 ^.>-

'10^IV8 1I0?<0K^I'.US. Ferner gehört hierher

ein dem Hercules Saxsanus geweiheter Votiv-

stein, von welchem unten das Nöthige erinnert

werden wird; auch auf diesem wird die I^L- XXII.

I>i-. I'. 1'. genannt. Der Stein ist.bei Bitten

ausgegeben worden. Außer den schon erwähnten

Ehrennamen k'-imiZeiiis, ?ia, t'iclslis oder kV'Iix,

kommen noch folgende vor: ^uZNödl, die kaiser¬

liche, ^Ii^uina, vom Antoninus, SsverillNÄ, von

Alezander Severus, und Dt-iowri-m-l, von dem

Könige Galatiens in Kleinasien, Dejotanus, der

sie im Kriege zwischen Pompejus und Cäsar eom-

mandirte. Nach des Pompejus Tode schickte sie

Cäsar gegen den König von Bosporus, Pharna-

ces, wo sie aber in einem Treffen hart mitgenom¬

men wurde. Nach Cäsars Tode stand sie unter

Antomus und nach der Schlacht bei Actimn schickte

sie Augustus nach Aegypten. Von Alexandria

aus marschirte sie nach Palästina und stieß zu

dem Belagerungscorps, welches Titus im Jahr

70 gegen Jerusalem commandirte. Nach der Zer¬

störung dieser Stadt ging sie unter Titus nach

Italien zurück, und hatte, wie aus den vorhan¬

denen Denkmalern hervorgeht, ihr Standquartier

in Messana (Messina), in einigen Städten Ita¬

liens und in Lugdunum (Lyon). Unter Domitian

ging sie nach Oberteutschland und besetzte Mainz

und die auf dem rechten Ufer des Rheins ange-
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legten römischen Kastelle. Zur Zeit des Ptolemaus

stand sie in der Gegend zwischen Remagen und

Bonn und wurde unter den Antoninen von dem

reichen Schwelger Didius Julianus eommandirt.

Eine Zeit lang muß sie auch in Vetera oder Co-

lonia Trajana garnisonirt haben. Stangefol in

den ^nn^ibus Lirouli 2t>6 er¬

zählt: „War zuvorn dieser Julianus ein Colonell

vnd Obrister am Rhein der zwo und zwanzigsten

Legion ^riungenia genandt, so ihr Quartier vnd

Feldlager hatte vstera, da jetzt Santen ist,

wie solches klerlich beweißen die alte

Ziegel vnd Kupfferen Platen, so alldar gefunden

vnd außgegraben worden mit dieser auffschrifft:

XXII. I 'kl. vnd XXII. V. V. I20L

V8t I^fgio viossima seouncls Vicl.rix/^

Aehnliche Ziegel mit der Inschrift: XXII.

?. ?. sah Pighius, und einen besitzt Herr

Houben.

Seit der Gründung der Colonia Trajana bei

Xanten kam die XXX. Legion, welche von dem

Kaiser Ulpius Trajanus den Beinamen vixis und

Vic-tiix von ihrer Tapferkeit erhielt, auf Monu¬

menten durch V. V. bezeichnet. Von dieser Legion

findet man bei Tanten und neuerlich auch bei Al¬

pen die meisten Denkmäler, welche für die Lage

der Colonia Trajana bei Tanten, wie schon be¬

merkt worden ist, das sicherste Zeugniß geben.

Herr Houben besitzt mehrere Ziegel mit dem
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Stempel dieser Legion: l.ke. xxx. V. V. Andere

Denkmäler sind schon erwähnt worden. Unter

dem Kaiser Alexander Severns erhielt diese Legion

die Beinamen: Lvveri-lna, ^Isxaiidrinu,,

k'vlix, wie sie auf einigen Steinschriften der Cle-

vischen Sammlung vorkommen. Auf einem daselbst

befindlichen Ziegel stand:'V^I.,8. H,. (Vsle-

Lsvei'iani!, ^lexanärina, ^ugusta). Va-

leri-uia hieß sie vom Kaiser Valerius Valerianus

(253 — 359). Die Ziegel von dieser Legion fin¬

det man theils bei dem Dorfe Birten, theils bei

Xanten rechts von der Straße, die nach Cleve

führt, in den römischen Grabern.



V.

Von einigen bei Xanten gefnn-
denen römischen Alterthümern
in der Honben'schen Samm¬
lung.

-^l-an erwarte hier nicht eine vollständige Be¬

schreibung der Honben'schen Sammlung, da eine

solche die gezogenen Grenzen dieses Büchleins über¬

schreiten würde; nur auf einige Stücke will ich

die, welche diese interessante Sammlung zu sehen

Gelegenheit haben, aufmerksam machen. Der

größte Theil der Sammlung besteht aus solchen

Denkmalern, welche Herr Houben in den unter

seiner Aufsicht geöffneten Grabern gefunden hat;

andere sind bei Bitten und in der Umgegend

Xanten's gefunden worden. Zuvorderst bemerke

man die ziemlich vollständige Sammlung römischer

Münzen, welche eine fast vollständige Reihe der
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römischen Kaiser enthalten lind bis auf den byzan¬

tinischen Kaiser Justinian reichen. Die Gemmen,

von denen ich mit der Zeit eine bildliche und

schriftliche Darstellung zu geben gedenke, sind

größtcntheils auf dem Fürstenberge und bei Bir-

teu auf den Feldern gefunden worden. Diese zier¬

lichen Antiken, auf denen wir Gegenstande aus

der Mythologie, der Religion und ihren Gebrau¬

chen, Köpfe und eigenthümliche Phantasien in sym¬

bolischer Art mit bewunderungswürdiger Feinheit

eingegraben finden, sind einer sorgfaltigen Betrach¬

tung mit bewaffnetem Auge besonders werth. Eine

zierlich gearbeitete aber etwas verstümmelte Onyx-

camen und einige Gemmen besitzt auch Herr Dahms

in Xanten. Einen römischen Ring mit einer Achat¬

gemme, den Zeus auf seinem Throne sitzend und

neben ihm den Adler, ferner eine Gemme mit

dem Kopfe eines Mercur, wie es scheint, weil er

den Hut (Petasus) auf dem Haupte tragt, eine

andere mit dem Bilde eines Kriegers oder des

Mars, und eine mit einer unbekleideten Venus

oder einer Grazie, welche tanzend den fliegenden

Schleier halt, besitzt Herr Ingenlaih. Durch

Mannigfaltigkeit der Form und Verzierung zeich¬

net sich das Töpfergeschirr aus, welches von

jeder Art in den Grabern gefunden wird. Die

Urnen mit Asche und Gebein sind gewöhnlich von

schwarzer und grauer Farbe. Die Teller, Schüs¬

seln, Schalen, Gefäße zum warmen Getränk,



welches die Römer aus Wein mit siedendem Wasser

vermischt bereiteten, zum Aufbewahren, Schöpfen

und Trinken anderer Flüssigkeiten, Milchtöpfchen,

Kannchen u. s. w., welche in den Grabern gefun¬

den worden sind, werden als Ueberbleibsel eines

römischen Hausrathes auch von einem solchen mit

Wohlgefallen betrachtet werden, der einmal nur

römische Töpfe gesehen zu haben wünscht. In den

meisten Grabern sind auch Lampen gefunden

worden, zum Theil mit menschlichen Figuren,

Köpfen, Thieren und Zierathen versehen, zum

Theil ganz einfach ohne dieselben, gewöhnlich von

roth gefärbtem Thon, einige auch von gelbgrauer

Erde und Figuren bildend, wie z. B. das auf

Taf. Ul. Fig. 10 abgebildete BruMück einer

Lampe, die bei Xanten gefunden und jetzt in mei¬

nem Besitz ist. Daß man bei dem Verbrennen

der Leichen Glasflaschen mit wohlriechenden Sub¬

stanzen in den Scheiterhaufen warf, laßt sich aus

den vielen Stücken zusammengeschmolzenen Gla¬

ses vermuthen, die bei den Grabern in der Brand-

erde gefunden werden. Man setzte aber auch glä¬

serne Flaschen mit Balsam in das Grab, von de¬

nen Herr Houben eine ziemliche Zahl in allerlei

Formen gefunden hat. Ein solches Balsamglas von

blauer Farbe ist in natürlicher Größe auf Taf.

III. Fig. 1. abgebildet. Das Glas ist bei einigen

grün, bei andern blau. Eine sehr große und

starke Flasche von dunkelblauem Glase ist noch



mit einer dunkelfarbigen Flüssigkeit angefüllt, wel¬

che einen sehr scharfen und beißenden Geschmack

hat. Was es eigentlich sey, muß noch eine che¬

mische Untersuchung zeigen. Merkwürdig ist es,

daß diese gewiß über tausend Jahre alte Flüssig¬

keit nicht vertrocknet ist. Zu diesen Glas-Sachen

gehören auch die sogenannten Thräne nfläfchchen.

Diese Thranenglaser oder Thränenvasen sind theils

in den Aschenkrügen, theils neben den Gefäßen

liegend gefunden worden. Der französische Ge¬

lehrte hat aber die Meinung, daß die

Leidtragenden oder die gemietheten Klageweiber

ihre Thränen in diesen kleinen, langhalsigen Fläsch-

chen gesammelt haben sollen, bestritten und be¬

hauptet, daß dieselben zu flüssigem Balsam, zu

wohlriechenden Oelen und Salben gebraucht wor¬

den seyen, welche die Verwandten über den auf

dem Scheiterhaufen liegenden Leichnam ausgossen,

oder über die Asche, ehe sie in die Urnen gesam¬

melt wurde. 5 2) Die griechischen und lateinischen

Schriftsteller schweigen allerdings über den Ge¬

brauch des Thränensammelns bei Leichenbegäng¬

nissen und selbst die darauf hindeutenden Ausdrücke

sagen weiter nichts, als daß man bei den Leichen¬

begängnissen weinte. Auch zeigt daß es

5') Dieselbe Meinung vertheidigte mich Schöpft,» i»
seiner Abhandlung

^.lAenloiaii 17Z0. 4.



unmöglich sey, mit solchen länglichen, enghälsigen
Fläschchen, besonders im Gehen, Thränen zu sam¬
meln. Es giebt zwar ein Basrelief, welches bei
einer Leichen-Ceremonie eine der Frauen aus dem
Gefolge darstellt, die eine solche kleine Vase an
das Auge halt. Allein dies Basrelief ist nicht
acht römisch, sondern neu; und überhaupt soll
diese Meinung von den Thränenvasen erst im t5ten
Jahrhundert entstanden seyn. Dieser Behauptung
von tritt auch der große Alterthumsken¬
ner bei. Allein ganz ist die Sache doch
noch nicht entschieden. An derSeffnung sind diese
Gläser etwas ausgebogen, wie man es bei den
auf Taf. III. Fig. 3. 3. abgebildeten sehen kann,
damit man sie, wie es scheint, ohne Unbequem¬
lichkeit an die Wange unter das Auge halten
konnte, so daß die Möglichkeit, darin Thränen
zu sammeln, sich wohl denken ließe. Zu Rom
hat man ferner auf einem Marmor folgende alte
Grabschrift gefunden: Dl.l'l^.l sel^I ?II.V-
kiiM/vi conlvoi. e. N. ?. äi-i^vs
/.n 11''I'klR. ?08VI
Den Ausdruck: I'oiiere, und den an¬
derswo vorkommenden:eum <zl oxod-il-
5amo conäsre, hat man auf die Sitte, die in
Gläsern gesammelten Thränen mit in das Grab
zu nehmen, bezogen. Petronius beschreibt eine
Ephesinische Matrone, welche klagend die Leiche
ihres Gatten bewachte, also: „Neben ihr saß
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bekümmert eine treue Hausmagd, welche sowohl

ihrer weinenden Herrin ihre Thränen mittheilte,

als auch auf der Bahre die Lampe, wenn sie ver¬

löschen wollte, wieder brennend machte." Man hat

den Ausdruck: Igorumaz corniuoäare Metaphorisch

so erklart, daß die Magd durch ihre Thränen, als

Zeichen des theilnehmenden Schmerzes, den Schmer;

der Herrin gelindert habe. Andere finden jedoch

diese Erklärung zu gezwungen und verstehen es

im eigentlichen Sinne, so daß die Magd ihre

gesammelten Thränen in das Thränenglas der

Frau goß, um es zu füllen. ") Doch wir wol¬

len nun sehen, wie es in einem Xanten'schen Rö¬

mergrabe selbst aussah.

Unter den Grabstätten zeichnet sich besonders

die am 26sten November 1821 in der Nähe der

alten Burg aufgegrabene aus, weil man darin

alle Gefäße gut erhalten und in der Ordnung

stehend fand, dabei auch zwei iu einem rechten

Winkel liegende Menschengerippe, wovon das eine

ohne Kopf war, der sich auch ungeachtet des wei¬

tern Rachsuchens nicht fand. Merkwürdig ist es,

daß in einem einzigen Grabe die Reste eines ver¬

brannten Leichnams und zwei Menschengerippe la¬

gen. Wer mag bestimmen, ob der eine enthauptet

worden war, oder auf andere Weise seinen Kopf

26) l'Iiss. licj. II.oMüll. Vol. III. x.
774 s<z.



im Leben verloren hatte? Die große Anzahl der

gut erhaltenen und zierlichen Gefäße laßt vermuthen,

daß hier ein nicht ganz gemeiner Römer ruhete.

Herr Houben hat von dieser Grabstatte eine ge¬

naue Zeichnung verfertigen lassen, von welcher die

auf Taf. V. entlehnt ist. Das Begräbniß befand

sich 8 Fuß tief unter der Erdoberfläche und

Fuß tief im Sande. Die Gerippe lagen Fuß

tiefer als die Gefäße. Das Ganze war ummau¬

ert und bildete ein längliches Viereck. Die darin

gefundenen und noch in der Sammlung des Herrn

Houben aufbewahrten Gegenstande waren folgende:

ein schwarzer Topf von gebrannter Erde;

2) eine Urne von aschgrauer Farbe;

3) eine kleine rothfarbige Lamve;

4) eine kleine aschfarbige Urue;

5) eine desgleichen, ringsum mit Blattern und

Punkten verziert;

6) ein Topf mit zwei Henkeln, gelbfarbig;

7) eine große Urne mit verbrannten Gebeinen;

in derselben lagen noch:

zwei eiserne Spitzen, wahrscheinlich von

Pfeilen oder eisernen Stangen, in

Leinwand gewickelt, von der an dem

Roste noch die Faden deutlich zu er¬

kennen sind;

b. ein rothes Schälchen, von feinem Thon

gebrannt, mit einer niedlichen Verzie¬

rung von Akanthusblattern;
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eine einfache Lampe, und

ä- ein gläsernes Thränen- oder Salbfläsch-

che», sehr zart und dünn geformt, von

schöner blauer Farbe.

Zur Seite des großen Aschenkruges standen:

8) eine rothe Lampe mit dem Bilde eines Al¬

tars mit Feuer;

9) ein kleiner rothfarbiger Topf;

10) ein Teller von «igiii-iw, sehr zierlich

gearbeitet, mit der in der Mitte einge¬

drückten Inschrift: VäL<^ILV1>.S. Die

erstere Hälfte des Wortes heißt

die zweite, Lui-s, mag vielleicht den Na¬

men des Töpfers oder den Ort der Ver¬

fertigung enthalten.

Auf dieser Schüssel lagen:

11) ein großes Thränenglas von weißer schil¬

lernder Farbe, und auf der andern Seite

12) ein kleines Tvpfchen von gelber Farbe, mit

einem Röhrchen, ähnlich unsern Milch¬

kännchen für kleine Kinder;

13) ein Krug von gebrannter Erde, hellgelb,

mit einem Henkel;

14) eine große schieferblaue, fein glacirte und

tiefe Schüssel, in deren Mitte das Wort

voeäN.V eingedrückt ist, daneben lag

17) ein zerbrochenes Thränenglas;

15) und 16) zwei große Kruge von rothgelber

Farbe.
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Auf der einen Seite stand noch die Mauer;

auf der andern ein Pfeiler, aus Tuffstein gemauert.

Auf der Schüssel (Fig. 14) lagen Asche, Sand,

ein Menfchengerippe, einige Holzkohlen und ein

Stück zusammengeschmolzenes grünes Glas, wahr¬

scheinlich ein gläsernes Salbfläschchen, welches im

Feuer des Scheiterhaufens zerschmolz. Die Ge¬

rippe gehören wahrscheinlich Sklaven an, welche

auf irgend eine Weise zugleich mit ihrem Herrn,

dessen Leichnam feierlich verbrannt wurde, umka¬

men, und so mit ihm Eine Ruhestatte fanden,

bis ihre Gebeine und der Schmuck ihres Grabes

nach vielleicht mehr als anderthalb tausend Jahren

wieder an das Licht kamen und das Museum

eines Alterthumsfreundes zieren. Auf ahnliche

Weise sind die meisten Graber innerlich ausge¬

stattet.

In vielen Gräbern fand man gar keine Kno¬

chenasche, sondern nur Gerippe, oft in ganz re¬

gelloser Stellung, so daß es schien, als ob man

den Leichnam nicht gerade in's Grab gelegt, son¬

dern ohne weitere Umstände hineingeworfen habe.

Vielleicht geschah dieses bei Sklaven oder bei Ver¬

brechern. Unter den Schädeln einiger solchen Ge¬

rippe hat man kleine schwarze Steinchen gefunden,

welche rund, in der Mitte offen sind und etwa

einen Zoll im Durchmesser haben, Taf. IV. Fig. 7.

Wahrscheinlich wurde ein solches schwarzes, ring¬

förmiges Steinchen, -ttci-, als Zeichen der
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Verdammung zur Todesstrafe dem Verbrecher un¬

ter den Kopf gelegt. Ich weiß zwar für diesen

Gebrauch keine Stelle aus einem alten Schrift¬

steller anzuführen, aber er scheint doch statt ge¬

funden zu haben.

Die auf Taf. H. Fig. 8. in natürlicher Größe

dargestellte sonderbare Gestalt, von gebranntem

Thon, auf einer Platte nicht fest stehend, von

gelber Farbe, fand sich in einem Grabe, worin

außerdem eine Urne mit Asche und Gebeinen, ein

Salbtöpfchen, ein anderes von schwarzer Farbe

und verziert, und eine Schale, von der Form ei¬

ner Kaffeetasse, von tsrra zjZiiiaw, lagen. Das

auf dem Kopfe dieser löwenartigen Figur befindliche

Loch kann nicht absichtslos seyn, so wenig wieder

daran befindliche Henkel. Zu welchem Gebrauch

aber diese Figur bestimmt gewesen seyn mag, wage

ich nicht zu bestimmen. Ein religiöses Symbol

war es wohl nicht. Da den Römern Talg- und

Wachskerzen nicht unbekannt waren — eine

Erfindung, die von den Aegyptiern kam (Liemens

^Isx. Strom. I. p. 306) — so bin ich auf die

Vermuthung gekommen, daß wir hier einen rö¬

mischen Wachsstocktrager vor uns haben; jedoch

finden sich an der Figur selbst keine Spuren eines

solchen Gebrauchs.

Voß zu Virgil's Landl'au. I, 292. Band l. S.
140.
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Von den in der Sammlung des Herrn Houben

befindlichen Fibeln oder Agraffen, welche ge¬

wöhnlich in den Todtenurnen unter den Gebeinen

und der Asche liegen, habe ich zwei in natürlicher

Größe Taf. IV. Fig. 3. 3'. dargestellt; beide sind

von Erz, mit Grünspan überzogen. Dergleichen

Agraffen brauchte man dazu, um die beiden Enden

des Sberkleides auf der rechten Schulter zusam¬

men zu hallen. In der frühern Zeit pflegten nur

die Soldaten ihren Mantel

mit einer solchen Agraffe über der rechten Schulter

zusammenzuhalten. Diese Mode wurde im dritten

und vierten Jahrhundert nach Christus auch beim

Gebrauch des römischen Bürgerkleides, der Toga,

die eigentlich nur umgeworfen und in künstliche

Falten gelegt ward, allgemein. Nun wurden die

Agraffen immer größer und kunstreicher, und man

scheint damit eben so geprunkt und geprahlt zu

haben, als jetzt mit großen und kostbaren Busen¬

nadeln. Abbildungen verschiedenartiger Fibeln fin¬

det man in des gelehrten Arztes Ab¬

handlung clv 1>, Zg sc^. und ill

'I'Iies-nii'us Liandsnd. I. III. Dvld,

wo er den Anzug der schönen arkadischen Jäge¬

rin Atalanta beschreibt (Klet-nn. VIll., 31), sagt:

„Eine polirte Agraff' ihr hielt das geschürzete

Jagdkleid." Diese Fibel hieß rasiUs, polirt,

geglättet, und es gab besondere Leute, die sich

mit diesem Poliren beschäftigten, issores ge-
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nannt. ") Bei den Griechen hießen dergleichen
Agraffen, wenn sie das Gewand, über
den Schultern hielten, i'eruu-ie; bei den römischen
Frauen war es die xaUa, eigentlich ein verdop¬
pelter oder verdreifachterShawl; diese Palla
wurde nicht angezogen (inäuers), sondern über¬
geworfen (kunioire). Dieses Umwerfen, wo es
besonders auf einen schönen Faltenwurf (eo».i>c>-
Ziere) ankam, 6 2) gehörte zu der Toilettenfertig¬
keit der römischen Damen nicht allein, sondern
auch der feinen Herren und Redner, und elegante
Staatsmänner,wie Cicero, Cäsar, Hortensius
n. a. legten auf das kunstreiche Legen und auf
den studirten Faltenwurf ihrer Toga großen Werth.
Ein schlecht umgeworfener Mantel galt als Zeichen
eines bäuerischen Menschen, der keine Lebensart
hatte. Dieses Umwerfen hatte auch seine
Schwierigkeit. Der alte Römer kannte keine Bän¬
der, Agraffen oder gar Stecknadeln. Als aber

61) (Lalmusius) in den Hxci.cil.
x. 736.

^cle Rs vestiari-i, I'. I. I. III. ^>. VI ff.
all Ovid. Mek. IV. Zig e ?on>o !I. 552.

c!e I!e vegri.n iil 154 ff. Böttiger's
Griechisches Vasengemälde. H. II. S. 52 f.

62) Stecknadeln kannte der Römer nicht; sie sind ei¬
gentlich dein Namen und der Sache nach weiter
nichts als die durch Lurns verfeinerten Dornen,
womit Misere Vorfahren ihre Kntten und Felle zu¬
sammenhielten. l'-c. <ÜLrli>. c. 17. Aus spiim.
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die Agraffen, ursprünglich ein Theil des Solda-
tenanzugs, auch unter den Bürgern gewöhnlich
und ein Gegenstand des Lupus geworden waren,
so wurden sie mit künstlichen Zierrathen, mit
bunten Steinen (Vii-g. äsn. V, 313), etwa wie
unsere Schnallen und Busennadeln, versehen und
in verschiedenen Formen, z. B. in Gestalt eines
Pferdes, eines Beiles, eines Reiters, einer Taube
Chiles. Lianclend. III. p. 434) gebildet. Zier¬
liche Fibeln mit durchbrochener Arbeit hießen ^
dulas intvri'gs-ls und eine solche ist Fig. 2 abge¬
bildet. Die elastische Nadel an der hintern Seite
ist abgebrochen. Goldene Agraffen zu tragen war
nur ausgezeichneten Personen erlaubt, doch gestat¬
tete diesen Schmuck der Kaiser Aurelianus den
Soldaten.

Bemerkenswerth ist ferner eine ganz gut er¬
haltene, auf dem Fürstenberge ausgegrabene Am¬
phora, von gebranntem gelben Thon, von 2 Fuß
4Z- Zoll Höhe. Bruchstücke solcher Amphoren hat
Herr Houben bei seinen Ausgrabungen öfters
gefunden, auch solche, die auf eine bedeutende
Größe dieser Weingefaße schließen lassen. Ueber
dieses römische Weingefaß einige Bemerkungen
mitzutheilen, scheint mir darum nicht ganz unzweck¬
mäßig, weil man nicht immer, selbst bei Freun-

spiri»!» entstand Spendet, Spenel und Nadel. S.

Böttiger'S Sabina II. S. 141 f.
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den des Alterthums, die richtigen Vorstellungen

hierüber antrifft. Nachstehende Bemerkungen sind

aus dem lesenswerthen Aufsatze Vottigcr's: Ueber

die Pflege des Weins bei den alten Römern, in

der Abendzeitung vom Jahr 1A9, Stück 259.

260., entlehnt. Die gewöhnlichen leichteren Weine

ließ man meistentheils in großen thönernen Gefä¬

ßen, wo der Most auch noch brausete, so aufbe¬

wahrt stehen, daß man sogleich davon trinkbaren

Wein schöpfte oder verkaufte. Das hieß Kufen-

wein (vinum clö cup-1, vinum cloliare). Bot¬

tiche, Tonnen und hölzerne Weingefäße kannte man

nach Plinius XIV. 21. S. 27. Zeugniß, in den

nördlichen Alpengegenden. Statt dieser mit Reifen

umgürteten hölzernen Gefäße nahmen die Römer

irdene Geschirre (cinlia) mit Bleiklammern

oder Eichenholz gefaßt. Dazu wirkte auch der

Holzmangel. Die Töpfer verstanden sich daher

mehr, als heut zu Tage, auf das Verfertigen

und Brennen großbauchiger, 50 bis 60 Kannen

fassender, Scherbengefäße. Der korinthische La-

zaroni Diogenes hatte sehr gut Raum in einem

alten geflickten Fasse der Art, welches er sogar

auf der Straße auf- und abwälzen konnte. Der

an 150 Fuß hohe Scherbenberg, nahe am Pauls-

Bei einem t7S2 zu Sezze auSgegral'eucn thönernm

Fasse wogen bloß die Bleiklammem, womit es aus¬

geflickt war, fünfzehn Pfund.



thore in Rom (^ome tk-sl-rceo), zeigt hinläng¬

lich, wie groß der Verbranch solcher Töpferwaa¬

ren im alten Rom gewesen seyn muß.' Der bessere

Wein wurde gleichfalls zuerst aus den Keltergefä-

ßen in solche große Scherbengefäße gegossen und

aus diesen nach Befinden in thönerne Krüge c<--^i)

und -Henkelgefäße Ouxlim-ae) abgezogen. Der

abgezogene Wein (vinmn äekusuin) wurde allein

bei Gastmahlern aufgetragen. Wie die Römer

ihre edlen, besonders kampanischen Weine, den

Falerner, Cüeuber u. a. behandelten, lernen wir

zum Theil aus den einzelnen Nachrichten der Alten.

Aber die ganze Weinbehandlung bei den Römern

gehört unter die Verlornen Künste. Plinius (Hi't.

Usl,. XIV. 14. 17.) giebt folgende Vorschriften:

„Die irdenen Fasser müssen, wenn der Hunds¬

stern aufgeht, gepicht, dann mit See- oder Salz¬

wasser ausgespühlt, mit Asche von verbrannten

Reben abgerieben und mit Myrrhen ausgeräuchert

werden. Die Gefäße selbst muß man nie ganz

voll^ machen. Die leer gebliebenen Theile müssen

mit Weinsyrop oder eingekochtem Most bestrichen

werden, wozu noch altes Pech, Safran und

Mostsast genommen wird. So auch den Deckel,

»?) heißt eigentlich ein Gefäß mit zwei Hen¬

keln, daher auch clioc- (mit zwei Ohren oder Hen¬

keln) genannt. Siehe die Erklär, zn Horazens 0-l.
I. 9, 8.



wozu noch Mastix hinzugethan wird." Nun gab

man dem auf Kruge gezogenen, mit Pech und

Gyps angemachten, an und für sich schon ziemlich

dicken Weine noch mehr Körper und Festigkeit,

indem man etwas Lauge mit eingekochtem Most¬

saft und Seesalz als Einschlag zusetzte. Statt des

Seesalzes nahm man auch, besonders bei griechischen

Weinen, Seewasser. Die Kruge wurden an

der Mündung mit einer Scheibe von Kork so be¬

deckt, daß sie ringsum mit Pech oder Gyps Über¬

gossen und dadurch gegen die äußere Luft gesichert

wurden. Allein ehe dies geschah, wurden die

gefüllten Gefäße (offen, so scheint es,) erst noch

auf dem flachen Dache oder dem Söller dem Son¬

nen- und Mondlicht auf eine bestimmte Zeit zur

Beschcinung und dem Regen und Winde blos ge¬

stellt. Dies nannte man (?Un. II. K.
XIV. s. 27.). Die schwächern Weine wurden in

den Thongefäßen in Gewölben zu ebener Erde zur

Hälfte oder ganz eingegraben. Weinkeller mit

Weinfässern hatten die Römer nicht. Die guten

Weine wurden in den verpichten Krügen in der

Rauchkammer aufgestellt, damit durch das Erwär¬

men des Weines der allzustarke und heftige Re¬

bensaft milder und mürber würde. Diese Wein-

Die Stellen der Alten findet man in Beckmann's

Beiträgen znr Geschichte der Erfindungen, Th. I.

Weinverfälschung. S. 179 ff.
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Raucherung diente also zur Milderung der Scharfe
des Weines. Jede römische Meierei und Villa
hatte Rauchkanale, welche zwischen den Wanden
den Rauch in's obere Stockwerk führten und dort,
bevor er durch besondere Seffnungen hinauszog,
einfingen. In diesen Rauchkammern (lum-ris)
trocknete man das Holz zum Kamingebrauchund
hier waren auch besondere Abtheilungen für die
dem Rauch auszustellenden Weinkrüge, die, zum
Unterschied der gewölbten Weinkammern auf der
ebenen Erde (der eigentlichen cvi>-i<z vi»-lri->s),
mit einem griechischen Worte, so wie die ganze
Sache von den Griechen in Kampanien und Un-
teritalien entlehnt war, Apotheken genannt
wurden (daher in den neuern Sprachen Kots-n
und Wie hier aber der Rauch auf
die verpichten Weinkrüge wirken konnte, ist schwer
zu erklaren. Nach Horaz stand aber in der
Rauchkammer die Amphora, die trinken den Rauch
gelernt, und Tibull (l>, j, ?7) nennt be¬
reicherten Falernwein ^-ilsrno-,).

Daß die Römer auch außerhalb Italien in
den Städten und Lagerplatzen der Provinzen diese
Weise, den Wein zu behandeln und aufzubewah¬
ren, beibehaltenhaben, zeigen die bei ehemaligen
Römerstadten gefundenen Weingefaße und Ampho-

Ilor. III. 8/ 11. 5>irnum Iiikeie
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ren, in denen wahrscheinlich auch der gute Wein

aus Italien in die Provinzen, wo die feinern

Weine fehlten, wie z. B. am Rhein damals,

versendet wurde. Wer weiß, welchen köstlichen

Rebensaft kampanischer Hügel unsere Amphora

aufbewahrte! Bei ihr finden aber jene vielfach

gebrauchten Worte des Horaz:

Würd' einmal er bestrichen noch neu, so bewahret

Gerüche
Lange der Krug. —

keine Anwendung mehr statt.

Außer einigen in Grabern gefundenen Bruch¬

stücken von Metallspiegeln findet man hier auch

einen ziemlich gut erhaltenen Spiegel von Me¬

tall, runder Form und 4^ Zoll im Durchmesser.

Er wurde in einem Grabe gefunden, in welchem

unter einer sehr starken Lehmdecke eine sehr große

graufarbige Urne und ein Krug von weißem

Thon standen. In der Urne lagen Gebeine, Asche,

eine mit Grünspan ganz bedeckte Kupfermünze,

zwei Thränenglaser und der Spiegel. Der Griff

ist abgebrochen oder durch den Rost abgefressen.

Der Spiegel war in grobe Leinwand eingewickelt,

wovon noch die eine Hälfte bedeckt ist; die andere

ist polirt und glänzend. Der Rand hatte eine

Einfassung von edlerem Metall oder auch von

?°) l. Lxist. II. 69.

---
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Holz, zu deren Befestigung die Ausschnitte und
die darunter befindlichen, sehr accurat und scharf
eingeschnittenen Rundungen gedient haben. Die
Spiegel gehörten zu den kostbarsten und pracht¬
vollsten Gerätschaften einer römischen Damentoi¬
lette (rnunäus muliedris). Sie waren aus ge¬
schliffenem, hell polirten Metall, bisweilen von
Silber gemacht, von runder oder ovaler Form,
mit einem Griffe von Elfenbein oder von zierlich
mit Figuren versehenem Metall. Damit war auch
die Rückseite geziert oder mit getriebenem Gold¬
blech belegt, weil dadurch vom Silber noch Heller
die Bilder zurückstrahlten xxxm.
«. 9).

Das in natürlicher Größe dargestellte Löffel¬
chen (Taf. II- Fig. 9) gehört auch zu der römi¬
schen Damentoilette. Es wurde dasselbe in einem
Grabe gefunden, auf dessen 5 Fuß tiefem, mit
einer Tuffsteinmauer bedeckten Grunde folgende
Gegenstände gefunden wurden: Eine Urne mit
Gebeinen, ein Teller von teri-a siZiiiaw mit der
eingedrückten Inschrift: (vielleicht
nus, Name des Töpfers), eine rothe Schale von
gebrannter Erde, das Löffelchen, ein weißes Stab¬
chen von Elfenbein und ein Stift von demselben
Material, der wahrscheinlich als Nadel zu den
Haarflechten gebraucht wurde, denn zu einem
Schreibgriffel ist er zu klein. Von dem
Gebrauche jenes metallenen Toilettenlöffelchens hat

»a
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man eine zwiefache Meinung: entweder wurden
dergleichen Löffelchen (i-guise, oder in der Sprache
des gemeinen Römers UnZuias, Züngelchen, ge¬
nannt) zum Ausschöpfen oder Aufträufeln aroma¬
tischer Essenzen, oder sie wurden zum Genuß ein¬
gemachter Früchte und Compots («-»viiium) ge¬
braucht.

Ein zierliches, aus Elfenbein gedrechseltes,
Schminkbüchschen nebst Deckel (s. Taf. III.
Fig. 9), noch gut erhalten, ist ebenfalls von dem
Putztische einer römischen Matrone aus -Colonia
Trajana. Daß darin rothe Schminke, wozu die
verständigen Alten die unschädliche Srseille nah¬
men, gewesen ist, sieht man noch recht deutlich
in den Ritzen des Elfenbein. Zu Schminkbehäl¬
tern hatte man auch Hohlkugeln aus feinem
Glase mit weißen Streifen oder buntfarbig schil¬
lernde, deren Herr Houben einige in Gräbern
gefunden hat. Äuch in diesen Glaskugeln sieht
man noch die Ueberbleibsel dieses Schönheitsmit¬
tels von rother und weißer Farbe. Zu demsel¬
ben Gebrauche dienten die in Form eines Vogels
geblasenen Gläser, in denen noch die Schminke zu
sehen ist. Einen solchen Vogel (s. Taf. III. Fig. 4)
aus feinem Glase fand Herr Houben in einem
am 9ten März 4822 geöffneten Grabe, worin
folgende Gegenstände lagen: eine Urne von

^ Böttiger'S Sabina I. S. 89. 107.
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mittler Größe mit den Gebeinen eines Kindes,
dem gläsernen Vogel, einer hohlen Glaskugel mit
weißen Streifen, einer kleinen kupfernen Platte,
einem zerbrochenen Thränenglas,zerbrochnen Stäb¬
chen von Elfenbein und einem silbernen Ringe , an
welchem ein kleiner Priap (männliches Glied)
hängt; wahrscheinlich war dieser Ring das Amulet
des Kindes oder der Mutter, die ihn vor ihrer
Niederkunft trug. Man. sehe die Abbildung in
natürlicher Größe auf Taf. Ul. Fig. 5. In dem
Grabe lag ferner b. ein weißer Krug; c. ein
Kännchen mit einem Röhrchen, wie es auf Taf.
V. Fig. 12 abgebildet ist; ä. ein Teller von terra
siZillaw mit dem in der Mitte eingedrückten Wor¬
te: e. ein kleines zierliches Salbtöpf-
chen von rother Farbe; k. eine Lampe mit zwei
Figuren in obscöner Stellung.

In einem andern Grabe wurde das auf Taf.
IV. Fig. 4 in natürlicher Größe abgebildete schwarz¬
braune Töpfchen gefunden, mit Sand angefüllt,
worin der Hals eines gläsernen Vogels oder
Schminkbehälters feftsteckt. Eine große Schüssel
von terra sißillüta mit dem Stempel KILI.V3
war sehr fest in gekneteten Thon eingesetzt; unter
dieser Thonlage fand sich viel Asche.

Das auf Taf. IU. Fig. 6 in natürlicher Größe
abgebildete priap ische Amulet ist von Elfen¬
bein, zierlich gearbeitet, und in dem Grabe einer
Frau gefunden, worin auch eine merkwürdige gut

*
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erhaltene kupferne Denkmünze mit in einander ge¬
schlungenen Priapen oder Sinnbildern der Zeugung
lag. Dergleichen Talismane pflegten die Römerin¬
nen vor der Geburt um den Hals zu tragen, da¬
her auch in dem Priap ein Loch ist, durch welches
die Schnur gezogen wurde. Ein solches Zauber¬
mittel nannte man tascinus, und sollte nach dem
Glauben der römischen Matronen Fruchtbarkeit
und Geburt befördern, wozu auch der schon er¬
wähnte Ring gehörte. Noch jetzt werden kleine
Priape von den neapolitanischenBauerinnen als
Amulete an der Brust getragen, um die Frucht¬
barkeit zu fördern, wie neuere Reisende aus Ita¬
lien erzählen.

Bei den Nachgrabungen im Herbst fand
Herr Houben in einem Grabe unter Asche und
Knochen einen großen rothfarbigen Aschenkrug,
ein schwarzes Salbtöpfchen von feiner Arbeit, ein
ahnliches von rother Farbe, eine schwarze Opfer¬
schale (xatera), einen schwarzen Teller, auf dem
48 Glaskorallen von blauer, weißer, grüner und
brauner Farbe lagen; einen Ring, unter welchem
die auf Taf. IV. Fjg. g abgebildete Glaskoralle
mit eingelegter Mosaik, die vier längliche Vier¬
ecke bildet, von denen eines schwarz, das andere
weiß, das dritte roth ist, und im vierten weißen
sieht man ein sauber eingelegtes Gesichtchen. Fer¬
ner lagen in diesem Grabe eine metallene Haar¬
nadel; ein Ring, der als Armband gebraucht
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wurde, und ein kreuzförmigesStück Metall, un¬
ten abgebrochen, welches von irgend etwas die
Spitze bildete. Daß es die Spitze eines Rogus
oder Scheiterhaufenswar, wie Herr Houben
vermuthet, ist mir nicht wahrscheinlich.

Von den Schlüsseln in der Houbenschen
Sammlung sind zwei abgebildet. Der eine auf
Taf. III- Fig. 8 gehörte zu einem metallenen Toi¬
lettenkästchen , dessen von Rost zerfressene Bruch¬
stücke, Theile des Schlosses, Seitenwände, Rin¬
ge, Kettchen, kleine Nägel in einem Grabe ge¬
funden wurden. Der Schlüssel ist wegen seines
doppelt gezackten Bartes merkwürdig. Das Schloß
konnte gewiß nicht mit einem Nachschlüssel geöff¬
net werden, da die doppelte Reihe von Zacken
genau in die innere Construction des Schlosses
passen mußte. Der andere Schlüssel Fig. 7 ist
einfacher, setzt aber eine besondere Einrichtung
des Schlosses voraus. Einen gut erhaltenen
Schlüssel hat auch der Eigenthümer des römischen
Brunnens gefunden. Einen andern besitzt Herr Jn-
genlath, dem auch der Taf. IV, Fig. 1 abgebildet?
eiserne Hammer gehört. Daß nemlich dieses
Instrument als Hammer gedient habe, dafür spricht
seine Form. Wenn man es geschickt zwischen
die Finger nimmt, so läßt sich damit mit einem be¬
deutenden Nachdruck aufschlagen. Auch dient es
zugleich als Spitzhammer und gehörte vielleicht ei¬
nem Steinhauer.



>

VI.

Ueber die sonst in Cleve aufge¬
stellten römischen Alterthü¬
mer von Xanten.

«4)iele von den in der Gegend von Xanten aus¬
gegrabenen Alterthümern, besonders Urnen, Lam¬
pen, Ziegel, Votivsteine und Altare, kamen in
früherer Zeit nach Cleve. Die größern Stücke
befanden sich anfangs in den gewölbten Vertiefun¬
gen der ovalförmigen Mauer, welche zu Berg
und Thal bei Cleve das Grab des Fürsten
Moritz von Nassau-Siegen umgiebt. Dieser Fürst,
geboren 1604, war hollandischer Gouverneur von
Brasilien für die westindische Compagnie. Nach
seiner Rückkehr ernannte ihn der Churfürst von
Brandenburg, Friedrich Wilhelm, zum Statthal¬
ter von Cleve, Minden, der Mark und Ravens,
berg. Er war ein Freund der Kunst und Ver¬
schönerung, und Cleve hat ihm die meisten seiner
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schönen Anlagen und Pflanzungen zu verdanken.

Nach seinem Willen wurde er zu Berg und Thal

bei Cleve im Jahr 1679 begraben, bald darauf

aber sein Leichnam in das Erbbegräbniß nach Sie¬

gen gebracht. Jetzt steht noch nah an der Straße

im Gehölz das eiserne Cenotaphium mit der Mauer.

Die Alterthümer, mit denen man dieses Grab

verziert hatte, waren aber auf eine so ungeschickte

Weise tief in die Mauer eingesetzt, daß mehrere

Inschriften und Figuren verdeckt und überkalkt

waren. Dazu kam, daß ihnen in der freien Lage

Witterung und menschlicher Muthwille mancherlei

Beschädigung zufügten. Schon 1702 erlitten sie

von den Franzosen bei dem Rückzüge aus Holland

manche Verletzungen. Muthwillige, zerstörungslu¬

stige Hände übten nachher an diesen Denkmälern,

vor welchen noch jetzt unter uns wenig Scheu ob¬

waltet, weiter ihren Frevel. Das taglich zuneh¬

mende Verderben dieser vaterländischen Alterthü¬

mer veranlaßte daher im Sommer 1792 den Ent¬

schluß, sie aus dem Moritz-Grabe wegzunehmen und

auf den Antiquitäten-Saal des königlichen Schlosses

in Cleve zu bringen. Diese daselbst jetzt nicht

mehr vorhandene Sammlung ist in einem besondern

Werke beschrieben worden: Nachrichten

> . V , -,,.5
Der nicht genannte Verfasser ist der verstorbene

Herr von Buggen Hagen, ehemals Präsident der

Kammer zu Cleve.
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über die zu Cleve gesammelten theils
römischen, theils vaterländischen Al¬
terthümer und andere Merkwürdigkei¬
ten. Mit 22 Kupf. und 13 Vignetten.
Berlin 1795.8. Einiges ist während der franzö¬
sischen Herrschast aus dieser Sammlung verschwun¬
den; der größere Theil der römischen Alterthümer
nach Bonn in das Museum gebracht worden.
Diejenigen Denkmäler, welche bei Xanten oder in
der Umgegend gefunden worden sind, werde ich
aus den angeführten Nachrichten aufzeichnen und
dabei einige Erläuterungen geben.

1) Eine gut erhaltene --ra votiva von weiß¬
lichem harten Stein, 22 Zoll hoch, 134 Zoll
breit, 4? Zoll dick. Beide Seiten sind mit zier¬
lichem Laubwerk ausgeschmückt; aus der Vorder¬
seite steht die Inschrift:

?. 0. N.
WI ^ k 1- I V S

VIcr 0 k
sie. xxx. v. v.

äI.LX4NI)KI.
k. V. 8. I.. N.

üi'.
NLni'iäno. cos.

t^ovi Optimo Naximo, ^I.irtius Victor, Lig-
niker I-egioni» XXX. Vlctrieis) Lsveris»
nse ^lexsuärinae, I'iäelis. Vol,a sol-
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vit merito. ^Zricola et (!Iemsntianc> t^onsri»
libus.)

Diesen Altar errichtete also dem Jupiter der
Adlerträger der XXX. Legion, Martins Victor,
unter dem Kaiser Alexander Severns, im Jahr
230 n. Chr. 982 n. E. R., denn in diesem Jahre
waren Agricola und Clementianus Consuln.

2) Die bis auf einige Buchstaben gut erhaltene
ilr-t vol,iva, 38 Zoll hoch, 20 Zoll breit, 9 Zoll
dick, mit Fuß- und Obergestms, welche Pighius
im Hause des Probstes sah und deren Inschrift
schon S. 139 im U. Abschnitte angeführt worden ist.

3) Eine bei Birten gefundene voiiva von
weißem Sandstein, 41 Zoll hoch, 23 Zoll breit,
11 Zoll dick. Eine Abbildung findet man in der
angeführten Beschreibung XV. Auf der
Vorderseite steht in einer gewölbten, 19 Zoll hohen
und 13 Zoll breiten Vertiefung Jupiter, nackend,
mit einem von der linken Schulter hinten herab¬
hangenden Mantel, in der Linken den langen
Herrscherstab oder das Skeptron (woraus unser
Scepter entstand) haltend, in der Rechten den
gezackten Blitz oder den Donnerkeil.?^) Darunter

In den Verzeichnissen der Consuln heißt dieser Consul
auch Clementinus oder Clemens, in
den kssris oonsularibus x. 97.

54) Die älteste Gestalt des Blitzes war ein kurzer Wurf¬
spieß. Die Cyklopen schmiedeten dem Zeus Donner,
Blitz und Keil. I. 2, 3. Um diese
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steht der dem Götterkönige heilige Adler, der

schon seit uralter Zeit aus dem Orient zum Kö¬

nigsvogel gestempelt ist. Darunter befindet

sich folgende Inschrift:
I. 0. M.

Vä/IOK I. I-LK'I'I
MV3. VI 1^1.13

All.. 1^0. XXX. V. V. 8. A.

I. UV. ?K0. 8L
L'I. 8VI8. V. 8. l.. >1.

VI. K/Vl..

Auf dem Fußgestelle stehen die Namen der

Consuln:
l.v ?0. L'I'. iVI/VXIV,I0. (N8.

Lupus und Maximus waren unter dem Kaiser

Alexander Severus Consuln des Jahrs 232 n.

Chr., und am Wsten A?ril (Vl .kc .al. wurde

dieser Weihaltar dem Jupiter gesetzt. Die In¬

schrift heißt vollständig: -lovi 0jitiino ^aximo
(!onsei vgtciri, <Iuniu8 I'ertinins Vilalis, iniles

Dreibeit auszudrucken gab man dem Blitze oben und
unten drei Spitzen, daher r^isulcum. Da
das Donnerwetter selten vliue Hagel ist, so bildete
man den Kern deS Blitzes wie eine Eismasse in
Gestalt eines gedreheten Hornes und setzte an beiden
Enden gespitzte Zickzacks oder Strahlen. So entstand
der in der Hand Jupiters oder in des Adlers Klauen
getragene Blitz- und Donnerkeil, ein Symbol der
höchsten Macht.

55) Creuzer'S Symbolik uud Mythologie I. S. 723 s.
/
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leZionis XXX. vivti'ieis, 8ever!anse»

^lex^nZrinae I^sriectu«, ^rc> «e et

suiz vota «olvit luliens rneri^o. Vl. I^al. IVlajas.

Das l. jn der zweiten Zeile scheint nicht zu ^»n-

ssrvsloi- zu gehören, da zwischen dem k und l

ein deutlicher Punkt steht. Diese Trennung kann

jedoch auch wegen der Symmetrie, welche man

bei Steinschriften, ohne auf die richtige Zusam¬

menstellung oder Trennung der Buchstaben und

Wörter zu achten, gemacht worden seyn. Will

man dies nicht annehmen, so kann l. etwa Julius

oder Bunins bezeichnen. Was die Buchstaben 8.

I. UV. bezeichnen, darüber ist man nicht einig.

Die Vermuthung deren, welche mit dem fol¬

genden zusammenziehen und LaUKus ?raet'evws

lesen, ist deswegen nicht annehmlich, weil vor l.

ein deutliches > steht, und 8. sind die Anfangs¬

buchstaben von Lsveiiana ^Isxsndri».-», wie dies

aus der zuerst angeführten Steinschrift hervorgeht.

Vielleicht bezeichnet l- Italic oder und

heißt Iibi-ariorum, denn daß der Kaiser

seine Sekretare oder Copisten hatte,

erzahlt sein Biograph Aelius Lampridius.

I- kann aber auch xrünus oder impsrutoris und

I.IL. lidertinoruin bezeichnen. Jupiter wird

als eon -iei -v-ltor (Heiland, dem Griechischen

Soter entsprechend) auf Inschriften häufig ge-

56) In vits ^Ivx. Zeveii c. 31.
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nannt. Die beiden Seiten des Altars sind

vertieft mit halberhabenen Figuren, welche Spfer-

knaben (oainW) vorstellen, mit kurzen Tuniken

bekleidet. Der eine tragt auf beiden Armen ein

kleines Schwein, der andere halt ein kleines Kast¬

chen mit offenem Deckel. Diese Spferdiener ge¬

hören, wie ich vermuthe, in den Kreis des Ge¬

heimdienstes, dem vielleicht Tertinius Vitalis er¬

geben war. Schweine wurden der Ceres und

dem Bacchus geopfert, besonders im Geheimdienste

dieser beiden mysteriösen Gottheiten. Jeder Ein¬

geweihete mußte als Sühnopfer der Ceres ein

Schwein opfern, das er vorher im Meere gewa¬

schen hatte. 5«) Das Kästchen ist eine cista mz'-

slica, welche man beim bacchischen und cerealischen

Geheimdienste gebrauchte, um darin die geheimen

Symbole, Sinnbilder der Fruchtbarkeit, aufzube¬

wahren. Bei Processionen wurden dergleichen

Kastchen herumgetragen. Dieser Knabe oder Spfer¬

diener scheint also einen Kistophoros, d. h. einen

Trager des heiligen Kästchens, vorzustellen. ")

57) XVIII, 5. 7. 8. 9. XIX,
з. XXII. 13.

Creuzer's Symbolik und Mythologie IV. S. 473.

178. Heyne in dm Obseivsl. sä ?ibuU. I,10. 26.

5') Tibull 1.7, 43, neuntem solches Kästchen occulri»

conscia -ist- sucris, und Valerius Flaccus er¬
wähnt lscilz loi'miciine cjztas. S. Sllidtls

и. d. W. Kistophoros und Arrhephoria.
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4) Die schon oben im II. Abschnitte erwähnte
Grabschrift eines Veteranen von der XXII. Legion
und Bürgers zu Colonia Trajana. Der Stein
wurde zu Anfang des 17ten Jahrhunderts vor
dem Clever-Thore vor Xanten ausgegraben.

Z) Eine zu Bitten ausgegrabene ara votiva
von hartem Sandstein, 34 Zoll hoch, 23 Zoll
breit und 11 Zoll dick, oben mit einem Fronton
verziert und mit starken runden Wülsten an der
Seite. Die Inschrift ist:

^'l'KILVS
1-KLVKKI8

I.

cvknievi^k.

xxx. v. V. I.. KI.

Der hier genannte Titus Paternius war c!or-
niouiarius der xxx. Legion, welche in der Lolo-
nia Irajan-l garnisonirte. Cornicularius bedeutete
einen Soldaten, welcher von seinem Feldherrn als
Belohnung und Auszeichnung ein cornieuium, d.
h. eine Helmzierde, welche hornartig geformt
war, erhalten hatte. Die Soldaten, welche dieses
Ehrenzeichen trugen, scheinen größtentheils Ge¬
hülfen der Offiziere gewesen zu seyn, an deren
Statt sie die Wachen visitirten und die Ordres
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austheilte». 2°) Daß sie zu diesem Geschäfte sich
eines Hörnchens (cvinieuimn) bedient und daher
ihren Namen erhalten haben, ist die Meinung ei¬
niger Alterthumsforscher.

k) Zu den merkwürdigsten Stücken gehört die
im Jahr 1617 zu Birten gefundene Ära, über
welche der Clevische Reetor von Hagenbusch
eine gelehrte Abhandlung unter folgendem Titel
geschrieben hat:

Laerarii , i. e. ^ntiyuiwtum LIi-
vensium sive Inscri^iU'onuin Lei'^eixtslensium
invest!»2lio I. cls Lus:i.U (Soest).
1731. 8. 68 Seiten.

Der Altar war aus weichem groben Tuffstein,
34 Zoll hoch, 22 Zoll breit, 134 Zoll tief, sehr
verwittert, mit folgender Inschrift:

uknevi.1. 84X
sä.no.

c. svi.?iciv8
1VKV8-I.^0. XXIs.

?. x. x i-
i.Le. LlV

X, 44. in Damit. 17. und dazu die
Erklärer. Vergleiche snsc,-ipr. p. XVII. 9.
OXI.V. 5, wo ein Cormcularius der XIII. und
XXII. Legion erwähnt ist.
Z. B. des Sig 0 nius. I^omm.
lib. X. c. VIII. p. 971.

»
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8VLK1. OVI^ 8Vö
L0. 8VZ>I l-.

V. S. l.. 1VI.
Eine ähnliche Inschrift findet man in

Tivoli (dem alten Tibur), wo sie auf dem Markte
in einem Privathause eingemauert ist, wohin sie
wahrscheinlichaus den Ruinen eines Tempels,
welcher, dem Hercules Saxanus geweiht, auf ei¬
ner Felshöhe am Anio (Teverone) unweit Tibur
stand.

«LK5VI.I. SKX4.N0
SLk. LVl.l>lciVS. 'I'k0?!jMVS.

8Vä. /V. 801.0 kl^8 I'I I vi r
IVL>ILVL. VLVic^VII'. X. I)l'0LNLK.

1^.1 VK?I I^I0VLX'IK0.>I.IVl^^ei0.KVk'0.608l
LvrvcttV3 8LK. evk^vir.

Man glaubt, Hercules sey Saxanus genannt
worden, weil sein Tempel auf einem Felsen (in
Laxo) stand, so wie deswegen zu Mediolanum
(Mailand) Hercules in hieß. 22) Mur,
eine der ältesten Städte Latiums, von Cato eine
argivische, d. h. griechische oder pelasgische, ge¬
nannt, war wegen des Herculesdienstesbe-

22) Sc/tott- Iliner-ir. Itslir). z,. Ü9V. Ilei'ciile5
?roc!ic. zz. 536 siz. Inserier. p.XI^IX. 2.

In8ciij)t. x. XQIX. 2. Ileiculi in xstrz
Lacr.
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würdig wegen seines Tempels des Hercules und

wegen seiner Wasserfälle des Anio, der hier von

seinen jähen Höhen in ein tiefes und buschiges

Thal herabstürzt. Von da nimmt er seinen Lauf

durch fruchtbare Gefilde längs den Steingrubm

hin, aus denen wir die tiburtinischen, gabischen

und die sogenannten rothen Steine bekommen,

deren man sich in Rom, weil man sie vermittelst

des Anio sehr wohlfeil haben kann, fast zu allen

öffentlichen Gebäuden zu bedienen pflegt." Sollte

vielleicht Hercules (den man auch als den Obwal¬

ter unterirdischer Schätze und als den Patron der

. Bergwerke verehrte) bei Tibur als der Beschützer

jener Steinbrüche am Anio verehrt worden seyn

und daher den Namen Sax-mus erhalten haben?

Diese Vermuthung ist nicht ganz ohne Grund.

Denn daß auch anderwärts die Römer diesen Her¬

cules als den Beschützer der Steinbrüche am Rhein

verehrten, ergiebt sich aus zwei Votivsteinen,

welche in den merkwürdigen vulkanischen Tuffstein¬

brüchen bei Broil (Brol) unter Andernach am

Rhein gefunden worden sind und noch vor Kurzem

in Brol aufgestellt waren. Die erste heißt: tjei-

culi Laxsano s). ^lanliuz 7 (oentu-

rio) IkA(iorus) X. ßeminae et conimilitones v.

II. N. III, 8. XVI, 87. V. Z.

§. 20. x. 164. «6. Lssaub.
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c. >. Die zweite: Herouli Lsxano I.ioiniu,
L-K-sius I^eg. XXI. rgp. et milites leg. ejas»
äem V. I. L. Die Brüche sind 4 Stunde vom
Dorfe im Thale, welches, von dem Bache Brol
bewassert, sich Z Stunden weit hinzieht. Die
vielen, hohen Gewölben ahnlichen Eingange in die
theils verlassenen, theils noch befahrenen Brüche
gewahren einen eigenen Anblick. In der Nahe
sind die Traßmühlen, wo sich 80 bis 100 Men¬
schen beschäftigen. Der gemahlene Tuffstein heißt
Traß, und ganze Schiffsladungen gehen jahrlich
nach Holland, wo der Traß als der festeste Kitt
zum Wasserbau gebraucht wird. Die Römer
brauchten diese Steinart zu ihren Gebäuden, und
man findet den Tuffstein sehr häufig in den Rui¬
nen römischer Bauwerke am ganzen Rhein. Rings
um den Felsen, wo das alte Ritterschloß Schwep-
penburg liegt, sieht man noch die durch das Aus¬
brechen gebildeten Höhlen und Kammern. Der
auf der Clevischen Inschrift genannte Cajus Sul-
picius Maturus war, wie es scheint, aus Tibur
gebürtig und ehrte also durch diesen Votivstein
seinen heimathlichen Gott; zu Tibur lebten viele
aus dem Geschlecht der Sulpicier. Die zwi¬
schen Uaturus und l-eg, befindliche kleine Lücke
füllt Hagenberg mit einem dem angehängten ^

oder Magister) aus. Die XXII. Legion

vriinus äs ksmiliü kom-mis, p. 251.
IS
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hieß, wie schon bemerkt worden ist, ?rimigeni»,
?iii, kiclelis. Die Worte: Luminilitanes legionis

ejusäem, c^üi eo sunt sollen nach Hagenbergs

Meinung nicht die unter des Maturus Commando

stehenden bezeichnen, sondern man müsse hier an ein

Herculesovfer denken, wobei den Sulpicius einige

Soldaten als Opferdiener unterstützten. Die Ge¬

nossen und Theilnehmer an einem und demselben

Opfer und Ritus (eon8scr!uiei) pflegte man auch
oommiiitones zu nennen. Diese Erklärung scheint

aber zu gekünstelt und darum nicht richtig zu seyn.

7) Eine bei Birten gefundene, gut erhaltene
sra voliva, 21? Zoll hoch, 124 Zoll breit und

7 Zoll dick, an den Seiten mit LaMverk geziert.

Die Inschrift:

e. '^ik^kivs.
VLKVS.

erwähnt eine sonst ganz unbekannte Göttin Hlu-

dana. Man hat geglaubt, es sey die er¬

wählte Schutzgöttin eines Ortes, etwa des benach¬

barte» Dorfes Lüttingen oder Lüdingen. Die

Hagenberg versprach am Schlüsse seiner Abhandlung
lle Ilerculs Zsxsno eine Untersuchung:in sbscru-
SIIIN iilucl lllncZ -liiss Lsciiiin. Daß sie wirklich
erschienen, habe ich nicht erfahren können.



sonderbare Schreibart, oder vielmehr der Name

selbst, führt uns aber in das nordische Religions¬

system. Die Inschrift rührt wahrscheinlich aus

der Zeit her, wo schon Franken in der Gegend

von Xanten wohnten. Die frankische Religion ist

aber mit der nordischen aus einer Quelle entsprun¬

gen. In den altnordischen Liedern heißt der

mythische Name der Erde Hlodyn, welche nach

Münter's Vermuthung mit unserer Hludana Eine

Gottheit ist, deren Hauptkirche zu Hledra, in

der alten Götterstadt auf der Insel Seeland, ge¬

wesen und die auch die Hertha des Tacitus sey.

8) Ein bei Xanten gefundener Altar von Sand¬

stein, 18 Zoll hoch, 11 Zoll breit, 4 Zoll stark;

im Jahr 223 nach Christi, unter der Regierung

des Kaisers Alexander Severus gesetzt.
II. v. I).

Säl.VIL, IU?. SKVKKl
^ÜX.^VIKI. äVS. v?_0

VV8, I'K0. I.V. S

VL.

2?) Motte's Geschichte deS Heidenthums im nördlichen
Europa, Leipzig und Darmstadt, 1322. Erster Theil.
S. 267. Das Ausführlichste und Genügendste über
diese noch so höchst unbekannte, zweifelhafte Gott¬
heit findet man in einer Abhandlung des gelehrten
Birger Thorlacius in Kopenhagen, die ich aber,
nicht gelesen habe. Ich verdanke diese Nachricht dem
Herrn Hofrath Dorow.
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XXX, V. V. I', k. SVK. CVKK

zeiMt. r. ^?ki. eovi

klom^n. i.ee. ^ve. ?. ?. Li'

i^0M'3 'I'.

i.^e. sx?i'. ivivL^'ik^

L?. 8^?'5. L^l.I.V8 ^

L1'. 8L?I'. Nvc^'ik^. xi'

8L?r. 0L08?0K. 171 81'? 5

8^>MV8. "x. 8^?!-. NLä kä.

c^KVIO^ rl. V. 8. I.. kl.

»I^XHVIO. 'i'.

c 0 3

In Iionorein 6oiuus 6ivinge. ?ro Saluts Im-

per-ttoris 8everi älexsixlli (falsch .^lexanclii-i)

August! Oeo, ^.polüni, viis ^V statt II ) pro-

pitiis, I^urias 8olic^us ilevoti militez legioni»

XXX. l^Ipiae Victrieis, ?iae, I^iclelis^ sul) curs

sgentes lili ?lavii (loimuoclisni, I^eZ-rti

sugustalis, pro ?raetoris, et L-innuti IVIollesti,

I.t'A-lti leZioniz. 8sptiminz IVluoatra, imsAinil^r

et Lextimiu» dallus et 8eptinnu8 Klueatra et

8ept. Deosporus et 8ept, Luinnus et 8ept. IVIu-

c-iti-l, Lan6i6ati, Vota solveiunt lukentes me-

rito. klaximo iteruui et ^eliano ('onsulidus.

9) Ein Gedächtnißstein, 85 Zoll hoch, 36 Zoll

breit und 9 Zoll stark, zu Bitten ausgegraben.

Eine quer durchgehende doppelte Linie sondert die
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untere 45 Zoll hohe Abtheilung von der obern

ab. In derselben sieht man die Figur einer tan¬

zenden Bacchantin, welche die Handpauke über

dem Kopfe emporhalt; abgebildet in der angeführ¬

ten Beschreibung Tab. XXI. Das obere Feld

hat folgende Inschrift:
IU4KLMV8. SVK

conis. kkkvcv

Mi., ex. coii. vm.

LKKVL. XXXV.

8111?. XII. II. 8. L.

(klarcinus, 8urconis klius, Lreuouz, mile»

ex colwrts VIII. Lrencorum, ,-^nnorum XXXV.

slijienAioi'um XII. Hie se^ultus est, oder: Ile»

res ss^uloriim erexit.)

Eine dieser ganz ahnliche Grabschrift führt

Gruter aus den Papieren Arnold Mereator's

an:
8^8^lV8. i.ic^k

k. ^II.L8. LX. (Nil

VIII. LKLVL0KVN

XXXII. 811?. XII.

«. 8. ?. «. 'I. ?.

") Inscripk. VI.X. 2. Dabei ist bemerkt: ^licubi

circa klienuin (wahrscheinlich auch bei Birten),

in msrmors, nbi sculjili Icones lluo, <zui bra-

ckia ^ucr>ili utrin<z»e morsn arri^iunl, s»k

i^sis recubanl cuniculi iluo, in Quorum ineclio
cztulus eorunllem.
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(llil! üiIU5 kuit. Ileies 5eoit, oder:
Hoc sidi t'eeit.)

Die Breuci waren ein Volk in Paiionien,
im heutigen Ungarn, den Scordiskern an der
Donau benachbart und nach Ptolemäus zwischen
der Sau und Drau wohnend. Aus ihnen bestand
die achte Cohorte der Hülfstruppen, welche wahr¬
scheinlich eine Zeit lang in Castra Vetera ihr
Standquartier hatte.

1V) Von gebrannten Ziegelsteinen, mit den Na¬
men der Legionen gestempelt, waren in der Clevi-
schen Antiquitätensammlung folgende bei Xanten
gefundene: XX ?li. ?. ?.
I'iäelis). XV. I.LV XXX VVI (vliii-t
Victrix). V. ?. ?. (I^ezio V. ?ia kiclv-
lis ^laoeäonicÄ). V-Vl.. 8. ^V<Z. s Villorisna
Severian.^ ^Isxanärina ^ugusta). Diese Benen-
nungen hatte die dreißigste Legion seit der Regie¬
rung des Kaisers Alexander Severus.

11) Außerdem befanden sich in der Sammlung
noch eine große Anzahl von Töpfen und Gefäßen,
Schüsseln, Tellern, Lampen, kleinen Götterbil¬
dern, Fibeln, Nadeln und andern kleinen Geräth-
schaften, wie sie noch jetzt in den römischen Grä¬
bern bei Xanten gefunden werden.

12) Eins der ältesten und schönsten Denkma¬
ler ist ein Gedachtnißsteinvon weißlich grauem,
etwas schwarzkörnigen harten Stein, 4 Fuß 3 Zoll
hoch, 3 Fuß 4? Zoll breit, 11? Zoll stark, wohl
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erhalten, außer daß von einer der untern Ecken

ein Stück abgebrochen war. In der angeführten

Beschreibung findet man davon eine Abbildung

auf der xm. Tafel und die darauf befindliche

Inschrift S. 21. Dieser Stein enthalt die Bild¬

nisse des in der Niederlage des Varus erschlagenen

römischen Legaten M. Calius von der xvm.

Legion, die zur Zeit des Varus in Vetera stand,

und zwei seiner, wahrscheinlich zugleich mit ihm

gebliebenen Freigelassenen. Der Feldherr steht in

der Mitte in halber Gestalt, geschmückt mit krie¬

gerischen Ehrenzeichen. Den Kopf bedeckt ein

Eichenkran; (die oorona civiva erhielt derjenige,

der einem Bürger das Leben errettet hatte, daher

die Umschrift War: ob civem sorvswm); am

Halse sieht man eine starke Kette ein

ursprünglich celtischer oder gallischer Schmuck, bei

den römischen Soldaten ein militairisches Ehren¬

zeichen) und an den Armen Armbander Ormiiiae).

Um den linken Arm ist der Zipfel des Kriegs¬

mantels (saZuw) geschlungen; in der Rechten halt

Calius den Commandostab (scixio). uchxx der

wnio-i,, dem kurzen Unterkleide, tragt er den

Harnisch (iliorax). Bon den Schultern hangen

Ringketten herab, von zwei Löwenköpfen gehal¬

ten , zu jeder Seite ein großer Ring, woran zwei

kleine Schilder, worauf, wie es scheint, Medusen¬

köpfe gebildet sind. In der Mitte auf der Brust

hangt ein etwas größeres Schild, worauf ebenfalls
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ein Kopf gebildet ist, dem Anscheine nach eine

Gorgonenmaske, das Sinnbild des Schreckens.

Auf Brustharnischen Gorgonenmasken als schmü¬

ckenden Zierrath zu tragen, war nicht ungewöhn¬

lich. So befindet sich z. B. auf dem prachtig ge¬

arbeiteten Brustharnisch einer berühmten Büste

des Kaisers Hadrian im Capitolinischen Museum

ein schönes Medusenhaupt. Die Löwenköpfe

auf den Schultern dienen auch dazu, die beiden

Theile des Panzers, die vordere und Hintere Hälf¬

te, zusammenzuhalten. Aus diesen Klammern und

Schulterspangen, wie sie schon die homerischen

Heroen hatten, sind, wie nicht unwahrscheinlich

ist, die Epaulette unserer Zeit entstanden.

Zur Seite stehen auf zwei kleinen Postamenten die

Köpfe von zwei Freigelassenen. Ueber dem Bilde

ist ein dreieckiges, artig geziertes Frontispice,

welches von zwei Säulen getragen wird. In dem

untern Felde ist folgende Inschrift:
N. I.LIVI. LoNo

3. I-Kv. XIIX. 8.

- - eil)I ^ 088.V

-NkLLKKL. l.ickIZl'I'. ?. c^r^ivs. 1. ?

") S. die Abbildung ii! „Böttiger's Furienmaske"
auf der Titelvignette und dazu S. 130, und über

die Gorgonenmasken S. 107 ff.

Böttiger's Vasengemälde H. II. S. 70 ff. Va¬

sengemälde IV. Panzer des Heros.
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Auf den Postamenten stehen die Namen der

Freigelassenen und zwar zur Rechten des Calius:

ki.

i..

pkUVä.'1'VS.

und zu dessen Linken:

ki. l..
l'lllä.NMVS.

Dieser merkwürdige Denkstein eines Cenota-

phiums wurde bei Xanten gefunden, kam

darauf auf das Haus Wissen und wurde von

dessen Eigenthümer, dem Freiherrn von Loe, dem

Churfürsten Friedrich Wilhelm dem Großen ge¬

schenkt, welcher ihn im Schlosse zu Cleve aufstellen

ließ. Hier blieb er bis 1667, wo ihn der Fürst

Moritz zur Ausschmückung seines Grabmals bei

Berg und Thal benutzte. Von da kam er mit den

übrigen daselbst eingemauerten Alterthümern wie-

2 1) Dies ist derselbe Stein, von welchem Teschen ma¬
ch er in deil ^nnalilznz Lliviae «iv. ^>. 48 s<z.
bemerkt: <ieniizne nonnilllis, >jni in kello Va-
?iano ceciileisnc, cenoinpliia ekciem Imso
Veteia posNi, ex Iioo non ir» piiclein
isrliic: Inci invcnto vicleis esr. In aice rioki-
lium cie in rissen Iiailie sciiiiie (jgZ8)
exstal. S. Bremer Insci. LerLel. S. 57.
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der auf das Schloß nach Cleve, und jetzt steht

er in dem Museum zu Bonn.

j3) Eine kleine »i-a voUvs von Sandstein,

12 Zoll hoch, 6 Zoll breit und 3 Zoll dick, mit

der Inschrift:

- - - S^KVkl

- LX

VI8V.

i-. e. i.. ?.

v. s. i.. i..

Die fehlende Nummer ist wahrscheinlich XXX.

In dem Standquartiere dieser Legion, in Colonia

Trajana, hatte gewiß Mars seinen Tempel, und

noch jetzt giebt es in Xanten ein Marsthor und

eine Marsstraße. Eine ahnliche Inschrift, bei

Xanten gefunden, sah Pighius im Hause

des v. Robert von Wachtendonk, der im Besitz

vieler Votivsteine war; sie heißt: ^larti s-ici-um.

Lx visu Lecuncllnius Nai'iius. Iv. 1^. I'. —

Was die Buchstaben und die fehlenden in der

zweiten Zeile bezeichnet haben mögen, ist schwer

zu errathen; vielleicht ^k<ZV0. Mars hejßt

a<zq»us, weil er beiden kämpfenden Partheien als

Helfer erschien, wie der homerische Ares Allopros-

Mos, daher klarte, mit gleichem Kriegs¬

glück beider Theile (Vii-z. ^en. VII. 540).

Ilerc. j>. 76.



— 235 —

14) Ein merkwürdiges Monument des einft im

Clevischcn verbreiteten Marsdienstes ist der Mars-

Altar, der sich sonst in der Kirche zu Rhynern

oder Rindern bei Cleve befand und zum Altarstein

diente, jetzt noch in Cleve, mit der Inschrift:

?K0

ci^vvi.

i^r>.

clv^s. svi

Auf jeder Seite ist ein aufrechtstehender Lor¬

beerzweig; auf der hintern eine Bürgerkrone, ein

Eichenkranz mit flatternden Bandern, und darin

die Buchstaben O. L. (c>d cives serv-ttos).

1793 kam dieser Stein nach Cleve. Seit alten

Zeiten soll er auf dem Kirchhofe zu Rhynern ge¬

legen haben. Als man vor etwa 50 Jahren an

der sehr alten Kirche einen Bau vornahm, wur¬

den mehrere mit Inschriften und Figuren versehene

Steine ausgebrochen, aber leider wieder einge¬

mauert, und jener Altarstein wegen seiner Größe

zum neuen Altare gebraucht. Vielleicht stand an

der Stelle oder in der Nahe der Kirche ein Tem¬

pel des Mars Camulus. Camulus ist ein sa-

binischer Name des unter den kampflustigen Sam-

niten oder Sabinern verehrten Mamers oder
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Mars. Zwei Inschriften mit dem Namen des

Mars Camulus führt Gruter «n, worin

ebenfalls Remer, von der siebenten Cohorte des

gallischen Contingents genannt werden. Die Re¬

mer wohnten nördlich von der Marne; ihre Haupt¬

stadt war Rheims (vuiocorturum). Soldaten

dieser aus Remern bestehenden siebenten Cohorte

haben wahrscheinlich in dem Marstempel zu Rhy-

nern, als sie in dieser Gegend ihr Standquartier

hatten, diesen Stein gesetzt, und zwar für das

Wohl des Kaisers Claudius, dessen Feldherr Cor-

bulo die Friesier besiegt hatte. Ob übrigens unter

den gallischen Remern dieselbe Verehrung des Mars

Camulus, wie unter den Samniten, gewöhnlich

gewesen, oder ob dieser Cultus durch sabinische

Soldaten, die bei dieser Cohorte dienten, erst un¬

ter den Galliern, die auch einen Kriegsgott ver¬

ehrten, eingeführt worden sey, will ich weiter

nicht bestimmen.

'2) Insoiipr. I>. 4o, 9. x. 56, 14.

24) Laesgi- Lello OüII. VI. c. 17. Ritter in der

Geschichte von Gallien, S. 226. 241. 252.^ nennt
den gallischen Kriegsgolt Hesus und Famulus.
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