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in Söitten.

I. 3m Bßrimt0-Brai!ant)

bilbeten im galjre 1906/1907 folgettbe Herten:

griebridj ©oebittg, gabrilbeftfcer, Sorfii3ettber

ißrof. ©mit Statt bftäter, Oberlehrer, ftellö. Sorf.

gr. 2Bilf). 9lug. fßott, ißrogefeagent, ©djriftfitfjrer

28 i 11) • S e t1 e r m a n n, Oberlehrer, SlufeumSöermatter

Sil). Bettler, ©parfaffemSenbant, Slaffenfüfjrer

Dr. ©nftaö £>aarntann, Ober=Sürgermeifter

triebt. C o I) m a n n, gabrilBefi^er
Dr. med. ©. ©otbe§, @anität§rat

Sßrof. Dr. 21b. §of, Oberlehrer

©taötrat 28itt). ©önhof f, Sierbrauereibeft^er

,fj einriß ©d/wabe, ^Rechnungsführer

©uft. Srinlntann, gabrifbefifcer

©ireftor ©ietrirf) Friemann

2Ittg. 811b er t, Kaufmann

tp er mann graulen, gabrilbefi^er in ©djade.

©ugen kleine, Sergaffeffor nnb SergnterfSbireltor in ©ortmunb.

gtiij grieg, Slmtmann a. ®. in Prüfet.

.STöniglid)et Canbtat ©erftein j in m)umDr. med. wart gab er j

SBill). ©ölte, Oefonom in Sommern.

StJJeeS mann, @l)ren=2lmtmann in tperbebe.

II. 3tx ©Ermalfungöraf

für tür Hngrlrgrnl;rifrn te Uföärhtftf;rn Mitfrumst

beftanb au§ bett gferren:

gr. ©oebing, gabrilbefi^er in SBitten.

gr. 28ill). 91 ug. ißbtt, fkogefsagent in SBitteu.

grilt grieg, 9(mtmonn a. ®. in Shmfel.



III. iBrbßnüiiiji? imti au|

9ll&rtttgf)aMfc« Ißoft Söommerbolj.
1. ©d) wert er, 8ebrer.

2ir«terfelb Dct ?llnte.

2. ®önboff> fßaul.

2lltcn«b* o. b, 2»br.
3. Soeber, 3of.

2irten=©o(f)uitt.

4. ©Stüter, (5., 9teftor.

2lltc«borf.
5. ®ecf, £.
6. Dr. SOffoi(enet), 2B., 2lrjt.

2lltc«boi'f (SHIjctiitniib).

7. f?un?e,2BaIter,Sabnfjof£ireftaurateur.

2t «HC«,

8. 2lbe, 3iid)., 3fabrif=®ircftor.
9. 33atteS, S., ©rubenoetloalter a. ÜD.

10. Sonncrmann, 2B., ©ntbbefifeer.
11. Staemer, Zentner.
12. ®rec§, nmtmann.
13. ©ünebler, Srofurift.
14. Dr. ^ftgemeier, Ir^t.
15. ban Semben, 3ientmctftcr.
16. Snabmann, fperm., gabrifbefiijcr.
17. Soenig, fRub., Drtgborfteber.
18. föfaitoeg, 333., Saüunternebmer.
19. Dr. med. 3tcfd)ob, ©anität§r.=2Bloe.
20. Dr. med. 9ti<fcter, Slrst.
21. 3iubfud, fjjrofurift.
22. <£ d)ultc =233ullen, ©utäbefiljer jn

SßMIen.
23. ©eibel, Dercalb, 3 e<benbeamtcr.
24. STrabbmann, 3teftor.
25. $eHering, Sari, Kaufmann.
26. SBeber, .petm., elboibefer.
27. ffijürfert, ©barfaffen=3ienbant.

cntbenfltrfje Bt) ita.lt eber.

2fv«al>crg.

28. 0berfd)ulte, Sergrat.
29. ©bube, @eb.=3ieg.=3tat.

2(ttf ÖCttt ®(i)«CC.

30. ©^ultesSdiuntenbed, (5.

Söartttc«.

31. 8n£)n, 2tüg., ©eifenfabrifant.
32. ©d)üttc, ®eorg, fjubrunternebmer.

t8 erlitt,

33. 8 ob mann, Sari.
34. Dr. 8ord), Oberlehrer.
35. © b r i n g o r u m, 3)trc!tor.

s8etHcaftel=G£nc3.
36. Dr. »on ©obbe, ®cr.=9lffeffor.

S8lrtKfc«ftci«.

37. ©etbntann, S., 3Jentner.
38. 9? a g e t, ®ireftor.
39. 93 e t r t n g, j£>otetbefit}cr.
40. $ut£) jun., gabritbefiber.
41. Sngeld, ®ire!tor auf ,8ed)eStaufen»

bürg.

töorfjMttt.
42. Dr. Saare, 2Bi(b.
43. Socbnmer Stnjeigcr unb ©etteraU

^lirjeiger.
44. Sorbet, Saufmann.
45. Surgborf, 3ieftaurateur.
46. Sncbbolj, ®uft., Saufmann,
47. ®iefantb, Stedjtäantoalt.
48. Sicffjoff, ®ebr.
49. Dr. med. f^aber.
50. fffranfen, Sari, Sunftfdjmiebeloerf.
51. fbüb mann, 9lbolf.
52. ©ellborn, ferner.
53. ©erfe, SInton, SDadjbecfernieifter,
54. ©erftein, Sbniglidjer 8anbrat.
55. ©tjmnafium.



56. .6 aar mann, gr. @parf.=9teiibaut.
57. iperbft, ©tabt=9tenbant.
58. .fiituncbecf, 9tcd)t8auloalt.
59. lernet, fix., Stettor.
60. Kollcrmauu, 8.

61. Sange, (S.
62. Dr. Sobter, ^rofcffor.
63. SDtaag, Ingenieur.
64. SDtölter, födL SJtarffcbeiber.
65. Dtcumanu, gr., ©tabtbaunicifter.
66. Oft ermann, (Sbr., Kaufmann.
67. Dflermann, StmtSgeriäftärat.

68. 9t ein 8 b WD 2Iug., ^abrifbefitjcr.
69. Stoemer, 9ted)t$antoalt.
70. Stöbert, 2lrd)itett.
71. Stummetb, Setter.
72. ©djinalborft, 2lug.
73. ©djultc, ©tabtd)emifer.
74. © d) u 11 e=SD e ft r i et), £>.
75. ©d)iiriuattn, SBilt).
76. © eibP e [, SBilt)., Kaufmann.
77. o o n © o b b c, Königt. Dber=5Bergrat.
78. ©tegmann, (Sari.
79. Sljemä, SBill).
80. SSelten, gr., Steftauratcur.
81. Sßiefcnbrod, ®irettor.

JBobclfdjltmtgb.

82. oon 93obetfd)ioingb, (Straf.

(Bommern.

83. (Barrl), Seoul)., Kaufmann.
84. 33riufl)off, Smil.
85. ?rrielingl)au8, Slmtmann.
86. ©oltc, SB., Delonom.
87. Dr. med. Kolbe, Dlrst.
88. K o s t o m 8 f l), 23.,(Bio. gb. Stuljtinanu.
89. Soljmanu, DB., ©utSbcfiber.
90. ©Flitter, (S., Ingenieur.
91. ©cbultc, 21.
92. ©djuljc, SBifi)., SBirt.
93. ©cbiocifjfurtt), 9tettor.

(Bonn a. IHDeiti.

94. ©erftein, Knuäbfcbaft8=!®ireftor.

(Bonn=Knt>ent<l)»

95. oon .'öbmmcn, ®el). 9tcg.=9tat.

iBretferfelt».

96. ©teiubad) jun-, S., Kaufmann.

I8rüitntng()(*nfen.

97. greiljerr oon Stomberg.

(Jabel i. SBeftf.

98. Klagge«, SB., gabrifaut.

Kamen.

99. guutc, Sergrat.

Kborlottenburg.

100. Stitping, DJtar.

Köln a. 9il)«ttt

101. f?all, Julius.
102. Dr. jur. ©uft. oon üRallinfrobt.

Krengclbanj.

103. gl ottmann, 5D., Kaufmann.

Krone.

104. 2B ab mann, £>d)., (Bddenuciftcr.

Sat)l()anfen.

105. föellermann, (Sari, ©teiger.
106. .ftilgenftod, ®.
107. gälte, Slmtmann.

®erne.

108. gauft, SOtarffdjeiber.

Sorimnnb.

109. 2llferutanu & ©cblocigmaun.
110. 23arrid), grib, Sebrcr.
111. SBrftgmann.
112. (Srüioell, SB.

113. gunctc, gr., ttlpotbefcr.
114. Dr. ©ottfd)alt, Sfuftijrat.
115. Aaarmann, ©ebeimer Suftijrat.
116. Kleine, ©tabtrat.
117. Kleine, 23erg-2lffeffor u. 23ergto.=

®irettor.

118. Stcinbarbt, ©irettor.
119. Stofe & Sie.
120 greiberr oon 9t 0 n f d), @et)eim=9tat.
121. ©cbmiebiug, Dbcrbitrgcrmeifter,

@ebcim=9tat.
122. SDtöllentamb, 2B., Kaufmann.
123. ©tabe, §d).



124. SBeifcfjebc & ©dferrer.
125. SBcttfer, f?c£).
126. SIBiSfott, SB., Sanfter.

Sitten.

127. Düren, $cf>., ju Düren, SBtb.
128. ©cbulte«©teinberg, £ugo.

Silffclbotf.

129. Dr. med. Sröcfing, fjattö.
130. ©rabemann, Komntcräienrat.
131. ©rebcl, SBill)., Stentner.
132. be SJtpn, Sluguft, ©epeibenftr. 24.
133. 9?atorp, Stentnieifter.
134. SBeb erlitt g, Otto, Kaufmann.
135. SBcber, fPaui, Ingenieur, ©cncrat

Vertreter.

eittci.

136. Daniels, Sfarrcr uttb ©uperin=
tenbent.

137. Sngeling, Sfarrer.
138. ßülSntann, jö.
139. Dpiemaun, &.

(glbetfelb.

140. Spulte, Dbcr=-3itfpeftor.

®ngcr3.

141. Saunt an n, 211fr., Sapnbofs»
Stcftauratcur.

©gbotn.

142. ©cpultc=9tabbe, ©utsbefiper.

©ffen it. b. Dlupr.

143. Dr. Slrnolb, Dbcrlcprer.

©elfcnftrttjeu.

144. Stltboff, SSM).
145. £e§, fRecptganlbalt.
146. Dr. med. Sintpfcr, Kreiöpbbfifuö.
147. Sogelfang, SBilf).
148. Dr. 2Ballerftein, Slugcnarst.

©ebelSbctg.

149. Sröcfing, Sari.
150. Sröcfing, 0. £>.
151. Drebermann, Sterin., SBme.
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152. öutl), Dcrnt., fjatrifbefitjer.
153. Knippfütlb, ivr., Sürgermeifter.
154. 3üttborf, 2lug., Srauercibireftov.

©raefclftitg bei iMtufjeit.

155. steefe, Ipertlt., cand. pharm.

©runbfrfiöttcl.

156. ffclbbauS, fVr.
157. SM Her, 3fnl.
158. Du oft, SBilf)., SBtoe.
159. Stüpiug, ©.
160. Schüttler, SBtoe.

.fcetgen i. SB.
161. Slltculol), f^abrifbefiper.
162. Sirf, S. S., Kaufmann.
163. Siefen, Stbalb, Kommeräicurat.
164. ffuttfe jun., SBill)., Kaufmann.
165. |)albad) &.9Jlöller.
166. .Startmann, Sattbrat.
167. Dr. med. Hiltrop, Slrät.
168. Kerfpoff, ©uft., Kaufmann.
169. Dr. S ob manu, yuftijrat.
170. Dr. med. SJtaitbcg, ©auitätSrat.
171. erfer, SBill)., Kaufmann.
172. ipctcrS, Boui§, Kaufmann.
173. Soft, Sllep, ffabrifbefiper.
174. -pro Ii, S., gabrifbefiper.
175. fputfcf), £>crnt., gabrifbefiper.
176. ©djemmann, Stttil, Slpotljcfcr.
177. ©oebing, Srnft, ffabrifant.
178. ©tapelntanu, S., Kaufmann.
179. ©terit, Sefftnann, Sanfier.
180. Soor tu an n, S., ffabrifbefiper.
181. 5ur Stebbcn, ©crtcptcSratauf.'paug

Callenberg.

Hamborn b. iHubrort.

182. ©eft, Slbolf, Slpotbcfer.

.potttt« t. SB.

183. ©erbaeö, ^)ugo, Direftor.
184. Sögel, Slbolf, Dflftr. 65.

,£a£bc.

185. Sange, ®uft., SBme.
186. Dr. med. ffteiSntann, ©aniteitorat.

.Hattingen.

187. glorfcpüp, Saubrat.



188. £>unbt, S., fet. 3Btoe.
189. SDteierbcter, fßfarrerunb©uberin*

tenbent.
190. Hernie, 9lug„ ^abrilbefibcr.

■Oouö IHubr Ii. Sdjmcrtc.

191. g-rbr.». Dil)einbabcn, fDiajor a. 2).

&au& ®d)cbf b. Setter.
192. ^rait ffimc. iß. £)artort.

ßerbebe.
193. 33rinimann, ftx., 93ierbraucrei=

bcftijcr.
194. ßengftenberg, ftx.
195. HoenigS, 9lbolf, 9lbotl)elcr.
196. Sobmänn, Eruft, fjabrilbejiijev.
197. SReeSmann, S., Ebren=9lmtmann.
198. ©tratmann = SBoefte, ftx.
199. 93ufcbmann, Otto, ©utdbefiijer 511

Sleinberbcbc.

.£crbctfc.
200. 53ud)toalb, Egon, gabrilbefifcer.
201. Ecfarbt, Emil,JVabritant.
202. ©ratie, fterb., SSraucrcibefiber.
203. ©raoe, Suftuä.
204. Änapmann, Engen, Zentner.
205. @d)ütte, Pfarrer.

£crnc.
206. SDictmann, SRecbtSantoalt.
207. ®iderboff, 2B., SDireltor.
208. ßalbacb, vir., 93ud>brucfereibcftt}cr.
209. Soefter, ftx., fRenbant.
210. ©tblcnlboff, 2.
211. I)r. ©cbultc tom Eid).
212. Dr. 3$ o gel er, 93aufau*£>erne.

.$ct>en.

213. £) a f f e, f'ebrer a. ®.
214. Sabb, ffaubtlebrcr.
215. ©d)ultc = Öfter mann, 91., @utd=

bcfiijer.
216. Dr. med. ©traube, 9t., 9lrjt.

.§0l>citltmlmrg.
217. 331>ccf er jun., fßbiU ^abrilb.efibcr.
218. lüfenjel, fpaud, Söürgerineifter.

.Oomtirurf).

219. Dr. med. 93 o 11c, 9lrjt.

.^ordjbctitt bei Eoblenj.
220. ©d)mibt, Sari ^r.

Borbet b. töodjitm.
221. Dr. ^aarmanit gnt. ©biefmann.
222. ßibbemann, Sanbtoirt.
223. SBinbmelier, 33crg=31 f[effor.

.$oxft a. b. Di.
224. Dammer, fpd).

gfcrlobn.
225. 93rcucr sen., 9lug„ gfabrilant.
226. Dr. ÜBreucr, ftabrifant.
227. girebboff, fyriebr., gabrilant.
228. grciSanSfaiuß.
229. ©cbmöte, 9lug., gomtnersienrat.
230. 93 or mann, 9lbolf.
231. äBebbclantb, 9tleyanber.

Ärtltcnbarbt.
232. 93 o rfb o 11, SDicbr., Detonom.
233. Ueblenbabl, 91., Dberfteigcr.

fttrdjeit "• ©tcg.

234. ©tein, Dtto, gabrifbefiber.

grufel.

235. ^rieg, .£>., Ebren=9lmtmann.

8acr.

236. 33onnermann, 2B.

üattgntbrccr.
237. ©immertbat, ft. 91., 93uebbnnbler.
238. ©rügelficbe, tßfarrer.
239. §aarinann, @corg,äRcbgcrmeiftcr.
240. Dr. med. gl oft er mann.
241. grebber, Detter.
242. Sanbgrcbc, iBfarrer.
243. ÜRaih)eg, ftx. 2B., ^Bauunternehmer.
244. Dr. med. äRaitoeg.
245. Dibfd), Scbrer.
246. ©cbultc=grenting, SBro.
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8aitgcrfclb.

247. @ o e b e l, jpcriu.
247. ßenfeld, 3116., gabrifant.
248. ,freute!3, Srnft, Saufmann.
250. äßülfing, Dtto, Kaufmann.

8ctroatDc.

251. Raffel, Sari, ftabrifant.

Stuben.

252. (Stuft, fr., 3tf)ot6e!er.
253. Dr. Weniger, Slrjt.
254. Dr. Völler, 3lrat.
255. SJiolt, frerm., äBirt.

Stttj a. 911).

256. ©eegner, %x.

Sübenfebetö.

257. Dr. jur. ©djmalenbacb, 3ied)tS=
anluatt unb 91otar.

8ütten n. b. 8.

258. $ottl)off, gfabritbeftber.

Sütgenborttttuub.

259. froltemeber, 3., SBauuntcrnebincr.
260. SBcftermann, @bten=3lmtmaun.

Wlarlmrg n. b. Satin.

261. ©eibbet. 3)tay, Ötcnincr.

SHitöbe.

262. Dr. med. Sna&mann, Slr^t.
263. SBellerSbauS, 811b., frabritbefiljer.

»labrab.

264. @erbe8, 3116., Sonful.

artünfter.

265. Srcft, (S., ^abrifbefiber.
266. ©cbllltc, El)., stud. jur. et arcli.

Sreitegaffe 50.

aitebertocutflern.

267. ©cbultc, (Sari.

H$ctttau=8tbl«nÖ (9Juj)lanb).

268. fftoDerid) gretb. ??ret)tag=8onng=
boren, SbrenfriebeuSricbtct unb
91egierung3=Sommiffar.

HJabcrOorn.

269. frottgreoen, SDomfabitular.
270. Dr. ©cbulte, 1£beologtebrofeffor,

Slingelgaffe 1.

iUettcubcrg.

271. 9tüfd) jun., 3B.

•Oucrcutmrg.

272. @cbulte=£)Berberg, 33rennerei=
bcfifecr.I

SKaftenburg.

273. Bieber, Söitrgermeifter.

»leabtug (Beitfblimitieii).

274. Statiner, 8.

!)lrmfd)ctö.

275. ©beunemaun, Snttl.

Dltemfc.

276. ©d)itlä, @.

®d)alfc.

277. grauten, frernt., tSabrilbcfitäcr.
278. Dr. med. (stürmet)er, Stugenarjt.

3rf)U»clm.

279. fr aar mann, Söraucreibefttjer.
280. ©ternenberg, SB., gabrtfbefiber.

®cf)U»cttc.

281. 33 a r f t) a u f e n, fRed)t$anmatt.
282. .Reibbügel, Dberlebrer,
283. 91 e u b a u 3, Stierarst,



— 11 —

284. Btaftmaun, Sehrer.
285. 3Jof)tmauu, 93iirgermeiftcr.

2t)iul>ortt,

286. (Sfjmauu, SB., 93auuutcrnet)iiier.

$tei«l)i*ufcu.

287. ®ünfe(6 erg,SB.,9ttttcrgutg6efiher.

Stedum.

288. 93edl)off, SBilt)., Saiibtmrt.
289. ©röpber, SB., Sanbtoirt.
290. ©rütieioalb, .t)aupt(et)vcv.
291. Dfteriuanit, .ft.

Strasburg.

292. 93crgcr, ÜDiartin, <Sct)viftftcltcr.

Itedenborf.
293. Dr. SBirth-

SotwnrftciH.

294. ©djrocbcr, Slug., Kabrifant.

5B0el)«llc.
295. 93röding, Sari.
296. 2) üt Im an n, St.
297. Bülsberg, •£>.

äSauiteu.

298. SBinfetmann, St., Dcfonoiu.

29rtttcittd)ctP.

299. Dr. 93onnin, S„ Slrjt.

üöcttmar,

300. ü o u 93 e r 8 m o t b SB a 11 r a b c, f^vei
Ijcvr iinb Sötiigl. $ammer()crr.

301. @ oeder.
302. 90?cititiger, 93., 93auttnteruebutcr.
303. Dr. med. SBcf c Ii d)etb t, Slrjt.

355 enger«.
304. Sinb, Otto, ©utdbefitjer.

äöefet.

305. ©djubert, Sluguft, Zentner.

2Öeft()ofen.

306. 'Kaltenberg, Bfarrer.
307. Dr. med. fing, SB., Strjt.

SScrnc.

308. SEumbmann, S.
309. Sutt)cr, Btfftor.

Üöettcr.

310. 93 laut, 3ul., SBiue.
311. SBöunlieft, ©mit, Kaufmann.
312. ®oeder, Bfarrcr.
313. ©rab'einaun, Sioinmeräienrat.
314. .öeug ftenberg, Bfarrer.
315. ©d)emmann, ©uft., SBirt.
316. S3orftef)er, ©., Somnterjieurat.

iötcte&e 2(ffel»t.

317. Dr. SJ7ibbclid)ultc, Strjt.

2ötetttell)aufcn.

318. Sl(tf)iifer, Bfarrcr.

3S5ins.

319. ©ngc 11)arbt, 9kuinipeftor.

28itten.

320. Sllbcrt, Sing., ©tabtrat.
321. Sllbcrt, K- SB., Saufinann.
322. Sllbcrt, SB., SBioe.
323. Sllleitborff, $., 9icd)tSanloalt.
324. Sl Ith off, Kugcnicur.
325. S3 ad), Sl., Stbot()ctcr.
326. Saig, S., Sehrer.
327. Saud borg, 93., Huiweiler.
328. 93art(i, ipdj.
329. Dl', med. 93el)lll, Slrjt.
330. 93aytcr, Kerb., fReifeuber.
331. 93erger Sari, Staitfinann.
332. Serfermanti, SB-, Oberlehrer.
333 Solberint, SBirt.
334. Srctniue, $rofeffor.
335. 93ittcr, 93ctrtebd=3uibeftor.
336. 93lauf, ©., Kaufmann.
337. SBlctinentaiin, ©., Uhrmacher.
338. 931 umberg, Kr., Suchhalter.



339. Nocdmann, 8ebrer.
340. Dr. med. 23 ij 1)einte i, Slr^t.
341. Soljbc, 8., ÜMallgUtjcretbefibtt.
342. Norgntann, gr., ©aftmirt.
343. 33 ermann, 2Ibolf, Saufmann.
344. 33ormann, fpcim. 33ud)t)dnblcr.
345. 33otn, 3f. £>., 3Bme.
346. Dr. med. Nodbamcr, 2Iijt.
347. Sottermann, jun., ©. Srennerei*

befifeer.
348. Srabäuber sen., gr,, fftentiei.
349. 33 lab an bei jun., gr., Srobfabrif.
350. fßrofeffor Sranbftatcr, Ober»

lebrer.
351. 33tebt, 33ictoi, gabrifbefibei.
352. Sienfd)eibt, Otto, 2lid)itcft.
353. Sringeroatb, Sud)brucferei=

bcftijer.
354. Sriufmanu, 2L,fRcntncr,©tabtiat.
355. Srintntann jun., ©., gabrifbefiber.
356. Srodljufcn, 2lpotbcfcr.
357. 33 lobt, Sali, Sauf mann.
358. Stobt, SBilt)., SBiit.
359. Dr. med. 33roei, 2tlät.
360. 33ud)tbai, ©., Kaufmann.
361. Suitmann, ®d)lad)tbof=I)h:cftor.
362. Sitrbaud, £>., Saufmanu.

363. Sufc, 2Btil)., 9icifcnbci.
364. Sron, gr., ®rogift.
365. 8c Slaire, 2Iuguft, ©olbfdjmicb.
366. 8 c Stairc, Souid, Sanfmatin.
367. Sorbcd, fttboif, Saufmann.
368. ®ädjc, 2lrd)itctt.
369. 3) abtmann, iSIbotfine, 8cbrerin.
370. 23af)md, Otto, ©cirtner.
371. Sepp e, fßfdrrer.
372. SBnboff, 6cim., Sraueieibefibei.
373. SBnboff, SBitb-, Sraucrcibefibci

unb ©tabtiat.

374. Siepcr, Souid, Sauf mann.
375. S reffen, äRoltereUShfpettor.
376. Sßnne'Bacfe, SBtoc., ©oMbefifeeriu.
.377. Sdarbt, Sari, Saufmanu.
378. Sbrmann, gerb., ©tabtrentmeifter.
379. Si^cngtün, ©., Saufmann.
380. Sid)boift, gr. ©d)ubmad)cimeiftcr.
381. Sidc, äbolf, ©ärtner.
382. Sinei, Scrub-, Siedjnungdrat.
383. gabimintct, 2lug., gabifttant.
384. gabrtüinlcl, Otto, dicntnei.
385. galtenrotb, gr, Sabcmeiftcr.
386. gautfd), Sinftisrat.
387. gifd)ei, 2tug., Saufmanu.
388. Dr. gtcijingbauS, 2lmtdiid)tcr.

g89. goeift, SÜfay, ©crid)td=2lffcffoi.
'^90. graut, 3fob., ©djncibcrmciftcr,

391. graute, Srnft, Sircftor.
392. grausen, Sari, 2lrd)iteft.
393. greifetoinfel, 8cbrer.
394. grientann, SDireftor.
395. gunte, S., SBirt.
396. güguer, S., £aupttet)rer a. S.
397. ©aitabe, 20., Saufmann.
398. ©clbtc, 2lug., ©djreincrmcifter.
399. ©crling, Sb-, Öetonom.
400. ©tot), jfxb., Sunftgctocrbl. Sitetier.
401. ©oebet, gr., .pofpbotogiapb-
402. ©eibaibtd, 8ouid, ©tuefateur»

mciftcr.
403. ©eper, ültficb, gabrifant.
404. ©opert, .Öd)., Scbrci.
405. Dr. med. ©orbed, ©anitatdiat.
406. ©raefe, Sait, Saufmann.
407. ©raefe, 8., Söeinbänbter.
408. ©raefe, 3htb„ Nutbliäubtcr.
409. ©riintoalb, ißaut, 2lribiteft.
410. ©ubmaun, S., ißrofeffor.
411. Dr. ^(larmauu, ©nft., Ober»

Sürgermeiftcr.
412. föaarmann, ©corg, Rentier.
413. ,£) ad tauber, 2Bilb-, Saufmann.
414. öagcr, £>crm., Sebevbänblcr.
415. fpapne, gr., Nfanbteit)cr.
416. |>anf, SRorit}, dientner.
417. öaren, ©., Sebici.
418. £>aif}emiufet, 3fcd)tdantoalt.
419. |)ebi, St-, Sönigt. Sif.=©tat.=Sor=

ftebei I. St.
420. non ber fpeibe, Smit, Sanficr.
421. Q c ib m a n n, ©uft., fJ3oiiäei»3nfpcftor.
422. bcmmci, Salt, Saufmann.
423. fpemfotb, SBitl)., 2Btue.
424 öemfott), 211b., ©cfcbdftdfübrcr.
425. fpengdbad), fpd)., Saufmann.
426. |)ente, Sait, Siml=3ngcnicur.
427. |>offmann, 2tug., Unternehmer.
428. fpersftcin, Ufibor, Saufmann.
429. ^eiäftein, Uofcf, Saufmann.
430. £>irfd), Sart, Saufmann.
431 ßirfc, fpd)., 2Iuftreid)eimeifter.
432. .öodjteppcl, fp ermann, Saufmann.
433. öömbera, ^einrieb, Saufmanu.
434. ©Buer, Srnft, Sonbitoi.
435. Srofcffot Dr. fpof, Oberlehrer,
436. £>öpcr, Salt, Naibier u. giifcur.
437. |)Bper, gritj, ceilgebülfc.
438. .fjöpci, $d)., Babnteibntfer.
439. ßummrid), ffiitb-, Saufmann.
440. Sanfon, ©uft.. ©ebreinermeifter.
441. äoefter, gr., Sanbmiit.
442. Sapbeugft,34)■ Sabrilpbotog.2lrtif.
443. Seitermann, ipfarrer,



444. Dr. med. Sem))ermann, Irst.
445. Setttcr, ®b-, ©bartaffcn=97enbant.
446. Steinen, |)erm„ ®ircftor.
447. Steemann, S., ^Bauunternehmer.
448. Stint er, ffr., Saufmauu.
449. Slotfc, f5rt., Sebterin.
450. Stöger, fjd)., fProfurift.
451. Socfter, SBitt)., Saufmann.
452. Stutmannn, Ibotf, ffabritbefiber.
453. Stutmann, Sb., ffabtitbeftbtr.
454. Sn ab mann, Sb., Saufmann.
455. Sonefcfb, Sugen, 23ud)bcinbtcr.
456. Sorfmaun, |>d)., ffabritbefiber.
457. So eilig, ffr., ©uperinteubent.
458. So cuiger, fiermann, Rentner.
459. Socfter, ÜBilt). £>$., Saufmann.
460. Socbotb, 33 SSuManbler.
461. Settert)off, lug., Srennereibefitjer.
462. Stamm, ©., ißaftor.
463. SrauSbaar, S., SBirt.
464. Sreujbagc, S., 937nfitbircttor.
465. Srumme, lug., ifiegeteibefiber.
466. Sriiger, .fjerm., 23ud)bänbtcr.
467. Süppermann, ®., Siiumcriiteiftcr.
468. Sür ferner, ffr., Sauf mann.
469. Sangctittig, @., Saufmauu.
470. Sautborft, @uft., Saufmauu.
471. Seefemann, 23.. fßfarrer.
472. Scfartb, ff., ißfartet.
473. Set)e, :6d)., Saufinann.
474. Sifd)eib, Ibam, Saufmann.
475. Sinbenbaum, 937., Saufmauu.
476. Sinbemann, GL, Saufmann.
477. Sjocfcioib, 3., Ingenieur.
478. S ob mann, ffrbr., ffabritbefiber.
479. So bin an n, 937ar, ffabritbefiber.
480. Soctocnftcin, 1., Saufmann.
481. Soenienftein, ©alt), Saufmann.
482. Sudemeber, Stempiierntcifter.
483. Sünenbürgcr, ffr., 97entner.
484. Sut)n, SEßitt)., 23ud)t)änbier.
485. Dr. med. 937atr, 2trjt.
486. 937aSting, SBitt).,ffubrunternebmer.
487. Dr. 9J7attbc8, (sebeimrat.
488. 937ab, ©ruft, 937cbgermciftcr.
489. 937abb erg, Sari. ®irettor.
490. SD7e 11 i n g I) a u §, Srnft, 23raucreibe=

fiber.
491. 937cugcl, Sari, ©cnffabrifaut.
492. 937ctcfcu8, ®ircttor.
493. 937crdcn8, 97ob., Saufinann.
494. 937er ten8, lug., Saufntann.
495. 937ctbler, SBitb-, Saufinann.
496. 937 e b e r, Sari, 933irt.
497. 937olt jun., ff. 333., Saufinann.
498. 937iUIenfiefen, £>erm., 2Bioe.

499. 937 ü 11 e ti f i c f c n fpctiit., ffabtifbeftber,
500. SD7ü11enfiefen,©cb.,ffabritbeftber.
501. 9)7 ii (t c n f i c f e n, ®beob.,Sommeräien=

rat.
502. Dr. 937üttenfiefeit, jun., ®t)eo'b.,

ffabritbefiber.
503. 97acbrobt, @uft., Saufinann.
504. 97ad)tobt, Itbert, Saufinann.
505. 97 <if d> e r, ©ugo, Ingenieur.
506. Dften, 233., Sebrcr.
507. 08Watb, Sebrcr.
508. Doerboff, Sloatb, 937arffd>eiber.
509. Dr. med. Do erbe et, ©anitätSrat.
510. fPfannfcbitting, S., $igarreu=

batiblung.
511. fßfeiffer, 93ictor, 23ürgermeifter.
512. ifjipo, S., Sauf mann.
513. $ott, luguft, fßrosefclgent.
514. fRebger, 33itbbaucr.
515. 97 e t) r, ImtSgericbtSrat.
516. 97cnfingboft, @tabtbaupttaffen=

Safficrer.
517. 97enfingboff, ffriebr., ©partaffen»

Sontrotteur.
518. 97eunert, Iteyanber, Saufmauu.
519. 97od)ott, SP-, ImtSgeridjtSrat.
520. 97öt)tid), ff. 20., Sebrcr a. b. bot).

937äbd)enfd)ute.
521. 97ofenberg, 937orib, Saufmaun.
522. 97ofcnberg, ©., Saufinann.
523. 97 o fenfrang, 97ub., 93cebgermeifter.
524. 97 o 11, ©ernt., 9iicinenfabrifaut.
525. 97ubrmann, f3d)., 937übtcnbircftor.
526. 97itping, Otto, Sommersicnrat.
527. ©anbfübler, S., 937cbgcruicifter.
528. ©aenger, 97ob., Saufmauu.
529. ©aucr'brud), 97id)., Ircbitcft.
530. ©djabe, ©tabtrentmeifter a. ®.
531. Dr. med. ©djaefer, Irjt.
532. Dr. med. © d) au b, 2trgt.
533. ©djaefer, ff. 333., 97cntier.
534. ©cbartenberg, S., 2Brce.
535. @d)tid)tbcrte, ,f?., Saufmauu.
536. ©cblicbtbcrte, 97ed)r8antoalt.
537. © d) Cii dt, @uft., 937ebgermeifter.
53S. © d) t u et, Sart, 33äcfermeifter.
539. ©djlud, ffriebr., 23cidettuciftcr.
540. ©d) tu de biet, 97eftor.
541. ©djinib, Sebrerir. au ber böbercu

937äbd)enf<|ule.
542. @d)ucibcr, ltb„ Saufntann.
543. @d)oencbcrg, lug., 2öirt.
544. ©djoeneberg, ffrib, Sonbitor.
545. ©djoeneberg, 97ub., SIempner»

meifter.
546. ©djroebcr, Sart, SBertmcifter.
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547. ©djitrcn, S., ffabrilant.
548. ©d) um an n, ©nft., ©cneralbireltor.
549. ©d)toabe, £>d)„ jftecbnungbführer.
550. ©j&toarb, 8., Kaufmann.
551. ©djioarij}, SEBitl)., Öehrer.
552. ©cfjtoefer, ffr., Rentier.
553. ©cbtoiermann, SBirt.
554. ©eibel, Sari, Zentner.
555. ©cibel, ©., ©d)id)tmciftcr.
556. ©ctlje, 9Ibolf, äftebgermeifter.
557. ©iefina, .fxb-, 2Bme.
558. ©iegmunb, ffrana, taufmann.

559. ©oebing, _ffi"., ftabrifbefiber.
560. ©oebing, jun., ffr.
561. ©ommerfetb, ©uft., ißfarrer.
562. ©pennemanu, Otto, Kaufmann.
563. ©tein/fpugo, ffabritant.
564. (Stein, ffr., llhrmadjer.
565. ©teinhoff, ©efdfäftgfübrcr.
566. ©tid)tcrnatl), 3., Unternehmer.
567. © t i n S1) o ff, ©., ©d)ul)fabrit.
568. ©tölting^lkofcffor.
569. ©tratmann, Shibtoig, Kaufmann.
570. ©tfiting,' £)., Sircltor.
571. ©tute, iffiilt)., Kchrcr.

572. Dr. med. ©tutj, 21rät.
573. ©nlaute, 8eop., Sanalehrer.
574. Ser9tebben,Oberlehrer,ßrofeffor.
575. 4,eigen, Emil, Ingenieur.
576. Sictmanu, 3ol).. Kaufmann.
577. Srottmauu, £>d)., Kaufmann.
578. Ullrich, Sircltor.
579. Umlauff, Seop., Sehrer.
580. 23 e11ebrobt, fpd)., ©djreinermciftcr.
581. Sßiltcr, 3m(., Kaufmann.
582. 23blfer, S., 3ahutfinftlcr.
583. 23ofi, ipetcr, Hotelier.
584. 2Bad)tcr, Oberlehrer.
585. 2BabEomätt), Sari, Kaufmann.
586. Sßeiftcufclg, Souft., t>cr. 8anb=

meffer.
587. Sßcbcr, £xft., 233er!ft =23orftcbcr.

588. SBicljage, Sari, ffabrifani.
589. SBiel, ©uft., Kaufmann.
590. SBinfclinttnn, ffr., Schrcr.
591. SBinter, Siebr., üflöbelhänbler.
592. 2Bi)lid), 9iubolf, Kaufmann.
593. äöoiff, ©ottfr., Kaufmann.
594. geller, 23ahnmeiftcr.

IV. llbrrB|p£mMm:tb:e BMtgliiuUT.
1. SDfummenthet), Oberlehrer, SBefel.







Bericht
des

üorstondes des Dereins für Orts- und F)eimatskunde

in der Grafschaft HTark

über das Geschäftsjahr 1906/07.

Erstattet in der ordentlichen Generaloersammlung zn IDitten
am 29. Dezember 1907

oon

Fr. IDilh. Aug. Pott, Sdiriftftibrer.

1. Es bedarf mobl kaum der hetmorhebung, daf3 der Dorstand atidi
im oerflossenen Gesdiäftsjahre nadi Kräften bemüht gewesen ist, die
Angelegenheit betreffend den HTuseumsbau ineiter zu fördern. Zwischen
Freunden und Gönnern der guten Sadie haben eingebende üerbandlungen
stattgefunden, um die Ausführung des Baues zu sichern und der Dorstand
hofft bestimmt, dafe die Grundsteinlegung am 25. TlTärz 1909, am Tage der
300 jährigen Dereinigung der Grafschaft IHark mit der Krone Brandenburg-
Preuben stattfinden kann. Dem üerein mird reditzeitig eine Oorlage über
Plan und Ausführung des ITiuseums-Gebäudes gemadit werden.

2. Sdion aor längeren dahren oeranstaltete der üerein eine Kunst¬
gewerbeausstellung in kleinerem llfabstabe, weldie reichen Beifall fand.
Seitdem blieb es die Absicht des Dereins, unabhängig oon dem ITiärkisdien
ITfuseum, zeitioeise besondere Ausstellungen zu oeranstalten, um dem
Publikum Heues und Interessantes auf einem bestimmten Gebiete in leicht
übersehbarer Anordnung zu bieten. Jn den Plänen für das inuseums-
gebäude ist ein besonderer Saal, weldier nadi Bedürfnis oergrölbert werden
kann, oorgesehen. Die Ausführung dieses Gebäudes zog sidi aber arider
Erwarten hin, weshalb der Dorstand glaubte, mit den geplanten Aus¬
stellungen nadi IHöglidikeit den Anfang machen zu sollen. Am 1. Dezember
1906 besdilofi er, zu Ostern 1907 eine Kunst-Aussellung zu oeranstalten.
lüenn erstmalig eine Kunstausstellung gewählt wurde, so hatte dies einen
besonderen Grund. — Obwohl die Prooinz IDcstfalen reidi an landsdiaft-
lidier Sdiönbcit mannidifachster Art und durdiaus nidit arm an künstle-
risdien Talenten, audi mandier heroorragende Künstler aus ihr beroor-
gegangen ist, so haben dodi gröfjere Kunstaussteltungen in ihrer tTIitte
bisher nidit stattgefunden. IDas gezeigt wurde, waren kleine Ausstellungen
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oder gar nur Sonderausstellungen oon Werken einzelner Künstler. Jn
dieser Beziehung befindet sidi die sonst in mancherlei Rinsidit, namentlich
durdi die bedeutende industrielle, gewerblidie und kommerzielle Entwickelung
beroorragende Prooinz Westfalen gegenüber anderen Prooinzen und deutschen
Cändern entsdiieden im Rüdistande. [letzteres ist um so bedauerlidier, als
die Kunst erfreulidierwcise in immer weiteren Kreisen des Dolkes an
Önteresse und Derständnis gewinnt und das ganze Ceben immer tiefer
durdidringt und oeredelt, wozu die zahlreidien Kunstausstellungen, weldie
alljährlich oeranstaltet werden, erheblich beitragen. Der üorstand glaubte
deshalb hier zunächst einsetzen zu müssen.

Zur Ausführung des Beschlusses wurde ein Ausschuß, bestehend aus
den Fjerren Fr. Soeding senior, Fr. Cohmann, Sanitätsrat Dr. Gordes,
Professor Dr. F)of, Oscar Kind und August Pott mit der Befugnis eingesetzt,
sidi durdi geeignete Zuwahl zu oerstärken. Die Generaloersammlung ge¬
nehmigte diesen Beschluß am 16. Dezember 1906 und besdilob ihrerseits,
dab die Ausstellungsbesudier das Redit haben sollten, für das Eintrittsgeld
zur Kunstausstellung auch das fflärkisdie ITiuseum einmal zu besichtigen.
Am 13. Februar 1907 hielt der gewählte Ausschub seine erste Sitzung ab
und oerstärkte sidi durch die Zuwahl folgender Fjerren: Oberbürgermeister
Dr. Fjaarmann, Ggmnasial-Direktor Dr. IRatthes, Architekt Carl Franzen,
Bildhauer Carl Beinhorn in Witten, Fabrikbesitzer Gustao Goercke in Annen,
später wurden nodi die Fjerren ITfaler Aeinridi Hilter in Düsseldorf, Pro¬
fessor Stekelberg, Oberlehrer Dr. Arnold, Sparkassenrendanf Th. Kcttlcr
und Zeichenlehrer Fr. Seeck in Witten zugewählt. Wenn man bei der neu¬
lich des betretenen Gebietes anfänglidr nur an eine auf 8 Tage beredmete
Aussielluug oon Werken westfälischer Künstler in der Aula der höheren
ITläddicnsdiule an der Breddcstrabe in den Osterferien 1907 dadite, wozu
das Cokal auch zur üerfügung gestellt wurde, so wurde dieser Gedanke
im Ausstellungs-Aussdiussc bald oerlassen. Derselbe besdilob in seiner
Sitzung oom 23. Februar 1907 einstimmig, eine allgemeine Kunstausstellung
in der Zeit oom 1. bis 15. ITiai 1907 in den Sälen des Rotels zum „König
oon Preuben" zu oeranstalten. Es wurde ein Arbeitsaussdiub, bestehend
aus den Herren Carl Franzen, Oscar Kind, Carl Beinborn, Reinrieb Riiter
und Aug. Pott mit dem Auftrage eingesetzt, das Weitere in die Wege zu
leiten. Dieser Arbeitsaussdiub traf sofort die gesdiäftsordnungsmäbige
Einrichtung, sidi jeden Samstag Abend um 87,, Uhr im Fiotel zum „König
oon Preuben" ohne Einladung zu oersammeln, um die laufenden Gcsdiäfte
zu erledigen, was denn auch rcgelmäbig geschehen ist.

nachdem durch einen Untcraussdiub, bestehend aus den Rerren Carl
Beinhorn, Carl Franzen und Oscar Kind eine Auswahl der einzuladenden
Künstler und Künstlerinnen getroffen, erlieb der Ausstellungsaussdiub unterm
1. Wärz 1907 an etwa 300 Künstler, meist ITlaler und Bildhauer, ein
Rundschreiben, worin dieselben zur Besdiidumg der Ausstellung eingeladen
wurden mit der Bitte, ihre Anmeldungen bis zum 15. IRärz und die Ein-
lieferungen der Kunstwerke bis zum 27. April 1907 zu bewirken. Don den
eingeladenen Künstlern und Künstlerinnen meldeten sidi 101, welche 361
Kunstwerke zur Ausstellung braditen. Die Erben Collis Berger stellten
ihre üilla nebst Rebengebäude an der Steinstrabc zur Aufbewahrung, Aus-
lind Einpackung der zum Gesamtwerte oon 150 000 IRark oersicherten
Kunstwerke dem Derein unentgeltlich zur üerfügung, wofür den Erben Berger
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hier umsomehr herzlicher Dank ausgesprochen werden muh, als es ohne
soldie Räumlichkeiten nidit möglidi geioesen märe, die Ausstellung durdi-
zuführen. Die Beinadiuug der Ausstellungsniederlage auf dem Besitztum
der Erben Couis Bergers und der Ausstellung zur Fladitzeit unirde der
lüadi- und Sdiliebgesellsdiaft übertragen.

Am 27. April 1907 sollten oertraglicb die Ausstellungssäle im Rotel
zum „König oon Preuben" dem üerein zur Uerfügung stehen, um die Rer-
riditung der Säle reditzeitig bewirken zu können. Diese Bedingung wurde
nidit erfüllt. Der ITfusikoerein hielt uodi am 30. April abends ein gröberes
Konzert in den Sälen ab. Der Ausstellungsausschuh, obwohl durch diese
oerzögerte Zuroerfügungstellung in nidit geringe Derlegenheit und infolge
der nunmehr notwendigen lladitarbeit audi in erbeblidie ITfehrkosten oer¬
setzt, mochte die edle ITiusika in ihrer Betätigung nidit stören und nahm
die Unzuträglidikeiten auf sidi. Am 30. April abends 10 Uhr 35 lflinuten,
als der letzte Akkord in den Sälen oerklungen war, rüdrte Rerr Architekt
Carl Franzen mit etwa 30 Schreinern und sonstigen Arbeitern ein, weldre
unter mithülfe oon einigen Aussdiubmitgliedern und anderen Gönnern der
Sache in der Flacht die beiden Säle nadi einem festgestellten Plane zu
einer wohlgelungenen Kunstausstellung umschufen. Am folgenden Tage
früh morgens trat die Rängekommission in Tätigkeit, einige Künstler waren
persönlidi ersdiienen und sorgten für die Aufstellung ihrer Kunstwerke selbst.
So wurde es zum allgemeinen Staunen der Eingeweihten dennodi möglidi,
dab Rerr Oberbürgermeister Dr. Raarmann am 1. lTTai 1907, nadimittags
gegen 5 Uhr, die Ausstellung mit einem Rodi auf Seine flFajestät, unsem
allcrgnädigsten Kaiser und König eröffnen konnte. Der üereinssdiriftfiibrer
Pott dankte den Rerren, welche sich um das Zustandekommen der Aus¬
stellung oerdient gemadit, für ihre opferwillige Arbeit, legte Entstehung und
Zwedre der Ausstellung dar und lieh seine Rede ausklingen in einem Rodi
auf das Deutsdie Daterland. Die oon der prächtigen Ausstellung entzückten
Besucher haben nicht geahnt, unter weldieu sdiwierigen üerbältnissen die¬
selbe zustande gekommen war. Die Zeit der Ausstellung war auf 15 Tage
bemessen, länger waren die Cokalitäten nidit zu haben und länger würde
audi die Aula in der höheren FRädcbcnsdiule nidit zu haben gewesen sein.
Die Erfahrung hat aber gelehrt, dab ein soldier Zeitraum für eine mit so
erheblichen Kosten oerbundene Ausstellung oiel zu kurz ist. Als es sidi
hier und in der Umgegend durdigesprodien hatte, dab es sidi hier um eine
wirklich oorziigliche Kunstausstellung handle und nun dauernd starker Be-
sudi im Gange war, muhte die Ausstellung sdion gesdilossen werden. Die
Dauer einer soldien Ausstellung darf unter 6 lüodien nidit bemessen werden.
Dann ist aber audi und zwar au her dem Ausstellungs-Cokale für aus-
reidiende Räumlichkeiten zu sorgen, worin Kunstwerke im Werte oon einigen
hunderttausend fflark bei Tag und lladit solange sidier aufbewahrt werden
können, bis die An- und Zuriiddieferung der Kunstwerke stattgefunden bat.
Darüber oergeben bei einer Ausstellungsdauer oon 6 lüodien etwa 2 lTlonate.

lladi den gemaditen Erfahrungen ist der üerein nidit in der Cage,
eine ähnlidie Austeilung oeranstalten zu können, solange derselbe nidit ein
eigenes FRuseums-Gcbäude besitzt, worin gleidizeitig audi für die Zwedte
und Bedürfnisse gröberer Sonder-Ausstcllungen gesorgt ist.

In seiner Sitzung oom 12. IFlärz 1907 besdilob der Ausstellungs-
aussdiub, mit der Ausstellung eine üerlosung oon Kunstwerken zu oeran-
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stalten und die Zahl der Cose auf 10 000 ä 1 fTCatb zn bemessen. Auf
das an den Herrn Oberpräsidenten der Prooinz Westfalen geriditete Gcsndi
oom 12. lllärz 1907 um Erteilung der Genehmigung zur Deranstaltung der
üerlosung erging unterm 23. April 1907 die Genehmigimgsurhunde. Durch
üertrag oom 30. April 1907 übertrug der Dercin den Dertrieb der Cose
dem Cotterieunternehmer Otto Reininghaus in Aagen gegen eine Prooision
Don 20 % des Erlöses. Den Reidisstempel oon 16% °/ 0 des nominal-
betrages der zur Abstempelung gelangenden Cose, soiuie die Kosten der
Herstellung der Cose und der Abhaltung der Ziehung hatte der Derein zu
tragen, die übrigen Kosten übernahm der Unternehmer.

Die unterm 27. April 1907 bei dem Herrn Oberpräsidenten der Rhein-
prouinz erbetene Genehmigung zum Derlriebc der Cose in der Rheinprooinz
lourde durdi Oberpräsidialbesdicid oom 7. IlTai 1907 mit Riicksidit auf die
grobe Zahl der in diesem dabre für die Rheinprooinz bewilligten Cottcrien
abgelehnt.

Aus demselben Grunde der kurzen Ausstellungsdauer mar der üer-
trieb der Cose sehr beeinträchtigt. Bis zum Tage der Ziehung am 10. August
1907 sind im Ganzen nur 2350 Cose abgesetzt morden. Der Reichsstempel
für die zur Abstempelung gelangten 3000 Cose betrug 499,95 lRk., die
Prooision für den Bertrich der 2350 Cose 470 fflk.

Das finanzielle Ergebnis der ganzen Ausstellung gestaltete sidi uaie
folgt: Die Einnahme an Eintrittsgeldern, Erlös aus dem Derkaufe oon Kata¬
logen, Postkarten, Cosen, soiuie aus dem Derkaufe der zur Ausstellung
gebrauchten Utensilien und IRaterialien betrugen .... Ulli. 4848,65
Die Ausgaben für Utensilien, IRaterialien, Arbeitslöhne,

Jnsertions- und Üruckkosten, Stempelsteuer, Prooision für
den üertrieb der Cose und den Ankauf der Geioinne
betrugen 5800,90

Der Fehlbetrag betrug somit ITik. 952,25,
loeldrer durch die Zeidmer des Garantiefonds in folgender lücise aufge-
bradit morden ist:

Fabrikbesitzer Fr. Soeding sen. in IDitten tRk. 168,—
„ Fr. Cobmann „ „ „ 168,—

Kommerzienrat Otto Riiping „ „ „ 168,—
dusfizrat Fautsch „ „ „ 56,—

„ Allendorff „ „ „ 56,—
Architekt Carl Franzen „ „ „ 56,—
Bildhauer Carl Beinhorn „ „ „ 56,—
Kaufmann Oscar Kind „ „ „ 56,—

„ Alfred Bredt „ „ „ 28,—
„ Dictor Bredt „ „ „ 28,—

Rentner Carl Seidel „ „ „ 28,—
Oberlehrer Dr. P. Becker in Unna 28,—
Prozcbagcnt Aug. Pott in IDitten 56,25

Sa. 117k. 952,25
Don den Geioinnen sind 16 Steinzeidmungen und 2 Aquarelle unter

Glas und Rahmen zum Gesamtioerte oon 100 IRark nidit abgenommen
morden und dem üerein bezm. dem märkischen lRuseum oerfallen.
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lüenn das finanzielle Ergebnis der ersten lRärkisdi-lüestfälisdien
Kunstausstellung audi kein günstiges gewesen, was nur auf die kurze
Dauer derselben zurückzuführen ist, so uiar die Ausstellung selbst aber
nadi dem Urteile aller Sadiuerständigen eine sdiöue und gelungene, die
der Stadt IDitten zur Ehre gcrcidit hat und worüber an anderer
Stelle nodi ein Illehreres zu sagen sein wird.

Den obengenannten Herren, weldie die Aufbringung des Fehlbetrages
bereitwillig übernommen haben, spredien wir für ihre Opferwilligkeit unsern
herzlichen Dank aus.

Für die nädiste Sondcr-Ausstellung würde wohl eine Kunst¬
gewerbe-Ausstellung in Erwägung zu ziehen sein, wozu audi schon
Anregung gegeben ist, dieselbe muh aber aus den oben angegebenen
Gründen oorläufig nodi oertagt werden.

3. Die ordcntlidie Generalocrsammlung fand am 16. Dezember 1906
im Rotel zum Adler statt. Dieselbe nahm, wie üblich, die Gesdiäftsbcriditc
und die Redinungsablagc entgegen, liefä die Rechnung durdi die Rerren
Aug. Albert, Carl Franzen und ID. Stute prüfen und erteilte dem Kassen-
fiihrer, Rerrn Sparkassenrendanten Tb. Kcttler für das Rechnungswesen
des Gesdiäftsjabres 1905,06 Entlastung.

Die Einnahme betrug . . . ITiark 3236.55
Die Ausgabe „ ... „ 3081,68
Kassenbestand .... FRark 154,87

lladi dem Turnus sdiicden aus dem Dorstande die Rerren: Dr. med.
Carl Faber in Bochum, Fabrikbesitzer, Candtagsabgeordneter Rermann
Franken in Sdialke, Amtmann a. D. Fritz Fricg in Krukel, Königlicher
Candrat Gerstcin in Bochum, Ehrenamtmann Uleesmann in Rerbede, Fabrik¬
besitzer Friedridi Soeding senior in IDitten, Sanitätsrat Dr. Reismann in Raspe.
An Stelle des [letzteren wurde Rcrr Fabrikdirektor Diedridi Friemann in
IDitten gewählt, die übrigen Rerren wurden wiedergewählt.

Sodann wurden nodi folgende Ergänzungswahlen oorgenommen:
Für den nadi Schöneberg bei Berlin übergesiedelten Rerrn Oberlehrer
Dr. Cordi wurde Rerr Oberlehrer Dr. Rudolf Arnold bis Ostern 1907 und
für diesen, weldicr Ostern 1907 nadi Essen übersiedelt, oon letzterem Zeit¬
punkte ab Rerr Oberlehrer Bedau in Cebe zum IRuseumsüerwalter, für den
oerstorbenen Rerrn Bierbrauereibesitzer Friedridi Brinkmann senior in
Rerbede wurde Rerr Bergassessor Eugen Kleine in IDitten und endlidi
wurde für den durch Krankheit oerbinderten Rerrn Oberregicrungsrat Carl
Spude Rerr Kaufmann August Albert in IDitten gewählt.

Rcrr Oberlehrer Bedau hat den Ruf an das hiesige Realgymnasium
nidit angenommen, sodafi das märkische lRuscum seit der Uebersiedclung
des Rerrn Oberlehrers Dr. Arnold nadi Essen oerwaist war. Rerr Professor
Dr. Rof und Rcrr Oberlehrer Berkermann haben sidi aber in dankenswerter
IDcisc um das Itluseuin gekümmert. Seit 1. Oktober 1907 hat Rerr Ober¬
lehrer Berkermann die Derwaltung übernommen und der Oorstand bat sidi
in seiner letzten Sitzung überzeugen können, dab der neue fTluseumsuer-
walter mit oollem Eifer und Cust und Ciebe an der Arbeit ist. Der Dor-
stand sdilägt deshalb Rerrn Oberlehrer Berkermann heute zur IDalil als
IRuscumsoermalter uor. Rerr Bergassessor Eugen Kleine ist im Caufe des
Gesdiäftsjabres oon Iiier nadi Dortmund übergesiedelt, lüegen dieses Der-



zuges und midi wegen überhöufter Gesdiäfte, die ihn oerhitidern würden,
so ein den Sitzungen teilzunehmen, wie er es wünschen würde, bittet er ein
seiner Stelle einen Ersatzmann zu wählen, was bei der Erledigung der

heutigen Tagesordnung gcsdiehen kann.
Es wurde ferner beschlossen, für 1905/06 wieder ein Jahrbuch her¬

auszugeben und den Dercinssdiriftfiibrer Fr. lüilli. Rüg. Pott mit der Veraus¬
gabe zu beauftragen. Das Jahrbuch ist in 800 Exemplaren gedruckt worden.
Jedes FHitglied erhält ein Exemplar unentgeltlich. Die üerteilung bat aber
noch nidit oollständig zum Abschlüsse gebracht werden können, weil das
Jahrbuch etwas spät fertig geworden ist.

Der Fjausbaltsooransdilag für 1906/07 wurde in Einnahme und Aus¬
gabe auf 3400 lTIark festgesetzt.

4. An Beihilfen sind dem öcreine im Beriditsjabrc gewährt worden:

üom Stadtkreise lüitten .... ITTk. 1000,—

„ Candkreise Bochum .... „ 100,—
Dortmund ... „ 50,—

Vagen .... „ 20.—

Sdiwelni . . . , . „ 20,—
Vattingen ... „ 20,—
Vördc .... „ 10,—
Vanim .... „ 20,—

oon der Stadt Vcigcn „ 15,—
oom Amt Bodium-Siid „ 20,—

„ „ lüetter „ 20,—

„ lüerne „ 10,—

„ Eoing „ 10,—
oon der Gemeinde Silsdicde ... „ 20 —

„ „ „ Grundsdiöttcl . . „ 20,—

„ „ „ üolmarstein . . „ 20,—

Für diese Zuwendungen sprechen wir unseren bcrzlidien Dank aus.

5. Die Zahl der üereinsmitgliedcr betrug:

Am Schlüsse des Geschäftsjahres 1905/06 . . 623

Jm Beriditsjalir sind verstorben, oerzogen cje . 17

ITiitgliederstand am Sdilusse des Gcsdiäftsj. 1906 07 606



21. Jahresbericht
über den

Stand und die Angelegenheiten des ITIärhischen lUuseums
zu lüitten.

Erstattet in der Generalversammlung

des Oereins für Orts- und ßeimatshnnde in der Grafsdiaft Dlark

im „Dotcl zum Fidler" am 29. Dezember 1907

durdi den Dluseumsoerioalter Oberlehrer 10. Bcrkcrmann.

Am 1. Rpril 1907 maren in das Cagcrbudi II eingetragen 4656
Hummern, abgesdreitzt auf 34800 Utk.

Am 14. Dezember 1907 uiics das Cagcrbudi auf 4765 Hummern,

abgesdiätzt auf 35 908,40 ITIk.
Dorn 1. April 1907 bis zum 14. Dezember 1907 sind also hinzu¬

gekommen 109 Gegenstände, abgesdiätzt auf 1108,40 lTfk.
üon diesen 109 Gegenständen sind gesdienkt 103 im Lüerte oon

1094 ,50 Olk. 6 Gegenstände sind käuflidi ermorben für 13,90 111k. Unter
Dorbcbalt sind keine Gegenstände hinzugekommen.

Das Gesamtoermögen des üercins beläuft sidi auf 35 908,40 Ulk.
Unter den Gesdienken sind zu oerzeidmen: Ein lebensgrosses Por¬

trät oon Couis Berger; ein Bild des Präsidenten und Sdiriftfiihrer des

deutsdien Reichstages im dabre 1874; C. 5euz: Der Ruhrstrom und seine
Sdiiffabrtsoerbältnisse nebst üorsdilägen zur Erioeiterung derselben (1840);
Gcneralkarte des Rubrstromes oon Gedern bis Ruhrort, gezeidinet oon
den Gcometcrn Rarseioinkel und Eymann, (ca. 1', Dieter lang); F. Fmrkort:
nianuskript einer Sdirift über Grundsteuer-Üerfassung in Prcussen (1836).
Gesdienkc des Derrn C. Berger in Cangensdnoalbad).

Umrisse zu Goethe's Faust, gezeidmet oon 1R. Rctsdi (1836). Gesdienk
oon Frau Dr. Kreuzhagc-lOitten.

Eine Erinnerungsmedaille an den Besudi des Prinzen Fjeinridi oon
Prcussen in Hord-Amerika. Gesdienk des Fjerrn C. Fjcisc-lDitten.

Ein Katalog der IV. deutsdien Kunstausstellung zu Düsseldorf 1880;
das neue Berggesetz (1853); eine Bergwerks- und F)üttcnkartc des Ober¬
bergamts Bonn 1886. Gesdienkc oon Frau Rcise-Lüitten.

Sdiillers Gediditc aus dem dabre 1818; Eidiholtz, Darstellungen aus
der Sdnoeiz 1808. Gesdicuke oon Fräulein Klodic-lOitten.
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Ein Bild der Stadt Cöln; ein Bild oon Rolandsedc, nonneniocrth und

Drachenfels. Gesdienkc des Herrn Rentners Sdiöneberg-Witten.
Ein Bild der Roburitfabrik nadi der Explosion. Gesdienk des Herrn

Photograph Goebel-Witten.

Ein durd) die Explosion stark oerbogenes, ca. 1 1/ 2 RTeter langes
Eisenstück eines IJ-Eisens oon der Roburitfabrih. Geschenk der Firma
Weibkopf & Co.-Barmen-Rittersbausen.

Ein Festprogramm zur Dollendung des Kölner Domes am 15. Oktober
1880. — Drei Aufgabesdieine der Königlichen hannooersdien Post aus dem
Jahre 1859. — Ein Entlassungszeugnis der Abiturienten-Prüfungskommission
zu Dortmund oom 16. September 1828. — Hr. 34 des „Rheinisdi-West-
fälischcn Anzeigers": Hamm, den 28. Oktober 1818. — „Amtsblatt der
Königlichen Regierung zu Arnsberg" oom 12. Oktober 1839 und oom
23. Rooembcr 1833. — Ein Zeugnis oon der Weiblidicn Erziehungsanstalt
in lTfannbeim aus dem Jahre 1835. — üerhandlungen des „Wissensdiaft-
lidien üercins zu Witten" 1848—1853. — Akten etc. betreffend llnter-
suchimg gegen Jaede und Berger roegen Sonntagscntbeiligung 1851.

Auberdem übersandten eine Reihe oon üercinen, IRuseen, Dcrioaltungs-
bebörden ihre Jahrbücher und andere Deröffentlichungcn: Warendorfer
Blätter für Orts- und Heimatkunde, 5. Jahrgang 1906. — Raoensbergcr
Blätter, 7. Jahrgang 1907. — 34. Jahresbericht des bistorisdien Dereins
zu Dortmund 1906. — Jahrbuch des Düsseldorfer Gesdiiditsoereins 1906.

— Jahrbuch des Dereins für die Eoangelisdie Kirchengesdhdrte Westfalens1907. — Beiträge zur Gesdiicbte oon Stadt und Stift Essen 1905 u. 1906.
— Jahrbuch für Genealogie, Heraldik, Sphragistik. — Annalen des histo¬
rischen Dereins für den Riederrhcin. — Deröffentlidiung des historisdien
Dereins für das Stift lüerden 1907. — Destisdic Zcitsdrrift 1906. — Bc-

ridit des Knappschaftsoereins zu Bochum 1905.

Auberdem gingen noch zahlreidie kleinere Gegenstände ein, die aber
aus RTangel an Raum hier nicht einzeln aufgeführt werden können.

Angeschafft lourden:
Die Bau- und Kunstdenkmäler Westfalens:

Kreis Biclefeld-Cand,

Kreis Arnsberg,
Kreis Bielefeld-Stadt,
Kreis Ciibbeche,

Kreis Tecklenburg.

Allen denen, die in so freundlicher Weise des märkischen llluseums

gedachl, sprechen der Dorstand des Dereins und der Derioalter des Wuscums

den herzlichsten Dank aus, zugleich mit der Bitte, dem üerein auch ferner¬
hin ihr Wohlmollen zu beioahren.



Die Frübjabrsausstellung des Jahres 1907.

Don Rloijs Körffer in Düsseldorf.

Ein idealen Zielen bestimmtes lüerk bat der Derein für Orts- und
Fjeimatskundc in der Grafschaft ITlarh im Früblinge des oergangenen dahres
oollbradit. ]n Lüitten oeranstaltete er eine Ausstellung, die bestimmt und
berufen mar, dem auf der „roten Erde" so allseitig und lebhaft oerbreiteten
Kunstbedürfnisse entgegenzukommen. Die Stätte, 100 der fflärker das Eisen
reckt, ist nidits weniger als abhold der Kunst. Es spinnen sidi oielmehr
uon hier aus zahlreidie Fäden hin- und herlaufend zu den Kunst-Zentren
hinüber. Kunst und Industrie haben feste Beziehungen; in die harte,
stählende Arbeit der Industrie wirft die Kunst den Sdiein des erhebenden
Idealismus hinein und die Industrie hinwiederum hält, wenn über ihrem
Sdiaffen ein günstiger Fjimmcl ladit, über der Kunst das Füllhorn, dem
goldner Regen und Segen entquillt, lllandi' tüchtigen Künstlers IDiegc hat
in der märkischen Grafsdiaft gestanden und es waren audi oornehmlich
westfälische Künstler, denen die Entstehung und Einrichtung der lüittener
Kunstausstellung oon 1907 zu danken war. Das Protei üofi nahm die
Ausstellung auf, die durch ihre Reichhaltigkeit und künstlerische Bedeutung
alle Besucher iiberrasdite und erfreute. Einladungen, die Ausstellung zu
besdiidten, waren durdi ganz Deutsdiland gesandt worden, allein es lag in
der Hatur der Dinge, dafi die Kunststadl Düsseldorf für die Beteiligung
den Cöwcnanteil übernommen hatte. Die Ausstellung des oorigen lahres
war sowohl numerisch, als auch, was den lüert der Kunstwerke angeht,
glcidi bemerkenswert. Als einen speziellen Dorzug durfte man es be-
trachten, dafi sie oon jenen phantastischen und abnormen Auswüdisen und
üerirrungen frei geblieben war, die uon künstlerischen Adepten und Deka¬
denten so gerne als edite Kunstschöpfungen proklamiert werden möchten,
man fand Gutes, Aeroorragendes, ja meisterhaftes und dazwisdien aller¬
dings audi die Arbeiten saldier Kunstbeftissenen, die auf ihrem Entwickelungs-
wege die letzte Etappe nodi nidit passiert hatten. Bei Ausstellungen dieser
Art ist es ja selbstoerständlidi, daf5 die dury mit äuherstem lüohlwollcn
zu lüerke geht; das ist hier der Fall gewesen, ohne dafi aber die Gesamt¬
bedeutung dadurch abgesdiwächt worden wäre.

Bei fast allen zeitgenössisdien Ausstellungen, den groben sowohl wie
den begrenzten überwiegt durchweg die Zahl der Candsdiaften diejenige
der Bilder mit figuralem Inhalte und die lTfalerei war hier wiederum der
Plastik überlegen, nunmehr soll die Ausstellung des oergangenen dahres
in der Erinnerung wieder aufleben. Zu den am zablreidistcn und am
glänzendsten oertretenen Künstlern gehörte IDalter, jetzt Professor lüalter
Petersen, dessen IDiege in dem Pfarrhause des lüitten benadibartcn lüengern
gestanden hat. Sdion längst geniefil er überall in der IDclt, wo man edite
Kunst zu schätzen und zu würdigen weifi, als Bildnismaler das gröbte
Ansehen, llidit oiele kommen Petersen in der Art und IDeise gleidi, wie
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er Eleganz und Charme der Darstellung mit Tiefe und Energie der
Charakteristik zu oerbinden weih. Entzückend ist die Darstellung, mit der
er den oon sdiönen Frauen ausströmenden Zauber sdiildert, duftiger als
er kann kaum Jemand die knisternde Seide kostbarer Damentoiletten auf
der nialerleinioand roeben und in die Augen hinein legt er das ganze
Geheimnis der Seele. Für die Qualität der Petersen'sdien Herrenporträts mar
das Bildnis des Fürsten Salm-Salm typisch. Eine treffendere und oor-
nehmere Sdiilderung des Grandseigneurs aus dem Kreise der hohen
Aristokratie, als er sie in jenem Bild gegeben hatte, ist einfadi undenkbar.
Bei den Bildern und Studien, die Petersen zu Beginn der neunziger Jahre
des oorigen Jahrhunderts oom Fürsten Bismarck in üarzin entwerfen durfte,
erhob er sidi zur oollen Bedeutung des Historienmalers. ITTan empfand,
wie der junge Kleister die weltgcsdiiditlidie Persönlichkeit des groben
Kanzlers, audi, wenn er sie aus dem behaglidien Klilieu seines Heims
oor's Fluge bradite, in ihrer ganzen ITlächtigkeit und Grobe erkannt und
erfabt hatte.

llach Petersen ist ein zweiter Sobn der roten Erde als heroorragender
Bcsdiicker der Ausstellung zu erwähnen, Heinrich Hüter. Sein Kreuzbild,
eine Skizze für das Chorgemälde der lutherischen Kirdie in Cangcndreer
nrnfabte markige, kraftoolle Gestalten, oon denen jede einzelne oon dem
tiefen und überzeugenden Ausdruck der Selbstgläubigkeit durdiflosscn war.
Auch koloristisdi war das Bild 0011 besonderer Bedeutung; die Farbe besab
ungemein oiel lüärmc und Ceucbtkraft. Pracbtooll nmbte die Skizze zu
einer Kürassier-Attacke genannt werden, wo in dem Gewirr und Knäuel
der beranstürmenden Reitergesdiwader die ganze elementare Gewalt eines
solchen Chocs zum Ausdruck gebradit war. Als Repräsentierbild oon
feinster Art war das Kaiserbild Rüter's zu bezeidmeu, der sich in einem
landsdiaftlidien Gemälde sdilieblidi audi als trefflichen Interpreten der
Herbststimmung zu erkennen gab.

Fritz Seeck, der in lüitten ansässige Zeidienlehrer führte sidi mit
einem einwandfrei gezeichneten und gemalten Damenbildnis in oorteilhafter
lücise ein; sehr fein und poetisdi war in seinem weiblichen Studienkopfe
das lüesen des Träumerischen ausgesprodien. — Ein weiterer lüittencr
Zeidienlehrer Reinhold Gundladi beteiligte sidi an der Ausstellung mit
einem lebendig ausgeprägten Studienkopfe und einer Serie kleiner land-
sdiaftlidier lKotioe, in deren Ausführung und Stimmung sidi echtes Heimat¬
gefühl zu erkennen gab. — Roch ein anderer lüittcner stand innerhalb der
Ausstellung seinen ittann, Oskar Kind, der es sidi hatte angelegen sein
lassen, in einer Reihe oon Studienköpfen Beobaditungen oon Temperament
und Charakter anzustellen. — Eine originelle, recht humoristisdie Rote
offenbarten die Studien und Skizzen des unstreitig talentoollen Dort¬
munders E i ck e.

Aus Düsseldorf war mit andern Hugo 0 eh midien, einer der besten
dortigen Genre- und Sittenmaler an der Ausstellung beteiligt. Don ge¬
sundem Humor getragen und erfüllt war das hinter dem Hunde mit dem
gestohlenen Sonntagsbraten daherstürmende IDeibdien und sehr fein muhte
der Künstler in dem Auge des über den Estridi rutschenden Kindes den
Ausdruck des Ueberganges oon dem seelisdien Schlummerleben zu dem
erwadicnden Bewuhtsein psydiologisdi auszusprechen. — 0. Kirberg
pflegte audi auf der lüittener Ausstellung derbe, blühende holländische



Schiffer- und Fischertypen, die er mit einem gemütlichen und behaglichen
ITiilieu zu umrahmen wu&te. - Rudi Karl Raa er bemährte sidi auf diesem
Gebiete mit gutem Erfolge. — Dem Berliner Anton Kaulbadi, der ein
Porträt und ein Mädchen mit Mohnblumen ausstellte, lieb sich der Einwand
nicht ersparen, dab er in glatter und koquetter Malweise des Guten reidilidi
Diel, ja allzu oiel getan hatte. — F. E.K lein, ein alter Düsseldorfer, hatte
oier weibliche Gestalten als Personifikationen der oersdriedenen Jahres¬
zeiten der Ausstellung übergeben. Sehr oiel wubten sie nicht zu sagen.
Es waren weniger Träger allegorischer Gedanken, als ziemlich oöllig und
kompakt ausgefallene weibliche Akte. — Mit zwei Bildern war Professor
Cudwig oo n Gängen man tel in der Ausstellung erschienen, oon denen
die Tänzerinnen, trotz ihrer etwas altfränkisch ausgefallenen Grazie den
üorzug oor der unbekleidet gebliebenen Elegie oerdienten. — Professor Max
K o di in Berlin schilderte den TTibclnngen-Siegfried als Dradientöter in
theatralisdi-dekoratioem Style. Es war eine Reckengestalt, wie man sie
oon den Coulissen des Wagner'sdien Musikdramas erwarten darf, die dort
wuchtig und derbe das Schwert Rötung dem Dradien in die Weidien
heftet. - Der Düsseldorfer Edmund IDassau betitelte sein Bild „Schweres
Geständnis". Der Inhalt dieser Worte war in den beiden Gestalten der
auf kraftooller, gesunder Farbengebung aufgebauten Komposition sehr ein-
dringlidi und charakteristisch zur Geltung gebradit. — Anders Montan,
der seit mehr als einem Menschenalter in Düsseldorf lebende und sdiaffcnde
schwedische Künstler hat für die Entwichelung seiner Kunst zwei Domänen,
die er mit ooller Souoeränetät beherrscht. Es sind dies die oon feinster
Beleuchtungsstimmung, wie oon schwebenden und tanzenden Weingeistern
durchspielten Gewölbe alter Rats- oder Burgkeller und die Werkstätten des
Schmiedes oder jene Glutstätten des Eisenhammers, aus dem oon gewaltigen
Oefen und Essen blutrotes Feuer dem Blidre entgegenbrennt. Mit ausge¬
zeichneten Bildern dieser Art war er in der Ausstellung oertreten, die ganz
besonderes Interesse bei dem Märker fanden, der hier seit uralten Zeiten
das Eisen reckt. — Eine ganz eigenartige Persönlichkeit unter den Düssel¬
dorfer Künstlern ist Wilhelm Schreuer, der üertreter der historisierenden
Malkunst. Wie die Klänge einer Caute aus der Groboäter Tagen schwingen
die Farbentöne seiner Palette dem Beschauer entgegen und die Gestalten
sowohl wie das Milieu seiner Kompositionen sind die üertreter der wieder
lebendig gewordenen üergangenbeit. Sein hier ausgestelltes Bild zeigte
den Marktplatz in Düsseldorf mit dem Reiterstandbilde des Kurfürsten.
In der Ausführung war alles nach der Wirklichkeit bis auf die feinste Cinie
wiedergegeben. Und dodi wehte der Fjaudi oergangener Tage dem Be¬
schauer empfindbar aus dem Bilde entgegen und diese fesselnde und an¬
mutende Wirkung bildet das Geheimnis und die Eigenart der Kunst Wilhelm
Schreuer's. — Don Raus Best in Miindien, der ein Beethooenbild aus¬
stellte, hätte man mehr geistige Dertiefung des an sidi bedeutend geformten
Kopfes erwarten dürfen; in seinem andern Bilde „Sonntagsfriede", ein be¬
tagtes ländliches Ehepaar in stillem Behagen nebeneinander sitzend und in
die Ratur blidcend, sdilug er mit gutem malerischen Erfolge einen idyllisdien
Ton an. — üon poetisch-phantastischer Stimmung getragen und erfüllt war
das schöne Bild, in dem Mtiller-Ü Olxheim in Düsseldorf den Wieder¬
klang der aus den Saiten des Geigenspielers heroorfliefeenden Reoerie auf
Sinn und Fjerz der schönen Zuhörerin sdiildertc. — tjeinridi Deiters in
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Düsseldorf, selbst ein Sohn der roten Erde, hängt mit seinem ganzen
Fjcrzen an der sdiönen Fjeimat, der er die liebsten tTiotioe für seine Kunst

oerdankt. Ihr bat er andi seinen grobangelegten Westfalen-Fries gewidmet,
auf dem er Uber Fjöben und Flüsse, durch Wälder und Täler in frisdicr

malerischer Wanderung aon der Weser und Coroey bis hinüber zum
Donoper Teiche führte.

Wenn man die ausgestellt gewesenen Figurenbilder in ihrer Gesamtheit
oor dem riieksebauenden geistigen Auge ooriiberzieben läbt, so wird man

nidit oerkennen können, dab den meisten 0011 ihnen ein genuiflidier, dem
Genre ocrioandter Zug anhaftete und die Kompositionen auf aus friedlichen

und gliicklidien lTIömenten entstandenen Episoden aufgebaut waren. Dazu
waren zu rechnen das Werk oon flbmus in Dresden „Glückliche Kinder",

das ITTotio „Hm Fjerd" oon Breling in ßannooer, Franz ßeckner's lTfutter-
giiiek", bei dem der Farbenauftrag selbei zu massig war, und das oon
gemütooller,! inniger Stimmung durdisetzte Gemälde oon lllax üolkers
„Bei der Grobmutter". — Der Düsseldorfer Zinkeisen brachte das

Köpfchen eines hübschen ITläddiens, in dem er nadi Aufschrift des Bildes

„üerstimmt" dieses ITloment der Gemütsoerfassung pbysiognomisdi aus¬
lösen wollte. Die betreffenden unartigen Gesiditslinien um Wange, Kinn
und llläulcben waren audi ziemlidi korrekt angelegt, die koloristisdic
Sdiilderung durch wild-oiolette Anilintöne hatte aber etwas nidit allein

lleberrascbendes, sondern geradezu lluglaublidics an sidi. — 3n dem
„Strauchritter" oon Karl Biittger in ßolzminden fanden sidi Anklänge an
die Art, wie der ßannooeraner Sdiudi solche Gestalten, Typen und Episoden

und ihr ITTilieu zu schildern pflegte. Das Bild war oon der Romantik irgend
eines historischen Romans durchspielt und im llebrigen brao gemalt. —
„Das Schwein in der Sonne" oon 0. Soltau in ßannooer war so natur¬

echt und gemästet gemalt, dab seinem Autor dafür auf jeder landwirtsdiaft-
lichen Ausstellung ein Ehrenpreis sicher gewesen wäre. — ]n den Bildern

oon A. Autsdienreuther fand man mit Uliinchnerisdier Derbheit gemalte
süddeutsdie Typen und audi das Studienköpfchen oon P. Felgentreff
war nichts weniger als zimperlidi auf- und angefabt. — Die beiden gröberen
Bilder oon Carl Spieltcr in Bremen hinterlieben durch die Tiefe ihrer

Charakteristik einen guten Eindruck.
Die Caudschaft war mit allen denkbaren IRotioen in den oerschieden-

artigsfen Stimmungsscbilderungen oertreten. IRan fand Dorwiirfe oom

Rheine und oom Fjarz, aus ftalien und Sizilien, aus Westfalen und Thüringen,
aus ßotland und Franken, oom Sdnoarzwald und oom Bodensee, Winter-

und Erntebilder, Wiesen- und Waldlandsdiaften, Strandmotioe, intim ge¬
haltene Ausschnitte aus lauschigen Stadtwinkeln, ITlondschein- und Gewitter¬
stimmungen, Sonnenbrand und niederprasselnde Regengüsse. Aus Düssel¬

dorf waren treffliche Künstler mit beroorragenden Werken auf den Plan
getreten. Die ftalienmaler führte Albert Arnz an, der letzte der drei

Sdiwäger, die fast aussdilieblidi die üorwürfe für ibre Bilder aus dem

Cande ooll Sonnenschein herübergeholt haben. Zuerst starb der Grob-
nieister Oswald Adienbadr, ihm folgte Albert Flamm bald im Tode nadi
und jetzt steht nur nodi Arnz allein in der Reihe der Schaffenden. Er hat
das Geheimnis erforsdit, den blutroten Sonnenschein und die brennend

gelben Staubwolken, die der Wind in der Campagne aufwühlt, zu einem

Farbentone zu mischen, dessen Glanz fast das Auge blendet. Arnz war
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midi in seinem hier ausgestellten Bilde der altdiisseldorfisdien Tradition
treu geblieben, das Spezifikuni der italienischen Candsdiaft in ihrer eminenten
Cidit- und Farbenfülle zu erblicken. Andere Rialer beoorzugen das Reroor-
heben der Form und der Gestaltung und geben die Farben-Accente leiser
und blasser. Zu ihnen gehört der in der Ausstellung mit guten Bildern
oertreten gewesene Berliner Felix Possart und audi weiterhin Georg
Backhaus in Rannooer. — Einer der besten IDintermaler ist Professor
Adolf Sdiweitzer in Düsseldorf. Sein „Winterabend in der Eifel", auf
dem oom Hintergründe her die feurig-rote Sdicibe der zur Rüste gehenden
Sonne glitzernden und gleitenden Schein um das frostumsponnene Geäste
des Waldes warf, war ein Werk, das in seiner Stimmungstiefe an jene
berühmte literarisdie Sdiilderung des froststarren Waldes in den Studien
doii Adalbert Stifter erinnerte. — Don beroorragender Bedeutung war
ferner das Werk Professor Rugo Rlühlig's, der in seine, den Blidi
lockenden und überzeugenden landsdiaftlichen Blotioe so deliziös und organisdi
eine lebendig bewegte Staffage einzufügen weih. Wie prächtig wirkte diese
Erntelandschaft mit den dunkel-gelben Getreidebarmen! — Fest an das
Rerz der Ratur bat sidi Adolf Eins als Candsdiafter stets geschlossen
und darum hat sie ihm audi ihr ganzes Wesen und ihre ganze Sdiönheit
offenbart. Rlit kernhafter und hinwiederum taufrischer Darstellung erschöpft
er in allen Biotinen, die er wählt, den intimsten Stimmungsgehalt, oon
dem sie durdiklungen sind. Des Künstlers liebste landschaftliche Domäne
ist der Hiederrhein mit seinen saftig-grünen Triften und der zarten weichen
Cuftstimmung, die sidi darüber ausbreitet. Dom tliederrhein stammte audi
das Illotio, mit dem Eins hier oertreten war. — Audi ID. Dago de, der
in der alten Pfalzstadt Kaiserswerth inmitten der niederrheinischen Eand-
sdiaft lebt und sdiafft, beoorzugt mit gutem Erfolge diese Blotioe. Dab er
aber audi in IDald und Reide meisterlich zu Rause ist, bewies u. a.
sein hier ausgestellt gewesener „Feuerzauber". — Zu den interessantesten
Charakterköpfen innerhalb der jüngeren Düsseldorfer Eandscbafter-Generation
mub zweifellos Willy Kukuk gezählt werden. Seine Phantasie sdiafft mit
breitem Sdnounge und alle Dorwürfe, die er wählt, fabt er in grobem
Style auf. Blit Dorliebe türmt er sidi monumentale koloristische Gegensätze
auf, die er dann mit seiner starken malerisdien Kraft dennodi zur Rarmonie
und Dereinigtmg zu zwingen oermag. Audi hat er einen untrüglichen Blick
für gewaltige Eidit- und Beleuditungswirkungcn; aus dem Silberschein des
Blondes weih er einen Glast zu weben, unter dem alles, worüber er ihn
glänzen läbt, poetisch und phantastisch heroorsdiimmert. Bei den oon
Kukuk hier ausgestellten Bildern waren es in erster Einie die Blotioe aus
Westfalen, die erkennen lieben, wie sidicr und bestimmt der Künstler den
Kernpunkt des Eandsdiaftsdiarakters heraushebt. — üon Peter Greff
waren lüaldaussdmitte in etwas herber llaturauffassung ausgestellt —
0011 A. Kappis-Stuttgart ein mit zierlidier Hettigkeit gemaltes Bodcnsee-
Blotio — oon F. K o rtej o ha nn - Osnabrück Capriansiditen, bei denen der
Dcrsudi, sidi an künstlerische Dorbilder Böddin's anzulehnen, durdi die
Sdiwerfälligkeit der Konturierung illusorisch gemadit wurde; Rarz- und
Sdnoarzmaldstimmungen waren ihm weit besser gelungen. — Ein sehr
schönes Bild oom Ostseestrande, bei dem die leidite kräuselnde Bewegung
der See sofort in's Auge fiel, rührte oon dem oerstorbenen Professor
Knorr in Karlsruhe her. — Der Sdiönheit des Rheinpanoramas wurde



F. Boedier in Godesberg mit seinem oom Dradienfeisen berabgcworfenen

Bilde nur loenig geredit, dagegen trug seine Ansidit oom Spick bei IDitten
den Stempel landscbaftlidier Editbeit. — Rudi aus der gut gemalten Strohe
in lDengern a. d. Ruhr oon dem jetzt in Berlin lebenden Adolf Pillig
strömte dem Beschauer mestfälisdie Fjeimatluft entgegen und nidit minder
in den Candsdiaften oon ID. mos blech in Barmen-R. fand man diesen

heimatfreundlichen Zug. — Ein überaus feines stimmungsoolles Interieur
eines Bauernhauses rührte oon dem Schiuedcn ß. Rordenberg in Düssel¬

dorf her, der schon längst mit einer seiner malerisdi eingebauten Innen¬
ansichten im llational-rRuseum in Berlin oertreten ist. — Gute Schöpfungen
auf landscbaftlidiem Gebiete brachten ferner Ernst Petridi in Charlotten¬

burg, Ernst ITiüller-Sdieebel in Bremen, ß. P e t e r seil - Flensburg
(ITTarine), ßugoBusdi in Dortmund, denen auch hier die Anerkennung aus-
gesprodien toerden soll. Bei der groben Zahl der ausgestellten Cand¬
sdiaften uiar es unmöglich, jedes einzelne Bild im Speziellen heroorzuheben.
— Das Stilleben repräsentierte Frl. Gramer durch einige gefällige und

graziöse Stücke. Rodi ein Figurenbild loäre naditräglicb zu ermähnen, die

flympbe oon G. Backhaus, eine jugendlidie ITiädcbengestalt mit harmo¬
nischem anmutigen Gliederspiele.

Unter den Plastikern nahm der lüittener Karl Beinborn eine gute

Stelle ein. Ruber oertieft, lebendig und charakteristisdi durdigearbeiteten
Porträtbüsten hatte er das Gypsmodell eines knieenden jungen ITiäddiens
ausgestellt, dessen schlanker unbekleideter Körper graziös oon einem fein-

gesiebtigen Köpfdien gekrönt morde. — Der Entmurf „lüerden und Her¬
geben" oon ßeinz IPüller in Düsseldorf zeigte in edler Formenspradie
das zum Geben ermachende Kind und den müde und gebredilich gemordenen
Greis. — Benno Elkan in Dortmund gab sidi als sinnenden, in die Tiefe

gebenden Künstler zu erkennen, dessen leichte und marme nieisterung des
harten und spröden ITtaterials den groben, inhaltreichen Reliefs seiner Rand
oolle Behendigkeit und Unmittelbarkeit der lüirkung sidierte. — Don den
Plastiken August IDaterbedis endlih hat mährend der ganzen Aus-

stellungszeit das im burlesken Simplicissimus-Style gehaltene Relief „Cou¬
leur Bummel" am meisten die Blicke der Besucher auf sidi gezogen.

Die retrospektioe Rundsdiau über die Kunstausstellung in IDitten im
Jahre 1907 ist beendet, es soll und muss ihr ein Epilog nachfolgen. Un¬

endliche mühe und Sorgfalt hatte der Dorstand des Dereins für Orts- und
ßeimatskunde für die Grafschaft IRark auf die Deranstaltung der Ausstellung

oermandt; grobe Geldopfer hatten er und mit ihm oiele Dereinsmitglieder
dafür gebracht und bei der Eröffnung durfte er die ßoffnung liegen, dab
dem Gedanken, dem die Ausstellung im Grunde zu dienen bestimmt mar,

durch sie mesentlidie Förderung zuteil merden miirde. Die Tätigkeit des
Dereins ist bislang nicht etma lediglich platonisdier oder ideeller Art ge¬

wesen ; im Gegenteile, sie hat sehr sdiöne praktische und wirkliche Erfolge
aufzuweisen, das wird jeder bestätigen, der die Sammlungen betraditet
und prüft, die der üerein in den zwanzig Jahren seines Bestehens zu¬

sammengetragen bat. Ehrwürdige Zeugen der Dergangenbeit treten darin
dem Bliche entgegen, Erinnerungsstücke an oorübergezogene Episoden der
Geschichte, kulturelle ßintcrlassensdiaften, ITierkzeichen für die Eigenart der
märkisdien Gaue und ihrer Insassen, willkommene IDegweiser durch den

IDcrde- und Entmickelungsgang oon Gewerbe und Industrie und zerstreute
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zwischen anderen hier und da aud) ein Gedenkblatt erwadienden und

weiter sinnenden Kunststrebens. Die riditige Würdigung und das wahre

üerständnis für eine solche Sammlung heimatlicher Reliquien zeitigt in der
Brust des Betraditendcn ein der Rührung nicht unoerwandtes Gefühl, denn

er empfindet, wie er hier oor einer Art gemeinsamer Arbeit steht, deren
Wurzeln und Triebe die edite und treue Ciebe zur heimatlichen Sdiolle

gewesen ist. lind um so mehr drängt sidi ihm dann die Erwägung auf,
wie wenig die dürftigen unzulänglidien Räume, in denen die Sammlung
untergebracht ist, ihrem Werte und der Blühe, der Opferwilligkeit und dem
arbeitsfreudigen Jdealismus entsprechen, denen man sie zu danken hat.
Der Plan, den der üereinsoorstand fest und unoerrückbar im Auge behält,

ist die Errichtung eines llluseumsbaues zur Aufnahme der Sammlungen
und zur Berufung gelcgentlidier Kunstausstellungen, üerwirklichte sidi
dieser Gedanke zur Tat, so würde Witten in des Wortes allseitiger Be¬

deutung ein Kulturzentrum nicht allein für die Grafschaft Blark, sondern
weit darüber hinaus werden. Dieser Idee sollte durdi die Ausstellung des

oorigen Ilahres möglidist reiche materielle Unterstützung zugeführt werden.
Die auf die Deranstaltung gesetzten Hoffnungen haben sidi nidit bestätigt.
Die so üie'i Schönes und Erhebendes umsdiliebende Ausstellung ist bedauer-
lidier Gleidigiiltigkeit begegnet und bat durchweg nur ungenügende Besudis-
ziffern aufzuweisen gehabt. Audi bat sich das Interesse der kaufkräftigen
und sonst kunstfreundlichen hiesigen und weiteren Kreise der Frühjahrs¬
ausstellung gegenüber sehr passio oerhalten. Blau begegnet hier oielfadi
der Ansidit, dab man, um Kunstwerke zu kaufen, auch direkt an die Kunst¬

quelle gehen muh. So fahren denn die Hei'rsdiaften nadi Düsseldorf, aber
nicht, um dort in den Ateliers der Künstler oder in den öffentlichen Aus¬

stellungen Radifragc zu halten, sondern sie sprechen bei einem der oielen
redegewandten und gesdiäftstüditigen Kunsthändler oor. Blit grober Bliene
und üppig fliehender Suada stellt dieser ihnen Bild um Bild oor, oon denen
er bei jedem einzelnen oersidicrt, dab Apclles es nicht hätte besser malen
können. In Wirklichkeit sind es aber solche Tableaus, die er oon einem

der in jeder Kunststadt oegetierenden und wirkenden Dutzendmaler für
oielleicht 50 bis 60 Ulk. erstanden bat. Er fordert dafür 400 Blk. und es

gibt Beute, die wirklich für ein derartiges Stüde Ceinwand, auf das oielleidit
nadigemaditer Blunthe'scber Sdmee oder falsdie Blunthe'sche Abendröte

aufgepinselt sind, ohne zu bandeln diesen Preis erlegen. So oiel steht
fest, dab, wenn in Witten Kunstausstellungen heimisdi werden sollen, sidi

ihnen auch das ahtioe Interesse des kaufkräftigen und kaufwilligen Publi¬

kums zuwenden mub, sonst wird kein Blaler mit seinen Schöpfungen wieder

an die Ruhr kommen wollen. Es mub also eine Aenderung und Besserung
eintreten und sie wird es audi, das darf man bei dem Gemeinsinn des

Wittener und westfälischen Bürger- und Industriellentums mit Zuoersidit
erhoffen.



FRarkaner Klänge
Gedichte oon ÜTox Seippel.

fflßinß F)ßimat.

IReinc Heimat will ich preisen
Alle Zeit mit Rerz und Mund,

IReiner Reimat gilt die Ciebc
Treu im tiefsten Rerzensgrund.

IReine Reimat, schön gelegen
fln des Ruhrstroms grünem Strand,
0 wie reidi bist du gesegnet,
Reimat du, lüestfalenland.

lüenn 's audi Diele schöne Cäuder

Huf der weiten Erde gibt,
Rabe ich dodi keins oon ihnen

Jemals so wie didi geliebt.
Reimat du, 100 midi die Jugend
Rur im Glücke bat gekannt,
Du bleibst mir das allersdiönste,
Rerrlidies lüestfalenland.

Auf den Bergen, in den Tälern
Cebt es sich so froh und frei,
Deinen Frauen, deinen lRannem
lüohnt im Rerzen Cieb' und Treu'.

Gliicklidi der, den hier umsdilungen
Rält der Ciebe starkes Band!

Treu und innig bis zum Tode
Ciebt man in lüestfalenland.

IReine Reimat du, lüestfalen,
Gott sei mit dir, alle Zeit!

Er behüte didi für immer,
Ralte fern dir Rot und Ceid!

Reimat du, in Treuen bleibet

Stets mein Reiz dir zugewandt,
Riemais sdiwindet meine Ciebe,
herrliches lüestfalenland!



LDcstfcilcn's Ruhr.

lüenn du audi stolz nidit deine lüogcn
Trogst in das weite ITteer Hinein,
Und wenn audi keine Dampfer ziehen
Huf dir dahin, wie auf dem Rhein,

Wenn man audi nidit auf deinen Bergen
Kann ed'le Trauben reifen seh'n

3n Sonnenglut zum Feuerweine,
So bist du lieblich dodi und sdiön.

Du ziehest deine alten Bahnen

Durch ein gesegnet fruchtbar Cond,
Und oiele sdiöne Städte, Dörfer,
Bliih'n audi an deines Ufers Rand,
3m Tale dir und auf den Höhen

ITian alte Burgestrümmer sieht,
Aus denen still dem Wand'rer klinget
ITfandi sagenoolles trautes Cied.

Wer kennt sie nidit, die stolzen Hamen

Der Burgen auf den Bergen dein,

Die lange sdion in Trümmer liegen,
Wie Ipohensyburg, Uolmarstein?
Und wer kennt nidit im Tale unten,
3m Waldesdunkel fast oersteckt

Das alte Hordenstein, wo traulidi
Sidi llixc mit dem Kobold neckt?

Dodi auch nodi and're Hamen werden

Gar fest mit dir oerbunden sein,
3di nenne hier nur 0011 den oielen

Hodi Isenburg und Blankenstein,

Sie alle aus oergang'nen Zeiten

So rnandie Sage fest umschlingt,
Die uns mit anmutsoollem Zauber

Ergreifend in das 3nn're dringt.

3a, reidi an Poesie und lieblidi

Bist du, Westfalens schöne Ruhr,
Und durdi ein blühendes Gefilde

Ziehst du zum Rheine deine Spur,
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Rn deinen Ufern lebt und wohnet

Ein altes kräftiges Gesdiledil,
Dem Treue noch im Rerzen sitzet,
Das Sinn nodi bat für Ehr' und Redit.

Don deinen grün belaubten Bergen
ITlan weitbin in die Cande sdiaut.

Rier kann man einsam nodi oergessen
Des Cebens Treiben wirr und laut,
Radi lüunsch kann still man hier nodi schweifen

]n duftig frischem Waldesgrün,
Erfreuen sidi am Sang der Oögel
Und an der IDaldesblumen Blüh'n.

da du bist schön und audi die Fluren

Die du durdiziehst, Westfalens Fluh,

Und deine Berge, deine lüälder
Gewähren Frieden und Genub.

Wag stolzer audi der Rhein die Wellen
Rintragen in des lReeres Reidi,
Rn Cieblidikeit und stillem Frieden

Bist, schöne Ruhr, du ooll ihm glcidi.
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ftobensyburg.

Auf deiner Fjöbe stand idi sinnend,
Sah in das weite Cand hinein,
Ein Bild oon wunderbarer Schöne
Cag da im hellen Sonnensdicin.
All überall wohin idi sdiaute
lüar reich gesegnet Flur und Cand,
Und Ruhr und Cenne zogen leise
Fjindiirdi ein flüssig Silberband.

In stillem Traum oersunhen stand idi
BTir zog berauf die alte Zeit,
Die sagenreidi und märcbenduftig,
Uns hingeschwunden ist so weit!
Rier, wo jetzt alte Bnrgestrümmer
Zerfallen steh'n, umspielt 00111 lüiud
Fjat einst gelebt in seinem Glänze
Der Sadisenherzog IDittekind.

Auf diesem schönen Flecken Erde,
lüo weit hinein ins Cand man sdiaut,
Umrausdit oon IDodan's alten Eichen
lüar ihm ein starkes f^eini erbaut,
Fjier an der Grenze seiner Cande
Rat manchen Tag er zugebradit,
Ricr loditcn ihn des lüaldes Gründe
lilit seinen mannen frisch zur 3agd.

5ier ward nadi alter üäterweise
Ein Krodobild audi hoch oerehrt,
Aus Stein gebau'11, im Eichenhaine
Stand es, wie uns die Sage lehrt.
Dodi Karl der Grosse, der wohl wuf3te,
lüie treu der Sadisen Glaube sei,
Zog, um dies Götterbild zu stürzen,
mit seinem nicicbt'gen Reer herbei.

Allein der Kaiser, der oerbreitet
Das Christentum mit starker Rand
]n oielen Cändern, fand hier oben
Rod) ungebeugten Widerstand.

3*
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Für das, mas sie so heilig hielten,
Rat treu gekämpft der Sachsen Schar,
Dodi aller ITTut und alles Ringen
Für ihre Götter fruditlos mar.

Die Franken siegten, Fjohcnsyburg,
Dies starke Bollmerk mard erstürmt,
Zertrümmert mard des Krodo's Bildnis,
Das Sadisentreue stets beschirmt,
Und dort, mo dies im Eidienhaine
Die Sadisen ehrfurchtsooll geseh'n,
Sah für die mit Gemalt Bekehrten
Ein Gotteshaus man bald ersteb'n.

Es maren Tage groben Glanzes
Als diese Kirche mard gemeiht,
Es maren Tage grober Freude,
Des dubels und der f^errlichkeit.
Umringt oon seinen Paladinen
lüar Karl, der grobe Kaiser da,
3a selbst den üater aller Christen,
Ceo den Dritten man audi sah.

An einer alten mächt'gen Eidic
Da sprudelte so klar und hell
Fjeroor aus tiefem Erdesgrunde
Zum Sonnenlicht ein kühler Quell,
Audi dieser Quell mard eingesegnet,
tRan nannte Petersbrunnen ihn,
Und manch' dabrhundert sah die Gläubigen
Zu ihm man lüunder hoffend zieh'n.

Die Zeit oerflog, die lüunden heilten,
Die Karl dem Sadisenoolke sdilug,
Und dies allmählidi audi Dcrtrauen
Dem neuen Gott entgegentrug.
Die neue Burg jedodi, die trotzig
An alter Stätte hier erstand,
Fjernach in heiber milder Fehde
Ein sdinelles frühes Ende fand.

0 ßobensyburg, stolze Flöhe,
Du alte üeste an der Ruhr,
Stehst du in moosbemachs'nen Trümmern
Audi einsam und oerlassen nur,
Du marst doch Zeuge grober Tage
Und edler IRänner Heldenmut,
Die für die Freiheit und den Glauben
Getreulidi gaben Gut und Blut!



0 ßohensyburg, stolze F)öhe,
lüenn dir in schöner Sommerzeit

Ein lücmdrer naht, dann ihm erzähle

Don hingeschiound'ner ßcrrlidiheit,
Erzähle ihm, roie Karl der Grobe

Und Sadisen's Herzog lüittekind

IHit dir und deinen alten Sagen
Für immer fest oerbunden sind.

Dann zieh'n dem lüanderer im Geiste

Die alten Tage mohl empor,
Und längst uerklung'ne Caute sdiallen
Gar märchenhaft ihm in das Ohr

Er mag dann audi inohl Karl den Groficn

lllit lüittckind den Herzog seh'n,
Und oon den beiden alten Fjelden
Raunt leise ihm des Windes Wehn.
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Die Bebtnlindß zu Dortmund.

Hoch siehst du alte Cinde grünend da,

Ehrfurcht gebietend bist du anzusdiauen,
Dodi weckest du in uns'rer Seele nidit,

lüie früher wohl, geheimnisoolles Grauen!
Die Zeit oersanh, in der du überragt
Die Stätte, wo das Urteil ward gesprodien,
IDo der Derbrecber hier oerdammet ward,

Für das was freoelnd irgend er oerbrodien.

In deinem Schatten steht auch nodi der Tisdi,

Bus hartem, festem Steine bergeriditet,
Ruf dem die IDeidensdilinge immer lag,

Zwei Sdiwerter auch, wenn man den Streit gesdiliditct.
Und auf des Tisches Platte, steingehau'n,
Der Rdler noch, dies Sinnbild Dortmunds, stehet,

Zwar angegriffen oon der langen Zeit,
Dodi ganz noch nidit oerwittert und oerwebet.

Und oor dem Tische steht die Bank oon Stein,

Ruf der die Richter strafend einst gesessen,
lüenn sie nadi altem Recht und altem Brandl

Dem fflissetäter Strafe zugemessen.

Fjier galt kein Rnseb'n, Ehre, Reiditum nicht,
Kein Dorrecht konnte hier das Urteil meiden,

Ein jeder musste, fand man sdiuldig ihn,
Die zuerkannte Strafe auch erleiden.

Lüenn auch gerecht wohl, war doch hart der Sprudi,

Lüenn gegen Gott und LRensdien war gesündet,
Und ohne Frist das Urteil ward oollstreckt,

Radidem es kaum dem Täter war oerkündet,

Des „Königs lüymen", jeder nächste Baum,
Empfing ihn, oon den Wissenden geriditet,
Rasdi war alsbald die Freoeltat gesühnt,
Dodi rasch ein LKenscbenleben audi oerniditet.

0 Dehme, die der grosse Kaiser Karl
Dem üolk auf roter Erde neu gegeben,
Gcrcdit geriditet hast du, wenn audi hart,

Dem Redite galt allein dein ganzes Streben,



Dodi hart mar audi die Zeit, die didi gebar,
Da konntest Wilde du nicht lassen malten,
3n harter Zeit bei einem harten Dolk,
Da muFstest du in Fjcirte immer sdialten.

Wie mar der Freoler heftig mohl ersdireckt,
Wenn er zu deinem Stuhle mufäte kommen,
Und sdiiitzten Wauern audi und Gräben ihn
]n fester Burg, es konnte ihm nidits frommen,
Drei Späne schnitt sidi aus dem Tor heraus
Dein Bote, und die Cadung mar gesdichcn,
Kam er dann nicht, dann mufit' er ungehört
Das Urteil lassen über sidi ergeben.

Und floh er audi, mo er zum Tod oerdammet,
Aus deiner Höhe in des Bandes Weite,
So könnt' ihn retten dieses immer nicht,
Denn meistens fiel er dennoch dir zur Beute.
Im Bande standen oiele treu zu dir,
Erkannt nur, menn die Bosung mar zu nennen,
Stodc, Stein, Gras, Grein, die du dir ausermählt,
Und deren Deutung jetzt mir nidit mehr kennen.

0 Dehme du, so manch' Jahrhundert lang
Das! du das Sdimert in deiner Fiand gehalten,
Dodi als sidi mählich änderte die Zeit,
Da muhtest aor und nach du audi erkalten,
Als dann die Zeit des freien Wensdientums,
Der freien Wcnsdienrecbte kam gezogen,
Da legtest du didi bin zur letzten Ruh'
Und sdimandest in des neuen Bebens lüogen.

Als letzter Ueberrest blieb uns oon dir
Die alte Binde nur aor Dortmunds Wauern.
Roch grünt sie zrnar, dodi ist sie morsdi und alt,
Und mird ihr Blühen nidit mehr lange dauern.
Dodi mer sidi läfit in lauer Sommernacht
Auf ihrer alten Steinbank träumend nieder,
Dem sdiallet molil aus ihrer Zmeigc Grtiu
„Rcinir dor Femeri", *) dein Rotmort mieder.

Er sieht auch mohl im Geist die alte Zeit,
Wo auf des Königs 5of Geridit gehalten,
Wie unter diesem Baum im Sonnenlicht
Der Freigraf und die freien Sdiöffen malten,

*) Gereinigt durch Feuer.
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Heidi altem Rechte und nadi altem Brandl

Sowie es Karl der Grobe hat gegeben,
Fjört diese er das Urteil fällen dann

lieber der Angeklagten Gut und Ccben.

Dodi lange mird er dort wohl träumen nidit,
Ihn stört des neuen Gebens wirr' Getriebe,
Und treibt ihn uon der alten Stätte fort,

IDenn er audi gern nodi länger dort oerbliebc.
Beim Sdieiden denkt er wohl: Grob ist die ffladil

Der Dehme in oergang'ner Zeit gewesen,
Allein es ist dodi gut, dab heute man
Sich andern Brandl und Rechte bat erlesen.
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llnserm Kaiser in Dortmund
am 11. August 1899

bei Einweihung des betfens.

Sei uns gcgriifät aus tiefstem ßerzensgrund,
]n treuer Ciebe, wie sie uns zu eigen !
„Aerzlidi willkommen!" rufen wir Dir zu,
Und offen wir Dir tms'rc Ciebc zeigen.
Fjier in der Grafsdiaft flTark, die lange sdion
Ein edler Stein ist in der Preuhenkrone,
Ersdiallt in hellem Dübel ein „Glückauf"
0 Kaiser Dir, dem Fjohenzollernsohne.

Ein grobes IDerk hast heute Du geweiht,
lüas wir so heib ersehnten, steht ooliendet,
Die Schiffahrt dient jetzt uns'rer Industrie,
Und zweifellos sie groben Segen spendet.
Ein IDasserweg zum ITieere ist gebahnt,
Und stolze Sdiiffe ihre Casten tragen
Dom fernen ITfeer zu uns, oon uns zum lUeer,
Darob die Fierzen freudeooll uns schlagen.

Der Bergbau hier sdion lange bcrrlidi blüht,
Die Industrie hat mächtig sidi entfaltet,
Und segensooll für oiele Tausende
Des Dampfs gewalt'ge IDunderkraft hier waltet.
Audi Acmdel und Gewerbe hier gedeih'n,
Allüberall pulsiert ein reges Ceben,
Dodi fehlt bei allem Sdiaffen uns audi nicht
Der Sinn für hohes, ideales Streben.

Aistorisdi ist die Stätte, die Dein Fufi,
0 Kaiser, hier betritt in unsern Strafäen.
Oft deutsche Kaiser sdion in alter Zeit
Bei uns auf ihrem Königshofe sahen.
Und dann war auch der Dehme hödister Stuhl
Bei uns, nodi kann man ihre Stätte schauen,
llodi grünt die Cinde, nodi stehn Tisdi und Bank,
Dodi wedeen sie wie sonst nidit mehr ein Grauen.
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Die Zeit enteilt, es mub zur Ruhe sich
So manches, mas einst gut und schön mar, legen,
Dodi rastlos oormärts drängt des IRenschen Geist,
Dorioärts auf neuen unbekannten Wegen,
lüenn aber das, mas Grobes man ersann,
Es soll zu einem schönen Blühen bringen,
So kann das nur in friedensuoller Zeit,
Und unter starkem Schutze nur gelingen.

Du schirmst den Frieden uns mit starker Band,
Doch audi den Schiuerlgriff hältst du fest umschlungen,
Hidits gibst Du preis oon dem, mas mir dereinst
Jn beiben, sebmeren Kämpfen uns errungen.
Du sdiirmst des Reidies Wohlfahrt und Gedeib'n,
Du lenkst das Staatsschiff furchtlos durch die Wogen,
Darum audi steb'n mir fest und treu zu Dir,
Wenn milde Stürme kommen hergezogen.

Westfalens Grafschaft Warb ist lange sdion
Ein heller Edelstein in Preubens Krone,
Aus treuem Aerzen jubeln mir „Gliidr auf!"
0 Kaiser Dir, dem pohenzo|lern,söhne!
Gott schütz' und sdiirme immer Deine Bahn,
Er segne ferner audi Dein treues Blühen!
Dann mird das teure deutsdie üaterland
Audi unter Deiner Führung meitcr blühen.
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Zur Einweihung des Kciiserdenhmcils
auf 5ohensyburg

am 30. Juni 1902. -—

Iii deutschen Gerzen stirbt die Cicbc nidit,
Hing ruhelos audi Jahr um Jahr »ergehen,
Und ciudi die Treue mir in uns'rer Brust
Rls Kleinod unoergänglidi blühen sehen,
llidit nur im Frieden, nein im Sturme und)
Bemähren immer mieder sidi auf's Ucuc
Zum Segen uns und audi dem üaterland,
Die Ciebe und die alte deutsdie Treue.

Rudi heute strahlen sie in liditem Sdiein
Und herrlidiem Gefunkel uns entgegen,
Sie tragen Blütenduft und Sonnenglanz
Zu uns auf unsers Cebens rauhen Wegen,
Sie führen uns zur alten Sigiburg,
Wo man ein Denkmal hodi und hehr erbaute
Dem 5eldenkaiser, dem das üaterland
3n Glück und Rot allzeit so fest oertraute.

Ruf Sigiburgums Röh, uio Wittekind
Einst furchtlos für die Seinen hat gestritten,
Wo er für seines üolkes hödistcs Gut
Wannhaft in sdimeren Kämpfen oiel gelitten,
Wird dieses Denkmal heute nun enthüllt,
In stolzer Schönheit ragt es in die Cande,
Ein Zeugnis daoon, dab die Ciebe sdilingt
Rudi iiber's Grab hinaus nodi feste Bande.

Den Fjeldenkaiser mir hier hodi zu Rofi
Inmitten seiner Paladine sdiauen,
Die ihm geholfen an der Einigkeit,
Und an des Reidies Festigkeit zu bauen.
Der edle Kronprinz und Prinz Friedrich Karl,
Fürst Bismarck und Graf llioltke, die im Cebcn
Dem siegesrcidien Kaiser treu gedient,
Sein Denkmal audi im Bilde hier umgeben.
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Der Sachsen Wahlspruch „Treu bis in den Tad",
Den uns're üäter sidi dereinst erhören,
Der ihrem Ceben audi zur Richtsdinur tuard',

Ging uns, den Sacbsensöbnen, nicht oerloren.
]n Ciebe treu sind mir dem üatcrland,
Und unserm Kaiser auch zu allen Zeiten,

Kein IDettersturm, kein Ceid und Ungemach
Kann uns'rer Treue je ein End' bereiten.

0 Denkmal du auf Sigiburgums F)öb\
Du uns'rer treuen Ciebe sichtbar Zeidren,

Derkiinde dauernd du, dah niemals mird
Aus unsern Rerzen Cieb' und Treue meidien!

Dach Sadrsenart getreu bis in den I od,
So sind und bleiben immer mir die Alten,
So merden mir dem Kaiser und dem Reid)
]n Gliidi und Rot allzeit die Treue halten.
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Zur Eimoeibung des Kaiser IDilbelm-Denkmals
in Bochum

-»r» am 2. Oktober 1904. ««

Mas ist die Cicbc? Eine Wunderkraft,

Die uns zur Erdenmanderfahrt gegeben,
Die uns in Sturm und Dunkel Frieden sdiafft,

lind bellen Sonnenglanz uns trägt in's Ccbeu,
Die Kraft, die unser Fjerz ooll Treue bindet,

Und nidit im Flug der Zeit ihr Ende findet.

Was ist die Ciebe? Eine Gabe hehr,
Die uns als Ceitstern Gottes Güte sendet,
Die uns, loenn uns das Ceben kalt und schioer,
Die Seele frei macht und das Dunkel mendet.

Iltag alles flieh'n, die Ciebe doch rnird bleiben
Und immer loeiter sdiöne Blüten treiben.

Rudi heute unser Fjerz die Ciebe füllt,

Die Ciebe, die uns Deutsdien ist zu eigen,
Und das, mas uns durchglüht, ioir unoerhüllt

fln diesem Tage frohbeioegt audi zeigen.
Dem ßeldenkaiser sind mir treu geblieben,
Ihm gilt nodi immer unser ganzes Cieben.

In Ciebe treu hat uns're Stadt erbaut

Ein Denkmal ihm, dem Groben, Siegereidien,
Uns und der Racbmeit soll es künden laut,
Dab diese Ciebe nie rnird oon uns meidien,

Ruch dem, mas er uns sdiuf, im Kampf geboren,
Soll uns're Ciebe niemals geb'n oerloren.

Schmer ist die Zeit, in der mir heute steh'n,
Dem Deutsdien Reich sind Feinde oiel erstanden,
]u ems'ger Dunkelarbeit mir sie seb'n

Doli Bosheit nagen an des Reidies Banden.

Bas^ üaferland, im Sdiladitensturm errichtet,
Säh'n sie so gern zertrümmert und oetniditet!
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Da gilt's zu halten feste treue lüadit
Für unser Deutsches Reich, das grofsc, sdröne,
Dah es nidit wieder sinkt in dunkle Radit,
Und dab kein Feind es dreist und frech oerhöhne,
Dafs das, was wir durch Fjeldenblut erworben,
Rieht wird durdi Fjerzensbosheit uns oerdorben.

fln diesem dubcltage soll der Sdiwur
ßinauf zum bodigewölbten J^immel schallen,
Caut brausen durch des Deutschen Rcidies Flur
Und mächtig uns im Fjcrzen widerhallen:
LDir halten Treue bis zum Grabesrande,
Dem Kaiser und dem teuren üaferlandc!
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HTotto: Aus Taciti Hachridit mu6 die alte deutsche dunchle
Historia ihr grossestes Cicbt nehmen.

(Caspar Calvör: Saxonia inferior.)

Einleitung.
Der Heime flliso bat oon jeher eine brennende Frage bezeidmet: für

die Römer, die hier einen Stützpunkt für die Unterwerfung Germaniens
suchten und fanden, eine Zwingburg erbauten und diese unter den wech¬
selnden Kriegsschicksalcn zu halten suditen in brennendem Tatendurst, in
brennender Sucht, Rom's Hamen gross zu machen. Eine brennende Frage
auch für die Germanen, die zum ersten IHale uon hier aus ihre Freiheit
bedroht sahen und daher in brennendem Zorn den fremden Bedrücker die
Radie fühlen Hessen, zu der sie gereizt waren im Kampfe für den bei-
mischen Herd und des eigenen üolkes Bestand, also, dass der römische
Kaiser darob zittern musste für den Bestand seines Reidies.

Heute haben ardiäologisdic Forschung und Geschichtsmissensdiaft ein
gleich starkes Interesse an der Frage: „Wo hat flliso gelegen? und welches
ist im Caufe der kriegerischen üerwickelungen zwischen Römern und Deutsdien
sein Schicksal gewesen? Weldies wahrheitsgetreue Bild gewinnen wir
darnach überhaupt oon den ersten gewaltigen Freiheitskämpfen am Eingange
deutscher Geschichte ?" Das Bild kann erst ooli heroortreten, wenn der Rahmen
es wirksam heroorbebt. Das Stüde westfälischen Bodens muss gefunden
werden, wo das weltgesdiiditlidie Ringen des dabres 9 n. Chr. stattfand.

Die Frage: „Wo lag die Teutoburg?" hängt auf das engste mit der
fllisofrage zusammen, nicht nur in geograpbisdier Hinsidit, nicht nur auf
Grund der Quetlenbericbte oon den nädisten Ereignissen nach der üarus-
sdilacbt, sondern oielmebr auf Grund der zeitgenössisdien Mitteilungen über
Begriff, lüesen und Der Wendung der Burgen als Kampf¬
plätze überhaupt, fluffallenderweise ist die Forschung noch immer an
diesem Punkte ooriibergegangen, trotzdem die Quellenschriften zu einer
soldien llntersudiung geradezu herausfordern. Eben das äusserst Primitioc
der hierher gehörenden Begriffe gab üeranlassung zu der Sorglosigkeit,
man braudie keine Rätsel zu suchen, wo keine seien. Ich hoffe in nach¬
folgender llntersudiung das Prinzip herausgearbeitet zu haben, wonodi
weiterführende Erkenntnisse über die Örtlidikcit der Darussdiladit möglidi
sind, sowie zuglcidi einen brauchbaren und widitigen kulturgeschichtlichen
Sdiliissel aufgezeigt zu haben.

Hadidem mein Kollege, Herr Pfarrer Prein in Hohenlimburg, früher
in Methler, an dessen Kirdispielsgrenze bei Oberaden nor etwa drei dahren
ein Römerkastcll entdeckt und mit grösstcr Wahrscheinlichkeit als flliso
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bestimmt hat, ist gegenwärtig die Alisofrage am brennendsten geworden,

da man andererseits mit starker üermutung flliso in der Römerfeste bei

Raltern erkannt zu haben glaubt. Reiben wir es nun endlich in Ränden,

nachdem so manche Alisohypothese zu lüasser geworden ist?

Die nadifolgende Untersudiung macht Anspruch darauf, die endgültige

Cösung zu geben. Jdi bekenne, dass auch durch sie die brennende Frage

„Aliso" zu lauter „lüasser" wird. Damit spreche ich nicht einen Scherz

aus. Roffentlich gelingt es mir, durch Darlegung meiner Wahrnehmungen

berufenere Forscher für die weitere üerfolgung der neu gewonnenen Fährte
zu interessieren.

Das Problem Rliso-Sesehe.

Das Problem, um dessen Cösung es sidr zunächst hier handelt, ist

oon Pfarrer Prein in seiner Schrift: „Aliso bei Oberaden, neue Forschungen

und üermutungen", Druck und üerlag der Asdiendorff'sdien Budibandluug

in Blünster i. 10. 1906, und im Flachtrag dazu 1907 in annähernd riditiger

Formulierung gegeben. Das oon ihm entdeckte Römerkastell — als soldies

ist die Entdeckung inzwischen tatsädilich erwiesen — nimmt er als Aliso

in Ansprudi. Don allen anderen stark tragenden Begründungen seiner

Aufstellung abgesehen beruft er sich auf den oermuteten Ramensgleidiklang

zwischen Aliso und dem Flamen der Bauerschaft Elsey, an deren jetziger

Grenze das Kastell liegt. Don dieser soll es den Flamen erhalten haben,

wenn es riditig ist, dab der hier oorüberfliebende linke Flebenflub der

Cippe, die Seseke, früher den Flamen Else getragen haben wird, der

seinerseits der bezeichneten Bauersdiaft den Flamen Elsey oerlieben habe.

Diese Aufstellung beruht und muss, wie jede andere Alisohypothese, auf

der Forderung des Fladiweises beruhen, dass unter der gesuchten Else der

Elison zu oersteben ist, den der griechische Gescbiditsschreibcr Dio

Cassius (200 n. Chr.) als denjenigen Flebenflub der Cippe erwähnt, an

dessen Fllündung in die Cippe (?) oder Zusammenfluh mit der Cippe (?)
— der Ausdruck ist zunächst nodi unklar — der römische Feldherr Drusus

erstmalig ein Kastell errichtet habe (11 o. Chr.).

Die Fragestellung ist dahin zu oereinfachen, dab wir sagen:

„Das oon den Römern als Aliso bezeichnete Kastell (Tacit.

annal. II, 7) hat seinen Flamen oon dem Fluss Aliso entlehnt,

den Delle jus Pater culus II, 120 in üerbindung mit einem

Kriegslager erwähnt, und der mit dem oon Cassius erwähnten
'Eliacov identisch sein niub. Ist dieser Flnb die Seseke?" —

Gewib, der Flame Elsey ist ein deutlicher Fingerzeig, der sogar erst die

Fragestellung ermöglicht hat; in ihr selbst jedodi sdieidet er zunächst aus
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Als Beweismittel können wir ihn später wieder oerwerten. Die Cossius-
stel le 54, 33 i/.eT . . , j] ort ytovmug xal ü 'Eklowr <Tv/.ifityyvv >'Tai, übersetzen
wir oorläufig etwa folgendermassen: „Da, wo die Gippe und der Elison
in üerbindung stehen." Die Dellejusstelle Ii, 120: L. etiam Caedicii, prae-
fecti castrorum, eorumq.ue, qui una circumdati Alisone immensis Oermanorum
copiis obsidebantur, landanda virtus est, wird sid) ooraussichtlidi in folgender
Uebersetzung richtig oerstehen lassen: „Audi oerdient Cob die Tapferkeit
des Cagerpräfekten C. Cädicius, sowie derjenigen, welche zugleid), oom
Alisoflub umschlossen, durdi gewaltige Truppenmassen der Germanen
belagert gehalten wurden.*) Denn aus Dellejus Beridit, der 80 bis 90 Dabre
früher sdrrieb als Tacitus, gebt nicht beroor, dab das Kastell, welches er als
castra bezeichnet, bereits Aliso geheissen habe, wenn in Wirklichkeit and)
mit dieser Tatsadie zu redrnen sein wird. Er wird den Flub im Sinne
haben. Den Hamen Aliso aber in dieser Stelle ohne weiteres als Orts¬
namen zu behandeln und mit Elsey zu identificieren, dürfen wir uns
nicht cntscblieben, zumal durdi die nähere Bestimmung una, weldies hier
local - „an einem und demselben Orte" (Georges) zu fassen sein wird,
und durdr die Bestimmung Alisone dieser belagerte Punkt als ein anderer
oon dem eigentlichen Cager (Kastell) daselbst unterschieden wird.

Der IDeg zur Cösung.
Wenn man die lateinisdic Hamensform Aliso und die griediisdie

J Eliawt' etwa durdi Oermittelung deutsdier Flussnamen wie Else und flsc,
als Zwisdicnglieder, auf den für die Sesekc an ihrem Oberlaufe ermittelten
Hamen „Fjilbke" zurückführen will, so widerstrebt dem zunädist die an¬
lautende Silbe dieser Glieder: al, el, il, hil; nidit minder aud) die Endsilbe
se gegenüber „bke". Hach der Annahme namhafter Forscher sdieint in
den genannten deutschen Flubnamen eine Zusammensetzung aus Bcstim-
mungs- und Grundwort oorzuliegen. Denn so erfordert es die bei Erklärung
oon Flub-, Flur- und Ortsnamen iiblidie ITiethode. In oielen Fällen ist sie
zutreffend, dod) bei weitem nicht überall. Cobmeyer sudit in seiner Schrift:
„Die Aauptgesetze der germanischen Flubnamengebung hauptsächlidi an
nord- und mitteldeutsdien Flubnamen erläutert" — die Wörter Else, flse
aus dem Bestimmungswort al und dem Grundwort isana zu erklären;
a 'a = „Trieb", „Erhebung", mit Zuhülfenahme des friesisdien ili, il =
„Fubballcn", „Sdnoiele", und mit llebertragung dieser Bedeutung auf Boden-
oerhältnisse Geländeerhebung"; isana = „Wasser"; Else demnadi =
„Wasser oon einer Fjöbenspitze" (S. 10 ff.). Gerade dieses Beispiel zeugt

*) Daran, dass der Rlisofluss das Rlisoltastell umgeben habe, denhe ich nicht, sondern an eine
Stelle in der Höhe des Kastells,

4*
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wohl oon aufgewendetem Sdiarfsinn, überzeugt aber nicht rcdit oon der
durdigängigen Braudibarkeit des Grundgesetzes, dafe die Flüsse ihre Hainen
oon der Beschaffenheit des Geländes an ihrer Quelle erhalten haben sollen.

So gelingt es denn audi dem Entdecker des Römerkastells bei Oberaden auf
Seite 35 seines Sdiriftdiens nicht, den Dreiklang flliso = Else = Sesckc
(Suseke) herzustellen, loenn er nach Cohmeyer's üorgang das Quellgelände
der Seseke zur Hamenserklärung heranzieht. Er inili „Fjilbke" als den
„Bach com Fjiigel" (= hill) uud „Seseke" als den „Badi oom Rundhügel"
erklären, indem er an das friesisdie susje, d. i. ein lodreres, hohles Gebäck,
mit Uebertragung auf Gelände = „Rundhügel" erinnert. Aber der lüeg
dieser sprachlichen und gedanklichen Umbildungen ist so umständlich und
so toenig wahrscheinlich, dah eben das Problem ungelöst bleibt.

lüir setzen ebenfalls ein bei dem Flubnamen ßitbke = Hilbecke,

gleichbedeutend mit dem Ortsnamen Hilbeck an dem rechten Sesekenquellbadi.
Das anscheinende Grundwort „becke" lassen wir noch auher Betracht; ebenso

an den gegebenen Hamen flliso und 'Ekiamv die Schlubsilben so und mw,
und an dem oermutlidien ITTittelgliede Else (Ilse) die Endsilbe se.

Den IDortstamm hil (1?) in der Bedeutung „Hügel" zu setzen, oer¬
bietet die örtliche FtTundart. Jn dieser ist zwischen zwei ähnlichen Stämmen
zu unterscheiden. Der eine lautet ohne Schleife „hill" und bedeutet zuge¬
standenermaßen „Hügel", „erhöhter Ort" (Hille). Er findet sidi in Personen¬
namen wie Hill mann = „der IHann auf dem Hügel". Der andere, um
dessen Feststellung es uns zu tun ist, lautet mundartlidi mit Sdileife:
hiSl. Ganz deutlich klingt diese in anderen Personennamen an, z. B, HiIs¬
mann, plattdeutsch: Hi-lsm. Der s-Caut braudit uns hier gar nidit
störend oorzukommen. Es niuss uns oielmehr willkommen sein, um der

Sprache in ihre lüerkstaft zu schauen, mag er nun Flexions- oder irgend¬
wie Stammlaut sein.

Dieser hier herausgestellte Stamm hi£l muss audi oorliegen in der
in Rede stehenden Bezeichnung der Seseke als „Hilbke" und in dem Dorf¬
namen Hilbeck. Jn der Tat lautet die mundartliche Ausspradie „Hi-Ibi?ck".
Fluss- und Ortsnamen sind hier ganz gleidi, da nadi bekanntem Hamen-
gebungsgesetz sehr häufig der Harne des Gewässers auf eine an¬
liegende Ortschaft übertragen wird (Gesetz I). Der Harne des
Gewässers ist stets der ältere.

Sollten wir nun auf Grund dieser Herausstellung aus der Oersdilcifung
des i-Cautes zu einem Diphthong (iS) den Schtuss ziehen dürfen, dass hier
ein e-Caut oerloren gegangen sein könne, und das der i-Caut ebensowohl einen
üorschlag oor diesem e-Caut als Hauptton darstellen könne nadi Art der
französisdien unreinen Diphthonge, bei denen der zweite Caut überwiegt ?
Die plattdeutsche IHimdart macht das sogar sehr wahrsdieinlidi; wie denn
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tatsächlich der zioeile IDorttcil in „F)i£lbi£k" hodideutsdi beck(c) lautet, lüir
nehmen oorläufig einen soldicn lü ortstamm an, der in ältester Zeit hil oder
hei gelautet haben mag. So kommen mir oielleidit einem Bindeglied
zmisdien dem Rnfangsnamen der Sescke-ßilbccke und dem Endnamen
Aliso-Elison (Else) auf die Spur.

Oder sollten die beiden Fremdsprachen in Aliso und 'Elimov den in
unseren lüortstamm gefundenen Diphthong durdi eine IlTetathesis mieder-
gcgeben haben, indem sie das mitklingende i hinter den 1-Caut stellten?
Und sollte etma der Diphthong nodi breiter geklungen haben: hial, sodass
mir, je nachdem ein lateinisches oder griechisdies Ohr die Ausspradie ge¬
hört hätte, mit Hülfe der Rnnahme einer solchen ITCctathesis somohl aus
der lateinischen als aus der griediisdien Hamensform die germanische Ur¬
form mieder herstellen könnten? lüir betrachten dies oorläufig als eine
Frage an das Sdiidrsal. Die Rbmerfung des anlautenden h bliebe ja auch
so noch unerklärt.

lüir menden uns nun der Aufgabe zu, die Bedeutung dieses oer-
muteten lüortstammes hil, hei zu finden. An die Bedeutung „Hügel" ist
demnach nidit zu denken. Es sdieidet aber atidi die andere oon Prein
angenommene tTföglidikcit aus, Rliso (nadi Cobmcger bezm. Förstemann)
etma an das Thema alsa, alisa, alesa (arila und alira) in der Bedeutung
„Erlcnbadi" heranbringen zu dürfen. Dies umsomehr, als l) die lüort-
stämme für „Erle" das anlautende b ganz oermissen lassen, und als 2)
bei diesem Erklärungsoersudie das S. 33 angezogene Gesetz, Flussnamen
aus der Besdiaffenbeit des Quellengeländes herzuleiten, beziiglidi des
früheren Hamens der Seseke nicht zu seinem Redite käme. Die Rnnahme
aber einer oollständig oersdiiedenen Bedeutung der beiden Hamen Rliso
und Seseke, menn diese irgendmie in Einklang und Zusammenhang stehen
sollen, ist oon oornherein bedenklich. — Russer dem ermähnten Hamen-
gebungsgesetz I sdieint auf „Hilbeck" nodi ein anderes angemendet merden
zu dürfen, monadi der zmeite Bestandteil des Geioässcr-
namens llebersetzung oder Erklärung des ersten ist (II);
beck(e) märe alsdann gleichbedeutend mit hil oder hei. „Fjelbed?c"
miirde rnobl die alte Hormalform lauten, und hei mürde mie beckc „Badi"
bedeuten. So nehmen mir oorläufig an.

Ist dies riditig, so hätten mir beispielsmcise in dem Hamen der
Baucrsdiaft Heil an der Cippe — siehe die Karte in Prein's Alisosdirift

audi nidits anderes als unseren lüortstamm hil bezio. hei zu oermuten.-
Er mürde gleidifalls eine Hiederlassung am Gcmässer bezeichnen, menn
eben audi der Cippe die Bezeidinung hil, hei als „lüasser", „Fluss" zu¬
käme. lüir hätten dann einmal audi in diesem Bauerschafisnamen eine
Stütze für die Prein'sche Hypothese, dass der Bauersdiaftsname Elsey der
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Hinweis darauf sein muss, wie die Scseke einst einen dem ähnlichen Hamen:
Else — flliso = Elison getragen hat. Sodann aber fällt eines auf. Indem
Hamen Heil fehlt die plattdeutsche Oerschleifung. Er zeigt reinen Diphthong.
Eine urkundliche Form des Hamens ist Heile [1122] — nadi Hordhoff:
Kunst- und Geschidits-Denkmäter des Kreises Hamm S. 31. Er bemerkt dazu:
„Später audi oiellcidit nadi einem älteren Klange Hele? Denn hier mar die
sagenhafte Behausung eines Riesen und oiellcidit eine Cultstätte der Ur-
göttin Hei" (Siehe den kleingedrucktenflbsdinitt bei Divide et impera.) — lüir
sehen uns hierdurdi oeranlasst, die drei Stämme hil, hei, heil näher zu
oergleidien. Diese Oeränderung eines Hominalstammes, menn ein soldicr
oorlicgen sollte, auf einem eng begrenzten landsdiaftlidien Räume ist auf¬
fällig und sdnoerlich durch die gegenmärtige lebendige ITfundart zu erklären,
menn audi schon uon Dorf zu Dorf in der Cippe-Sesckc-Gegcnd die mehr
oder minder breite Aussprache eines diphthongierten Ookals medisclt.

lOir fragen daher hier nodi einmal nadi einer oou den beiden Fremd¬
sprachen ctioa oorgenommenen Oersetzung des üorsdilags-i hinter das l
in den Formen Aliso und 'E'damr und bcaditen die Betonung gerade der
Silbe Ii. Diesen beiden Hamensformen steht allerdings "A'kunov bei Ptotc-
mäus geogr. II, 11. 14 gegenüber. Als die hinsiditlidi der Betonung an¬
scheinend loenigcr ursprünglidie Form soll sie hier zunächst ausser Betracht
bleiben. Aber die üerbreiternng des i-Cautes zu n (ei) ist nidit unwesent¬
lich. Eine gleidizeitige Oerbreiterung des i-Cautes oor dem 1 zu ei —
Heil — und bei etioaiger IRctatbesis hinter 1 ebenfalls zu ei — Aleison
— hat aber menig lüabrscheinlichkeit für sidi. lüir haben demnadi hier
uielleidit den Fingerzeig, in der Silbe Ii (oder lei), bezio. in dem aus¬
lautenden 1 der lüortbilder hil, hei, heil ein selbständiges lOort mit
besonderer Bedeutung uermuten zu sollen, zu dem hi, he, hei als alldeutsdie
bczui. altgermanisdie Formen, somie das lateinisdic A und das gricdiisdic
3E oiellcidit üorsilben oder begleitende Beimörtcr, ctioa audi Bestimmungs¬
wörter (zu Ii als Grundwort) mären. lOir ocrsudicn also, die gefundenen
lOortbilder zu hi-li, he-li, hei-li (oder hi-lei, he-lei, hei-lei?) zu oeroollstän-
digen und als lOortocrbindungcn zu werten. Diese Oermutung würde
sogleidi eine Stütze erhalten in der Hamensform Hylibecce für Hilhcdi
(1161. Jell. S. 141), wobei uns jetzt die Schreibung der ersten Silbe mit
y nicht stören soll.

Dieses oorläufige Ergebnis wird jcclodi in etwa in Frage gestellt,
durch eine andere urkundliche Hamensform: Hiltbeckc (1153, Graf Gottfried
oon Cappenberg schenkt dem Kloster Cappenberg den Hof HiHbcdic). Da¬
raufhin hat Herr Professor Sdiröder in Göttingen Hiltbeckc als „Kampf-
bacb" erklärt [Hilf, Hilde altdeutsdi Kampf), lüan könnte deducieren:
Da damit nur die Seseke gemeint sein könne, so hätten wir in dieser
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einen Kcimpfbcidi. Dn nun Hilde nur eine Hebenform für das altdeutsdie
Heia, die heidnische Todesgöttin, ist, und weiter im nibelungenliede der
Elsenfäbrmann als Totensdiiffer gemeint ist, und im lüolfdietridi Elsentroje
die Unterwelt bezeidmet, so könnte Hiltbedr und Elison (Else) mytbologisdi
begrifflidi in nädister üerwandsdiaft stehen. Da ferner Sisusanc die ger-
manisdie Totenklage bezeidmet, so sei es nidit unmöglich, dass sidi ein
Dreiklang: Fjilbeck-Elison-Seseke auf der Grundlage „Unterweltbach" ergibt,
zumal die älteste Art der Bestattung in Einbäumen geschah, und in Elsey
Hünengräber sind. — 3cb muss gestehen, dass midi dieser Ableitungsoer-
sudi oon anderer Seite insofern überrascht hat, als idi selbst auf anderem
lüege in seine Höhe geführt tourde. Die Seseke fliesst z. T. im Gebiet
des loestfälisdien „Heiwegs". Die bisher braudibarste Erklärung dieses
Hamens ist 100hl diejenige aus Heia = uieg, d. i. der lüeg zum Toten-
reich, da bekanntlich die Heluiegc meist oon Osten nadi lüesten führen,
und man auf soldien lüegen audi die Toten zum Begräbnisptatz bradite;
im fernen lüesten aber daditc man sidi das Totenreich. — Doch solche Er-
klürungsocrsudie auf mythologischer Grundlage entfernen sich zu meit oon
den in den oersdiiedenen Hamen unseres Flusses noch deutlidi erkennbaren
lebendigen Hamenbildungsgesetzen. Es gilt eben audi nadi dieser Richtung:
„Die Klippe der Beweisführung liegt auf sprachlichem Gebiet". (Prein:
Aliso S. 32). Aber die Berechtigung und Begründung obiger Gedanken¬
reihe wird sidi anderweitig herausstellen.

Um nun aber die Probe zu wagen, ob der eingeschlagene lüeg uns
weiterführt, bringen wir dieses in der Form „Hiltbecke" zunädist nodi un-
erklärlidie t in Zusammenhalt mit dem s in dem Personennamen „Hilsmann"-
Zwar s, aber nicht wohl t könnte hier Flexionslaut sein. So läfit sidi sdion
dctitlidier eine Zusammensetzung des angenommenen lüortstammes mit
diesen Bestandteilen erkennen: hil(i)s, hel(i)s, heil(i)s, bezw. hil(i)t, hel(i)t,
heil(i)t. lllit dieser üermutung rücken wir ansdieinend näher zum Ziele.

Hiernadi wenden wir uns dem Thema „Seseke" zu. Dafe dieser

Ftufmame aus Suseke entstanden sein müsse, welches durch Umlautung

in Stiseke und dann etwa durch Ablautung in Seseke sich oerwandelte, ist

durch die plattdcutsdie Ausspradie nahegelegt. Die Sdireibweise Sysekc,

wcldie Dellinghaus S. 153 aus dem 14. Jahrhundert beibringt, kann das

nur bestätigen, indem y nadi mittelalterlidier Schreibweise als der Umlaut

oon u anzusehen ist. Die plattdcutsdie Ausspradie „Si£ske" zeigt üer-

sdileifung des Stammlautes zu einem unreinen Diphthonge. Das bestätigt

Herkunft oon einem oollcren üokal. Dessen hodideutsdie lüiedergabe mit

e (Seseke) könnte sidi daher sdireiben, dafe man in jüngerer Zeit den

Diphthong als aus e entstanden empfunden hätte. Dodi werden wir noch

auf eine zutreffendere Erklärung dieser Erscheinung stoben.
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Wie wird dieser Raine entstanden sein? Dellingbaus („Westf. Orts¬
namen S. 144) erklärt ihn einmal mit Zubülfenahme des Grundwortes
„becke", als roenn das Bestimmungswort sus hiebe, und als wenn die
Endung eke (oder ike) aus becke entstanden wäre. Aus dem 14. Jahr¬
hundert bringt er audi die Sdireibung Scsikc bei. Dabei bleibt das
mangelnde di auffällig. Eine Bedeutung gibt er nidit an. — Einen zweiten
Ableitungsoersudi madit er auf Seite 153 unter der vox: te als Endsilbe
in Flubnamen, das er aus anta, ata (?) ableitet. Er kommt dazu, indem
er den Hamen Seseke zusammenhält mit Rainen wie Soestbadi (Ahsc-Cippc)
Soestbeke 1630; Soest: Susatie 10. Jahrhundert, Susatia 1179, Susath
1209; Susatium 1328; die Soeste (Ccda-Ems); Soestwetering bciZwollc;
die Soesc (Ruhme-Ceine); ferner mit anderen Ortsdiaften des Ramens Soest,
die Sucstra bei fflastriebt, der Ortsdiaft Soest bei Kolding und Socse (oder
Susa), einer ausgegangenen Ortschaft bei Elmershausen. Sdion diese ein¬
fache Zusammenstellung mub erkennen lassen, dab die Erklärung aller
dieser Ramen einem unbekannten Bestimmungswort sus und einem frag-
lidien Grundwort te, ata zuliebe sidi nicht durchführen läbt. Wohl aber
schaut uns ein gemeinsames Wort wie Susa, Suse, aus fast
allen entgegen. — Unter dem Grundwort se (asa) sudicn wir bei
Jcllingbaus ebenfalls nergeblidi nadi einer Ramensform wie Suse. Diese
haben wir als eine uiclgebrauchte audi in unserer Seseke = Suscke. Die
Endsilbe ke nehmen wir als üerkleinerungssilbc. Der Raine wird also be¬
deuten: „die kleine Suse". Dodi was heibt das? Darüber gibt niemand
Auskunft. So mub es eben die Seseke selbst tun. Aber ist sie nidit der

grobe Schweiger seit Jahrtausenden, zumal wenn sie Aliso-Elison sein sollte?
]m Sesekengebiet kommt sogleidi das Wort suse bestätigend oor;

eine Anhöhe zwisdien Kamen und Ciinen heibt Susebrink (Brink = Berg,
Aöhe). — Wenn Suse eine alte deutsche Ramensform ist, ist dann das
soeben beigebrachte Susa oielleicht die cntsprediende lateinisdic Form ?
Woraus wäre aber se entstanden? Wie in Seseke eine Uerdoppclung
der ersten Stammsilbe oorzulicgcn scheint, sollte so Suse aiellcidit audi
eine urspriinglidie Dcrdoppclung, etwa = susu darstellen? Derglcidie

2ovaovdÜTu bei Ptolemäus, d. i. Soest; Ehrhardt regesta Westf. S. 41.
Wir sehen wieder oon der Endsilbe ab und schlichen so: ansdicincnd wcisl

uns der Rame Seseke (= Syseke, Suscke) auf ein älteres einsilbiges Wort
su bin. Und was heibt dieses? Rur in Analogie mit der ausge¬
sprochenen Dermutung, dab hi 1., hei., heil. „Badi" bedeuten
wird, inadien wir für su die gleiche Annahme. Sollte hier eine
Anwendung des obigen Gesetzes (II) in Form der Dcrdoppclung eines
Wortstammes oorlicgen? Zum oorläufigen Beweise dessen stützen wir uns
auf die in Westfalen uorkommende altherkömmliche Bezeichnung eines
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Brunnens oder einer lüicscnqucllc als „Piittsuse"; „Pütt" = „Bmnncn"
ist lateinisdics Sprachgut, übersetzt durdi das angehängte suse. Ferner
locisc ich nodi darauf bin, daf3 sogar die Türken, obioohl sie nidit zu den
Jndogermanen zählen, für Bad) das lüort su haben (tlTcijcr's Konocrs.-Cex.),
und die Schweden für einen in der Candwirtsdiaft gebrauchten lüasser-
bcbälter das lüort so (mündliche ITiitteilung).

Run sei zunächst eine kleine Abschweifung in das Gebiet der Kirdien-
gesdiiditc gestattet.

Der Raine des bekannten IRystikers Fjcinridi Sense*), geboren zu
Konstanz um 1300, gestorben zu Ulm 1365, sdieiut in dieser deutschen
Form, die mit Seus, Susz, Seiifj wediselt, wie and) in seiner Catinisierung:
Suso unsere soeben geniadite Beobad)tung zu bestätigen. Er hiefj eigent¬
lich „oom Berg'" nannte sidi aber, da er der Blatter „in Tugenden und
Flamen" nadifolgen wollte, Seiifs. Die lTlutter stammte aus einem Ge-
sdilcdite, das in der Süfien- oder Siessen-lRühle bei Ueberlingen behei¬
matet war. Bihlmeyer bringt aus Cod. dipl. Sal. III 205 (Stengele Linz-
govia sacra 1887, 30) aus dem Bahre 1317 dazu die llotiz bei: vineae sitae
in Sissun (I) prope molendinum. Jm Prolog der Augsburger Druckausgabe
seiner lüerke oon 1512 werden aus einer Predigt folgende lüorte Scuse's
zitiert: „lTierlit auff, wann der seifh will seüben; Hu wolan, seufs du muost
seusen; da muof3 der seiifs seusen, das eud) die oren seüsen". lüenn
Sense hier auch, selbst seinen Rainen 0011 „sausen", mittelbodideutsdi süsen,
allhodideutscb sussn ableitet, so spricht das doch nidit dagegen, daf3 der
Ramensform Seuse, die ältere: Suse zugrunde liegt, deren Stamm su id)
eben audi in dem angeführten sis-su(n) wiederzuerkennen glaube. Denn
es handelt sidi um die Verleitung eines Personennamens oon einem
Ortsnamen, und 11111Verleitung des letzteren oom Rainen eines Gewässers,
des IRühlenbadics bei Ueberlingen (cf. I). lüir beaditen hier ein weiteres
Ramenbildungsgesetz: Der Personenname stimmt häufig genau
übcrcin mit dem Ramen der Sch011 c, auf der sein Träger
wohnt. (III). — Besonders aber ist uns die latinisierte Ramensform
Suso oon Belang. Derjenige, wcldier den Ramen Sense latinisiert hat, hat
ein allgemein ridiliges Spradigcfiihl an den Tag gelegt. Er hat ausdiciiicnd
den Ramen mit Suse (Sissun?) in üerbindung gebradit. ]n der Silbe so
hat er eine Dcrstärkung des Stammes su wiedergeben wollen, wie er sie in
sc erkannt hat, nur dab die Umbehandlung des Gesdiledits oon einem
wciblidicn Gegenstand auf eine männliche Person nidit etwa sa, sondern
so erforderte. Die Catinisierung Susa hätte sdion näher gelegen. — Also
hat ihm die deutsdie Endung se und die lateinische so dasselbe bedeutet
wie su. — Immerhin lassen wir uns die Dienste, die uns der Rame dieses

*) Siehe K, Bihlmeyer: Des schwäbischen fflystikers Fjemrich Seuse Geburtsort und Abstammung.
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ITlystikcrs leistet, gern gefallen, um den Rliso-Elison ans seinem mystisdien
Dunkel berüorzuholen. Ob mir das mit Redit oder nur mit einem Sdicin

des Redites tun, da es sidi hier ja um roeit entlegenes allemanisdies Spradi-
gebiet bandelt, toird sidi später ergeben.

In der Endsilbe dieses Hamens Suso: so — als Stammsilbe son —

uermutc ich also den aufgedeckten lüortstamm su, der uns nodi dazu
soeben in der durch n oerstärkten, litterarisch beglaubigten Form sun ent¬
gegentrat (sis-sun). Rudi diese letzere fördert den Gang unserer Untcr-
sudnmg wesentlidi. lüir bringen die Form su (sun?) an die uns am
braudibarsten ersdieinendc der drei zu anfang gefundenen IDortbildungen:
hiti, heli, heili heran, männlich heli, und gewinnen so das lüortbild: helisu
(germanisch?) oder latinisiert heliso. — Das oben bereits angehängte s
stellt sidi als ein Rest dieses Stammes su dar. (lüir fügen nodi hinzu,
dafj bei Annahme eines etwaigen Stammes sus die lateinisdie gesudilc
Form des Flufmamens allenfalls Alisas, aber nicht flliso hätte heifeen
können).

Damit ist aber nodi nicht erwiesen, dah unsere Scscke so gedeihen
hat. üielmchr ist Ptcin (Rliso S. 28 u. 32) im Redit, wenn er die Reihe
hieran anklingender Ortsnamen für Elsey, die ihn zur Auffindung des Flufj-
namens „Else", „Ilse" führen sollen, zwar übereinstimmend aber audi
beirrend findet, sodab er S. 35 bekennt: „lüir haben ja den Elison nirgends
mehr". Es sind die Formen:

1. für das Paderborncr Elsen (a. d. Alme): llasa und Hasan [um
1260]; Fjilasan [1236]; Jlesen [1260]; Ilsen [1325];

2. für Elsey an der Ccnne: Elsey [1220]; Else [1222]; Elseie [1226];
Helsei [gegen 1440]; Elseye [1246]; Elsen, Eilscy [1468]; Elsen
[1545, 1558];

3. für Elsey bei Oberaden: Elsei [1226]; Elzclie in dem Personen¬
namen Elzebemann [1373] für einen Bewohner daselbst (?); Else
[i486]; desgl. der Personenname Ewert Else (III);

4. Hclisunge (nadi Oesterlei).
Zu dieser Reibe seien nodi hinzugefügt:

5. lüesterelisungen in lüalded? (trad. Corb. ed. lüigand § 89;
6. Obcr-Elsungen a. d. Duse (cf. Cobmeyer S. 10);
7. Bei lüigand (I. c. § 283) kommt audi ein Zeuge des Hamens Eliso

(tat.) oor, also wohl ein Hofbesitzer auf einem Gehöft etwa des
Hamens Else an einem Gewässer gleidien Hamens (bei Fresinhusen);
Pertz Man. Germ. 13, 323: Heliso (III); bei Seibertz Urkunden-
budi zur Candes- und Reditsgesdiiditc des Herzogtums lüestfalen II,
S. 26: Hilisus.

8. Elisopu = Elspe im Sauerland (Seibertz Urk. I Ho. 18).
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IDcgcn dieser rcidien Donation auf das Thema „Else" (helisu) kann
man auf Grund des Gesetzes (I) aud) sagen: „lüir haben den Etison
überall". Die Aufgabe ist nur, ihn im Cippcgebict dingfest zu machen.
(Don dem anlautenden h sei noch abgesehen).

Unter allen diesen Hamen zeigt Heiiso (- : Helisu) für Helsen in
IDaldedi die ausgeprägteste Gestalt. IDir halten ihn für eine besterhaltene
und ursprüngliche Form, für den urkundlichen Repräsentanten aller „Elsen"
und „Jlscn" und Dieler ähnlidi anklingender Fluh- bezm. Ortsnamen. Das
bisherige Ergebnis unseres Dcrsucbes, die urgermanisdie Hamensform für
Aliso-Elison aus den einzelnen Bestandteilen aufzubauen, mird also bereits
allgemein urkundlich gestützt, sodafj die angenommene Bedeutung „Badi",
„IDasser" für das Ganze loic für jeden der beiden Bestandteile sdron
greifbarer mird, und mir oon hier aus die Untersudrung meiter führen
können.

Um nun dem Stammbudistaben n uon Rliso gen. Alisonis nadrzu-
gehen, madicn mir noch einmal auf die Form sun für su aufmerksam und
fragen meiter: „Sollte es nidit and) eine oolle Hebenform „sune" für „suse"
gegeben haben?" 3ch erinnere an einen in der Scsekcugcgcnd oorkommen-
den, unoerkennbar aus dem IlTittclalter stammenden Kinderreim, den die
Kleinen singen, menn sie beim Anfertigen der Pfeifen und Huppen den
lücidcnbast losklopfen. Dessen Anfang lautet: „Sippe, Suppe, Sune",
mas ctma bedeutet: „Saft, Saft, lüässcrdien". — Unter dem Grundmorl
sune (?) gibt Dellinghaus (S. 126) nur an: Hosüne, Dorf Kr. IDildesbauscn,
tor Honzune (14. Oahrhundert), Oreverus lüildeshausen 59 (Hohe Sonne?)
Der oorber unter vox: Sundern angeführte Harne Suderbidre neben Sunter-
bidre (bei Goddelsheim in IDaldedi) stellt aber sofort das gleidie Problem:
aus ihm in Zusammenhalt mit anderen den Stamm su mit der Hebenform

sun(c) zu eruieren. IDeiter meist diese letztere soglcidi das Stidnoort
„Sundern" in seiner ersten Silbe auf; ebenso unter „se" die Siinsbcckc
- Sunnesbekc [1082] bei Bissendorf bei Osnabriidi (Dell. S. 150), Siins-

brudi bei Hoftingen: Sunnasbroka [1150] S. 151. und unter „et" daselbsl:
zur Sundelbedi bei Osnabrück = Suntelbeke [1188].

Die nädiste Hondbabc zur Lücitcrführung unserer Unlersudmng bietet
uns jetzt die Hamensform „Hetisunge". IDir halten den Gehöftsnamen
„Hilsing" (tTiühle) an der Scsekc für glcidibcdculend mit ihr. Prein bringt
auhcr dem Hadnoeis, dafj seit 1440 immer „Hilsing" gesdirieben morden
ist, aus einem Hcbczcttel des Pfarrarcbios zu IHetbler oon 1373 die
Sdireibmcise Hilsinc und Hilsyne bei. Cctztcre ersdieint als die ältere.
Und mit Recht; denn y ist aus u entstanden, also Hilsyne, Hclisync,
Helisung(e). Der Hachmeis über die Riditigkeit dieser Ableitung mird sidi
noch ergeben.
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Indem mir nun für den Personennamen „pilsmann", der in der

Scsckcngcgcnd zu pause ist,*) die Auskunft nadibolen, dafj er aus

„pelisumann" entstanden sein mird, überblicken mir die bisherigen

Compositionen:

pelisu-mann = pilsmann: der Wann am Badi? (Iii),

(pelisunge) = pilsync—pilsinc—pilsing = der pof am Badi? (I)

pylibccec — pilbcd? = Bach? (II) und - das Dorf am Badi? (I).

pi-l-t-bccke dasselbe; aber t ein selbständiger Wortrest?

Daneben stellen mir die mcitcrc Dermutung:

he-Ii != A-li . . . in dem Burg- und Flubnamen bei Taeitus

lind Dcllcjus?

he-li = 'E-h ... in dem Hamen desselben Flusses bei Dio

Cassius?

und: Hli-so(su) und 'Eli i«>v gleichbedeutend mit pyli-beee =

„der Badi"?

Die Silbe bezm. der Stamm „Ii" — denn mit einem soldicn haben

mir es zu tun — läht sidi nun audi nadimeisen in Fluhnamen und daoon

abgeleiteten Ortsnamen, und zmar merkmürdigermeise sogleidi auch mieder

in üerbindung mit dem anderen Stamm su (sun). Das oorbin genannte

Sundclbcdi heiht 1246 Sunnelesbiche, anklingend an Eliso; Suledc, eine

Wüstung bei Paderborn Sulithe 1028 (Dell. S. 28); Siele bei Bünde:

Sylithi (12. dabrb. ebenda); die Silbecke bei Goddelsheim: Silibikc (13. Jahrb.)

Wigand Ardi. 2, 137 (Dell. S. 144); Iiiisa (Jcll. S. 150) unbekannt. Der

oon Cohmeyer S. 10 für einen Hebenfluh der Semoy (deutsdi = Sasbadi)

in Belgien aus dem Jahre 644 angeführte Harne Alisna, „dessen oollstän-

dige Form Rl-isana sein mürde", mie C. meint, mürde sidi nadi meiner

Oermutung in A-li-sna (etma = suna) zerlegen. Ebenso zergliedert sidi

die oon Cohmeyer aus dem Jahre 983 für den Elsbach beigebradite Sdirei-

bung Elisa am geeignetesten in E-li-sa, nicht El-isna. Oberelsungen in

pessen, im 8. Jahrhundert urkundlich nadi Cohmeyer Elisungen bietet uns

mieder die gemiinsdite Bestätigung für den ganzen Gang unserer Unter-

sudiung. Cohmeyer sagt daoon, es sei nidit mit Arnold („Ansiedelungen

und Wanderungen deutsdier Stämme") oon dem Personennamen (!) Eliso
sondern oon dem Fluhnamen Else abzuleiten.

Das ist riditig. Aber uieldicr Forsdicr glaubt überhaupt an ein

soldics vnTtQov-nQOTfQov, mein! ein Personennamen nicht nur einmal,

sondern äuherst häufig mit dem Gcmässernamcn und mit dem oon diesem

entlehnten Hamen seiner Sdiollc übereinstimmt? Wo Ortsnamen auf ingen

(ungen) oon Personennamen abzuleiten sind, handelt es sidi um

*) Als 6 e h ö f t s n a in e n an der Sesehe habe ich ihn allerdings nicht ermitteln hönnen. Ich
finde nur F)ülsmann in lüestih.
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oerhältnismäfeig spätere Sippensiedelungen. IDozu denn audi die urkundlichen
namensformen, tuenn sie nidit helfen sollen, Gesetze der llamensbildung
herauszustellen und sie bestätigen zu lassen, statt das mir diese Urformen
in das Prokrustesbett uon oornhcrein fertiger Gesetze spannen mollten?

Die Cösung.
Die bisher nidit erkannten lüorfformen Ii und su, uer-

mutlidi gleichbedeutend (II), müssen die beiden Sdiliissel
sein zur Auffindung des Aliso-Elison, zur Herstellung der
Bindeglieder, meldie oon Aliso-Elison einerseits zu dem
eruierten belisu mit seinen Abänderungen, andererseits zu
S u s c k e = S e s e k e führen.

Sind es uielgebraudite oersdilissene Sdiliissel, so abgenutzt und oom
Rost des Alters überzogen, dafe es audi jetzt, mo mir sie in Händen zu
haben glauben, nodi fraglidi erscheint, ob sie die hartnäckig oersdilosscne
Tür öffnen merden? Doch die Sprache setzt im Caufe der Dahrhundcrtc
und Jahrtausende nur Edelrost an, und dieser bat zugleidi erhaltende Kraft
und Eigensdiaft. ]n meldier lüerkstatt mögen diese Sdiliissel dereinst ge-
sdimiedet sein, und meldies ist das Geheimnis ihres Gcbraudies? Es ist
inzmischen zur Genüge klar gemorden, dab uns die Grundmortmcthodc
gänzlich im Stidi gelassen hat. Aber nebenbei hat sich audi herausgestellt,
mie die Spradie sdion bei den menigen lüortbildern (hil), hei bezm. Ii, su
in den ocrsdiiedenen Derbindungen mit dem bekannten deutschen lüortc
„badi", „bedre" uns selbst das ihrem Derfahren zugrunde liegende Gesetz
(11) beziiglidi der Bildung und Bedeutung der Flufenamen an die Hand gibt:
„der letzte Bestandteil erklärt (oder übersetzt) meitaus in den meisten
Fällen den ersten im Caufe der Zeit meniger oerständlidi gemordenen Be¬
standteil (II). Denn in dem Spradigcbiet, morin mir uns bemegen, handelt
es sidi nidit um Flufenamen, sondern um Flufebezeidinungen.

Und mas für ein Sprachgut haben mir eigentlidi uor uns? Friesisdics
bezm. sädisisdies kann es nidit sein; denn dafe der lüortstamm s u oon
Suseke—Seseke bereits in Ali s o steckt, midcrspricht dieser Annahme im
Hinblick auf die erst spätere Zeit der nicdersächsisdien Spradientmickelung.
Deuts dies Sprachgut als soldies mird es auch nicht sein; denn alle Er-
klärungsoersudie auf dieser Grundlage haben bisher zu keinem Ergebnis
geführt. Jellingliaus sagt im Dormort zu seiner Sdirift: „Die mestfälisdien
Ortsnamen nadi ihren Grundmörtern" S. Vit Abs. 2: „Der Ceser mird sidi
überzeugen, dafe alle üersudie, in lüestsadisen undeutsdie, insbesondere
keltisdie llatnen nachzumeisen, oerfeblt sind". Das Gegenteil hieroon ist
beziiglidi Aliso-Seseke riditig — und meiterhin. Es mar meinerseits kein
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Oersuch, den idi mit der jetzt folgenden Erklärung eins der keltischen
Spradie angestellt habe; es mar eine mir zuteil gemordene freudige Ueber-
raschung, meine bis jetzt oermutungsmeise aufgestellten spradilicben Ab¬
leitungen oollauf bestätigt zu sehen. Das Buch IRone's: „Celtisdie
Forschungen zur Geschichte ITUtteleuropa's (Freiburg i. Br. 1857) gibt uns
für unsern Zmedi oollständigen Aufsdilub.*) — Die folgenden Darlegungen
merden es inzmisdien audi erkennen lassen, dafi unser tastender Griff auf
den Hamen Suso (sissun) oorhin nicht unbereditigt mar. Denn audi im
allemanisdicn Sprachgebiet findet sidi das Keltisdie bodenständig; cf. IHonc
S. 237, der das üorkommen des Wortes su in der Saubadi bei Konstanz
nachmeist.

lüir beginnen mit der Reihe Susehe—Syseke—-Seseke. 3n dem Hebe¬
zettel des Pfarrardiios llfethler findet sidi 1373 die Sdireibung Zysseke
(Z = S). Su bedeutet „Badi" (IH. S. 136); se ist entstanden aus sa
„Fluss", „Gemässer" (S. 237). Dies liefert susa = Suse (Syse). Die
Uerkleinerungssilbe ke mag uns zunädist nodi als deutsdi-sächsisdie Eigen¬
tümlichkeit gelten. Suseke—Syseke bedeutet also „der kleine Flufs", „der
Bach". Die Hamensform Seseke mird trotz des urkundlichen „Syseke" nun
sprachlidi sich sehr mohl erklären lassen durch die auch andermärts oor-
kommende Hinüberleitung des u über oe zu e; also Soeseke. Ich oermute
auf die alte Schreibmeise oe = u = o", mie in „Soest", das ja auch aus
Susa abgeleitet ist, obmobl ich urkundliche Hachmeise dafür bisher nidit
habe erbringen können. Diese Schreibmeise öe mag in der Aussprache
allmählidi mit dem ö-Caut miedergegeben morden sein. IRan oerglcidie
die anderen Analogien „Soest", „Seest" und besonders „Soese" [S. 56).
Zu diesem letzteren Hamen sei jetzt noch nadigeholt, dab mir bei Elmers¬
hausen nadi einer lüüstung „Soese" nicht zu sudien braudien. Elmers¬
hausen ist selbt „Soese": El = heli = „Bach" ist Wiedergabe oon Susa;
meres — Haus (I1T. S. 115) = „hausen", melches als Übersetzung ange¬
hängt ist. — 3m Übrigen bietet sidi ganz ungesucht noch die Hebenform see
(IH. S. 131) für su im Keltischen, ebenfalls = „(kleiner) Badi". Doch märe
die Oerbindung see—sa (se) alsdann nicht mahrsdieinlich zu machen, mohl
aber die Hebenform se(e)—si, mo si mieder „klein" bedeutet (IH. S. 132).
Das Eigensdiaftsmort mird im Keltischen gern nadigestellt. Die urkundliche
Form Sesike käme also audi zu ihrem Rechte. Als älteste bisher er¬
mittelte urkundliche Hamensform der Seseke findet sidi bei Horthoff [892):
Susilbecke, zu zerlegen in su-si-li-becke. Spormadiers Cbrontk oon Ciincn
(13. Dahrh.) hat die Formen Zizeca und Zizica (z = s). — Über die IHannig-
faltigkeit des Hamenmedisels dürfen mir kein Bedenken hegen. Sie ist

*) Unsere weiteren, oon fflone nicht abhängigen, wohl aber oon ihm bestätigten Ergebnisse
werden zeigen, daf3 man den üorwurf der Keltoinanie meistens wohl mit Unrecht gegen ihn erhoben hat.



gerade eine keltisdie Eigentümlichkeit. Es bandelt sidi immer nur um
Gemässer bezeichnungen.

IRan uergleidie nun das Wort „ßtlsing". Jedenfalls haben mir
in dessen ziueiter Silbe im s-Caut einen Rest des Wortes su. Run hängt
aber dieser Bestandteil an dem diarakteristischen hil, das mir oollständigcr
als bili oder heli oermuteten, sodab su die Erklärung jener älteren Wort¬
bildung sein muh. Riditig! (Fjili) heli zerlegt sidi in zmei keltische Wörter;
Ii bedeutet „Badi" (ITi. S. 108) und he „klein", „schmal" (ITT. S. 91); also
be-li „der kleine Badi". So die Erklärung, menn mir IRone's üerzeichnis
der aus dem bibernisdien Keltisdi germanisierten Ramen zu Grunde legen.
Oder, menn das üerzeidinis der aus dem britannisdien Keltisdi germani¬
sierten Ramen fiir die Seseke mabgebend märe, könnte he (=hei=:hai
IR. S. 21) und hi (llT. S. 22) audi als meiblicher Artikel gefallt merden.
Dann ist die Seseke als he-li einfadi „der Badi", und ebenso als be-li-su.
Zu beurteilen, ob beide Erklärungen mirklidi gleicbmertig sind, mub idi der
Fadimissensdiaft überlassen und berufe midi auf tEone's Regel (S. 169, 84):
^.Die Wörter für Wasser, Berge und Wohnsitze gehören entmeder nur dem
bibernisdien Stamme oder nur dem britannisdien an, oder sind beiden gemein¬
schaftlich. Was Don diesen letzten der eine oder andere Stamm entlehnt
bat, braudit hier nidit untersudit zu merden, med es genügt, solche Wörter
unter den deutschen Ortsnamen nadizumeisen."

Genau dasselbe ist es mit der Ramensform Aliso. Der Anlaut a
ist im germanisierten Britannisdi-Keltisdien der meiblidic Artikel (1R. S. 12);
Ii auch nadi diesem üerzeidmis = „der Badi", so = su erklärender
Zusatz „Badi". Aliso ist also „der Badi" oder „Fluh". Radi üer¬
zeidmis V S. 205 bedeutet a audi „schmal", „klein"; also Aliso, mie oor-
lier, audi der „kleine Badi", „Gemässer". Fjiermit liegt dann aber die
romanisierte Ramensform — begrifflich zu unterscheiden oon latinisiert
— oon lielisu(n) oor.

Da nun e nadi lEone S. 69 hiberniseb-germanisiert identisdi mit Ii c
miederuni „klein" bedeutet, und nadi S. 18 britannisch-germanisiert mieder
der meibliche Artikel ist, so trifft die Erklärung nadi jeder Richtung hin
audi für die der germanisierten Ramensform (h)elisn(n) nachgebildete grie-
diisdie 'Ju.incii' zu, nur dab die Gesdileditsbestimnuing nadi lateinisdiem
und griediisdicm Spradigebraudi selbstoerständlidi niaskulinisdi sein mub,
mährend mir deutsdi zu sagen haben merden „die Aliso" (die Else). Das
n in -<mt> und sun(e) erklärt sidi durdi Entstehung aus dem keltisdicn
ean = „Wasser", mie uns das Beispiel der mestfälisdien lRöne lehrt
(1R. S. 116),

Aber mie uerbält es sidi nun mit der Zugehörigkeit der Ramens¬
form „Else", die gleidifalls auf Grund des üorstehenden (e = he) ans lielisn.
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herausspringt, zur Geseke, und mit der Rerleitung des namens der Bauer-

schaft Elsey gerade oon diesem Flubnamen? Denn in Elsey liegt das

aon Prein aufgefundene Römerkastell. Somit mürde ein midiliges Glied in

der Bemeiskette fehlen, menn gerade dieser Rame sidi nidit glaubhaft nadi-

rneisen liebe. Auberdem, dab das Dorhandensein dieser flllgemeinform zu

ermarten steht (cf. Cohmcycr S. 10), bat Prein ja sdion Gehöfts- und

Personennamen beigebracht, die es sehr mabrsdieinlidi machen [S. 58].

Wir fügen hernach noch solche hinzu. — Bemerkt sei nodi: Es gibt ein

(selbständiges?) keltisdies Wort eis — „Bach", monadi Els-e Suse-he

den „kleinen Badi" (Geioässer) bedeutet, tch kann als Fremdling auf

diesem Gebiete nicht entscheiden, ob eis oon den Kellen selbst aus (h)elisu

zusammengezogen morden, oder ob in „Else" eine erst oon deutsdien

Dolksstämmen besorgte Zusammenziehung oorliegt, oder ob eis mit (h)elisu

als selbständiges Wort parallel gehl. IRit einer dieser Tatsadien haben

mir zu rechnen, und jede ist gleidioruieisc bemeiskräftig.

Als Parallele zum Thema eis und su füge ich oorher nodi den

Ramen der „Else" bei Schmerte ein, die am sogenannten „Sauerholz"

oorbeifliebt, mo letzterer Rame ebenfalls auf su (Rebenform sur) zurüdi-

geht. — Derselbe Dreiklang ferner, den mir in Rilbeck (Rilsing)-Else-Suseke

haben, scheint oorzuliegen in dem oon Plinius (nat. hist. IV 3) und Tacitus

(Germ. 44, 45) mitgeteilten Ramen der Beioobner des beutigen Scbmedcns:

Rilleoiones und Suiones, d. h. Flubanmohner, und dem späteren Ramen der

Reisinge (cf. Relsingborg) in derselben Bedeutung. Sind die Relsingc

Keltenreste? Ruf der Insel Alsen liegen einander nahe die Orte Rls und

Rilsen, nadi derselben Ableitung zu erklären und für uns erklärend. Wei-

tere bestätigende Beispiele findet der interessierte Ceser leidit mit Riilfe

eines gröberen Randatlas in fast allen Gegenden Deutsdilands.

Geeignetermeisc stellen coir jetzt eine Reihe oon Bach-, Flur-, Orts¬

und Personennamen zusammen, so mie sie uns den Cauf der Sesekc ent¬

lang begegnen, um damit die Probe auf das Excmpel zu machen.

1. Der Ort am Quell der Seseke: Rilbeck, Rylibecce = „der Badi", mit

angebängter germanischer Erklärung. Diese urkundliche Sdireib-

rneise ist auffällig, mährend mir bisher nur Rilibecce redrtferligen

könnten. Ich fasse y hier als i i zur Wiedergabe des eingangs er¬

mähnten Diphthonges. — Wie riditig der Ausgangspunkt unserer

Untersuchung mar, zeigt die oon IRone aufgestellte Sprachrcgel: „Eine

gemöbnliche Art der Germanisierung besteht darin, dab dem celtisdien

Ookalanlaut ein toeidier Consonant oorgesetzt mird .... Ü011 den

Kehllauten mird Ii und j oorgesetzt,— cf. hiel = el (IR. S. 156, 56).

2. Derselbe Rame in der Form Riltbecke [S. 60], entstanden aus

bi-li-te-bccke. Das angebängte fe bedeutet „klein" (IR. S. 138) und
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wird Erklärung des ooranstebenden hi sein; sonst selbständig,
wenn bi Artikel ist = „der kleine Bach" (Gewässer).

3. Flubaufwärts liegt das Dorf Flieridi, plattdeutsdi Flierke, urkundlidi
im 9. Jahrhundert Flethric, 1059 Flietherike; gleichzeitig Flethreke;
1250: Dlerike; 1269: ülederike (nach Hordboff; er bemerkt dazu:
„ist als Ort uralt"). F(e) oder u(e) = „klein" (FR. S. 77, 144), le (= Ii)
= „Bach", „lüasser" (FR. S. 106), andi selbständig oele = „kleines
lüasser" (FR. S. 144); tbc = de = „Dans (FR. S. 61); rik(e), dessen
besondere Bedeutung hier unerheblich ist und die uns noch besonders
besdiäftigen wird, bezieht sidi auf die Art der dortigen Sicdelung.
Der Flame an sieb besagt: „FFiederlassung am kleinen Gewässer".

4. Zu Flierich gehören die beiden Gehöfte: Grobe- und Cütge-Sudhoff ;
su = „Bach", de = „Daus"; „hoff" ist Übersetzung oon de im
Sinne oon „Sicdelung" = „der Dof am Bach". Zum Beweise, dab
hier tatsädilidi Gesetz I angewendet ist, oerweisen wir auf den
Hadibarhof: Berddioff, wo ber = „Bach" (IE. S. 46) und ck =
cha =ca = „Daus" dasselbe Derfabren und dieselbe Bedeutung ergibt.

5. Eine lüiese bei Altenbögge heibt „im lüansliko"; wan = „kleiner
Badi" (FR. S. 35), sli = „klein" (FR. S. 133), ko wieder = „Badi"
(FR. S.23): „der kleine Badi" (I). Ein Beispiel, weldies zwar ganz
andere lüortstämme, als die in Frage kommenden enthält, aber in
seiner Bedeutung nur unsere Erklärung stützen kann.

6. Eine Flurbezeidmung an der Sesekc östlidi der Stadt Kamen lautet
Dillebolle und Dillebollynck (Staatsardiio FRünster 1518). Derselbe
Fiame findet sidi als Personenname in Kamen in der kurzen Form
Dilboll. Fn dieser Form erscheint die Sdireibweise ursprünglidier
als in ersterer. Dil = hi-li = „der Badi" und boll abermals = „der
Bach" (RI. S. 50. I, II, III).

7. Eine Flurbezeidmung (lüiese) bei Kamen: „im Elsei"; eis (e-l[i]-s[u))
wie oben; ei entweder = „klein" (FR. S. 71) oder, worauf die häufige
Schreibung dieser Allgemeinform mit ey sonst hindeutet, = ei, ey
„Diigel", demnadi = „Dügel am Badi" (FR. S. 77).

8. Seibcrtz „lüestfälisdies Urkundenbudi III 735 erwähnt bei Kamen
aus dem Jahre 1264: domum sitam juxta Kamene, que domus
Elseie vocatur. Audi diese Besitzung mub an der Seseke gelegen
haben, worauf die Analogie des Hamens sdilieben läbt. Jlire Cage
wird in etwa näher bestimmt dnrdi die Bezeichnung als domus. Das
ist hier nidit ein Bauerngehöft, sondern einer oon den oielen Burg¬
höfen, aus denen die Stadt Kamen im RFittelalter bestand. Ein Rest
des alten Burghanses war bis oor wenigen Jahrzehnten erhalten. *)

*) lüegcn späterer Gedankengänge sind mir hier absichtlich ausführlicher.

5
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Radi einer Urkunde des Rrdiios der katholisdien Gemeinde
2u Kamen, deren Zuhorn in seinem Sdiriftcben: „Gesdiichtlidie ITiit-
teilungen über das Kloster und die katholische Gemeinde zu Kamen"
S. 44 Hr. 5 Ermahnung tut, fungiert bei einer üersdireibung des
Grafen Diedridi (oon der Recke?) Relnvidi oon Eisersen als
Zeuge (1392). Ein präditiges Beispiel! üorab sei bemerkt: Ein
Ein eigentümlidies Spiel des Zufalls hat es gewollt, dab die letzte
Familie, weldie das Burghaus bewohnte, es aber erst durdi Kauf
erworben hatte, ebenfalls den Hamen Reimich trug. Der Rof hat
wohl nadi dieser Familie in neuerer Zeit den Hamen „Relmidi's Fjof"
getragen, hieb aber com fflittelalter her nadiweislidi „der Ranenbof".
Dies liehe sich mit Redit gegen die Behauptung geltend machen,
dab dieser Burghof die urkundliche „domus sita juxta Kamene, que
domus Elseie vocatur" sei. Fiber: der Harne „Fjanenhof" kommt
auf dieselbe Bezeichnung hinaus. Ran ist keltisdi = „Rügel" (1R. S. 38),
dasselbe wie ei, ey, in „Elseie". — Der Rof lag also 1392 an der
Seite der Stadt (Südseite), später führte der Stadtgraben hinter ihm
her. Hn diesen schloss sidi der Stadtwall bezw. die Stadtmauer,
und hieran die Seseke. Ganz ursprünglich wird also der Burghof
selbst sich bis an das Gewässer erstreckt haben, üor der Zeit der
geschlossenen Befestigung durdi eine Stadtmauer stellten soldie domus
oder Burghöfe Einzelbefestigungen dar. — Was beibt nun „Elscrsen?"
Eis = „Badi", ers = „Raus", „Burg" (III. S. 75), en gleidi „klein"
(FR. S. 74), also wohl: „Burg am kleinen Badi" oder „kleine Burg
am Badi". Und der Harne des Bewohners „Relmidi" (1392)?
Rel (beli) = „kleiner Bach", mi ist erklärender Zusatz für he =
„klein" (1R. S. 145) oder zum folgenden di(a) gehörig; und dieses
di(a) = „Raus" (cf. domus), „Wohnort" (FR. S. 56). Der Harne
des Bewohners stellt sidi somit als die ältere Bezeidinung für
„Eisersen" heraus, seinerseits hergeleitet nadi Gesetz III und I. Be-
stätigenderweise führt an dem gleichnamigen Relmidi's Rof in
Weddinghofen bei Kamen die „Ranenstrabe" uorbei, und zwar an
einem Bergabhang.

9. „Rilsing" (FEiible im Kirdispiel FRethler), wie [A 1 2] angenommen
gleich „Relisunge". Radi IRone haben wir nge als eine oer-
schärfte Form für ga = „Raus", „Wohnort" im zweiten Teil oon
zusammengesetzten Wörtern zu erklären (FR. S. 80). FReistens
hat die hieraus entstandene Endung ing, ingen, (ungen) die Be¬
deutung einer Sippensiedeltmg, wenn der erste Wortteil einen
Personennamen enthält. Das ist hier ausgeschlossen. Rilsing =
Relisunge ist der Rof an der hili-se oder beli-su. Eine andere Form
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für ga = „Haus" ist ca, deren Rest wir in dem c oon ßilsyuc

wieder finden (FR. S. 56).

10 Die Gemarkung des Dorfes lüestid? stöfst an die Seseke. Demgemäß

findet sidi im Dorfe ein Hof Eismann, etwa = „der Bachmann".

11. Der oon Prein aus dem Pfarrardiio in ffletbler beigebradite Harne

„Elzebemann" kann entweder obigem Eismann in lüestid? oder den

Hofbesitzern Elsermann in Oberaden oder audi Sdiulze-Elsey in

Elsey zukommen. Jedenfalls hat audi hier Hof und Besitzer irgendwie

oon der Seseke seinen Hamen erhalten: elz (III. S. 73) = „der

Badi", Hebenform oon el(i)s(u); elz-e-he-tnann ist also „der lllann

am kleinen Bach". Dieser Harne ist dadurdi besonders interessant,

dab er zum Substantio elz und fldjektio e abermals das bereits

bekannte fldjektio he hinzugesetzt. Hier haben wir oielleidit einen

Fingerzeig für die Entstehung der üerkleinerungssilbe ke aus he. —

Setzen wir hier für den Hamen elz, eis den anderen Hamen su

(suse) ein, also:

so liegt audi an diesem Beispiel die Entstehung des Hamens
Seseke klar.

12. Elsermann in Oberaden: eis = „Badi", er (117. S. 75) = „Grund",

„Feld", = „der ffiaun im Feld am Badi".

13. Elserfeld im Burgbercidi des Kastells, entstanden wie 12; feld ist

erklärende lüiedergabe oon er = „das Feld im Badigrunde".

14. Die Bauersdiaft Elsey; zu erklären wie 7.

15. Eine erweiterte Form für su ist suani = „der kleine Badi" (III.

S. 136). IHit diesem lüortc ist der Harne des Sdilosses Scbmansbel!

gebildet (cf. Preins Karte); bell = „Badi" (II).

16. Gerade aus diesem reidien lüedisel der Orts-, Flur- und Personen¬

namen, die auf die gleidie IHannigfaltigkeit der Hamen sdiliebcn

lassen, welche die Seseke getragen hat, ist ersiditlidi, daf3 sie eben

nur als Gewässcrbczeidinungen gefafjf werden dürfen. Damit stimmt

twdi heute der Spradigebraudi, wenn im üolksmunde die Seseke

einfadi die „Biske" beifet.

elz |

eise J

e

[e — Ii—] su
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17. Heben allen diesen an der Seseke uns aus dem Keltischen ziemlich
rein erhaltenen germanisierten Hamensformcn für die eine Sache „der
Bach" oder „der kleine Badi" steht nun, der stolzen Römerfeste
in germanischen Gauen oergleichbar, oereinzelt die romanisierte
Form Aliso. Wir wollen für diese nun nicht mehr nach urkundlichen
Belegen suchen, sondern dürfen ihren Hamen selbst als einen solchen
für den Hamen unserer Seseke ansehen. Wie es zusammen¬
hängt, dab das Kastell nach dem Fluh benannt ist, wird sich
später ergeben.

18. Hun aber bleibt uns noch übrig, ein Wort über die oon Ptolemäus
(geogr. II n, 14) gebotene Hamensform Aktmov zu sagen. Wir
fragen zuerst: Warum hat er die Silbe lei statt Ii, die sonst überall
sich fand? Klone S. 106 belehrt uns, dab lei im Keltischen aber¬
mals eines der dielen Wörter für „Bach" ist, eine oollere Form für
Ii. Gerade an dieser Einzelheit läbt sich ebenfalls der Hachweis
führen, dab auch die Bezeichnung lei für die Seseke in Gebrauch
gewesen sein mub. An der Südwestecke der Stadt Kamen heibt ein
Hügel, der auf die Seseke hin oerläuft, „im Fleistal". Der Holks-
mund hat daraus „Fleigenstall" = „Fliegenstall" gemacht. Das
Wort ist zu erklären aus fe = „klein" (IH. S. 77), lei = „Bach"
und stal = „Hügel" (117. S. 134); also „Hügel am kleinen Bach".
— Ferner: Die Bewohner der Stadt Kamen werden in der nadi-
barsdiaft mit dem alten Spottnamen „Die Bleier" bedadit. IHan
erklärte dieses Wort bisher wohl als eine Reminiscenz an die
Ritterzeit (cf. die Burgen in der Stadt), und suchte einen Zusammen¬
hang mit dem Worte „bläuen" = „Derbauen" herzustellen. Die
Sage weib zu melden, die Kamener Ritter seien cor alters in der
Umgegend besonders gefürchtet gewesen. Hun aber ist „Bleier"
nichts anderes als eine geographische Bezeichnung der Kamener.
Sie sind die Ccute an der bi-lei (117. S. 47) „am kleinen Bach".
Ptolemäus leistet somit der westfälischen Hcimatskunde einen wesent¬
lichen Dienst. Er schlicht einmal die Beweiskette unserer Forschung
nach der Identität des Aluaov (?) und der jetzigen Seseke mit
einem wertoollen Gliede, und sodann zeigt er uns, woher diese Rrt
Spottnamen rühren: aus der keltischen Zeit. Jedenfalls, als die
keltischen Dolksreste in den germanisch-deutschen üolksstämmcn
aufgingen, ging die früher geltende Benennung der Ularkgenossen-
schaft in eine spöttisch gemeinte über.

Anderweitige Stichproben bestätigen dies. Bei dem Spott¬
namen „Esel-Unna" brauchen die Einwohner dieser Stadt sich nicht
durch irgend welche Anzüglichkeit auf ihre Intelligenz oerletzt zu
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fühlen. „Esel" bedeutet im Keltischen einen Berg oder Fjügel (IB.

S. 75); tatsächlich liegt Unna auf einem solchen.

Doch für obige Ableitung des Spottnamens „käm'scbe Bleier"

rechne ich auf eine Widerlegung durdi die Auslegung, als sei dieser

Harne oon einer als „Bleier" bezeidincten Fisdiart herzuleiten, die

sich in der Seseke früher in reichem IBahe gefunden hat. Es mird

dies mit dem Spottnamen für die Beiuohner Cünen's als „lün'scbe

Störe" und für die Beioohner Fjarnm's als „hämm'sche Sturbarsdic"

begründet rnerden sollen. Dann märe übereinstimmend der

Spottname oon Fischarten überkommen. Jedenfalls liegt aber in

diesen Hamen ein Zeichen gleichen Ursprungs, und jeden¬

falls haften sie meniger an den Fisdien, als am Gemässer.

Denn stere oder stier (IB. S. 34) bedeutet „Bach", „Flübdien",

„Flub". Bezüglich der dumpfen Form stur in Sturbarsch oermeise

idi darauf, dafs im diattischen Sprachgebiet heute nodi ein Bach

„stören" genannt mird, und auf die Stör in Scblesioig-Fiolstein,

sornie auf die Stura, einen Hebenfluh des Tanaro. So führen sidi

die beiden letzteren Spottnamen abermals auf den keltischen Brauch

des Anmohnens am Gemässer zurück, mobei die Fiscbhczeichnungcn

als der niedersdilag aus der nicht mehr oerstandenen

Bezeichnung der Flubanmohner anzusehen sind, mie

denn überhaupt die üermittelung eines Derständ-

nisses der schmindcnden keltischen Sprache oon den

Germanen gerade bei den Eigennamen durch anklin¬

gende Tiernamen geschah. —

]ch frage mich indessen meitcr und möchte die Fadimissenschaft

fragen, ob die oon Ptolcmäus gebotene Hamensform "Alfiaov nidit

noch nadi anderer Richtung als Bcmeismittel auszunutzen ist. Er
mill uns über Aliso orientieren. Wie ist er daran interessiert? An¬

scheinend denkt er nur an das Kastell, nicht an den Flub Aliso.

Denn, marurn lautet seine Schreibung "Aluaov und nicht menigstens

A'ktiam i'*) in möglichster Annäherung an die Form bei Dio Cassius?

Hat er, meil er an das Kastell dadite, etma audi an das keltische

Wort für „Kastell" bei der Fassung des Hamens gedadit (— bezio.

sein Gemährsmann)? Hach IBone S. 133 bedeutet aber sonn „Wall",

„Befestigung". Wenn meine Fragestellung richtig ist, dann hätte
Ptolcmäus mit seiner abmeidicndcn Schreibmeisc abermals einen

Beitrag geliefert für unsere Bcmeisfiihrung, dab das Kastell an der

Seseke mit ihr oon jeher den Hamen geteilt hat.

*) In der griechischen Candsdrafl Elis gab es nach Fjomer's llias auch ein ÄktlOOl'.
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Sämtliche Glieder der Beweiskette tragen für sidi und zusammen
sooiel Beweiskraft für die Identität der Hamen Aliso-Sescke in sidi, dafi
die Zweifler, weldie bisher kühl forderten: „Ciefert den Hadiweis, dab wir
in dem aufgefundenen Kastell bei Oberaden wirklich Aliso aor uns haben",
sich jetzt hoffentlich durdi das Ergebnis für ooll befriedigt erklären werden.
Der Entdecker des Kastells aber bat ein gutes Redit, sidi über den schönen
Erfolg seiner Bemühungen zu freuen, weil er damit der Gesdiiditswisscn-
schaft einen gar widitigen Dienst geleistet hat. Rudi die Rufstellung des
Problems Rliso-Sesekc war seinerseits ein solcher. Sagf man doch, dab
die Quintessenz der Wissensdiaft eben die riditige Rufstellung oon Pro¬
blemen sei. Danach ist, wie unsere Untersudiung gezeigt bat, die Cösung
des Problems gewissermaßen nur nodi das Bündel Reu, wooon Cessing
sagt, man bedürfe keiner IHaschinen, um es zu heben.

Anmerkung: Die oorsfebenden und die weiter folgenden sprachlichen Unter¬

suchungen und Abteitungen werden dem lüidersprudi begegnen, dab im

westfälischen Sprachgebiet kein Raum für heltische Sprachelemente sei, zu¬

mal die Grabungen auf westfälischem Boden bisher noch keine keltischen

Funde gezeitigt haben. Diesem Widerspruch sei als wesentlicher Faktor

des Gegenbeweises ein nachfolgend aufgezeigtes keltisches Kulturelement

entgegengehalten, das uns oon gar manchen Gesichtspunkten aus fortan

beschäftigen wird. Die Derbindung „keltisch-germanisch" wolle
der Ceser weiterhin in dem Sinne fassen, dab es noch als offene wissen¬

schaftliche Frage gilt, in wie weit die Kelten und ihre Kultur in Deutschtand

Derbreitet gewesen und wieder daraus oerschwunden oder oon den nach¬

folgenden Germanen und ihrer Kultur aufgesogen worden sind.

Rliso als kßltiscb-germaniscberDerteidigungsplatz.
So schliesst denn audi unser bisheriges Ergebnis gleichzeitig eine

Reihe neuer Ergebnisse in sidi. Die Fährte, weldie uns nadi Rliso geführt
bat, führt uns auch sogleich ein Stück weiter in der Erkenntnis der kultur¬
ellen üerbältnisse unserer üorfabren und im üerständnis der Begebenheiten
am Anfange der deutsdien Geschidite. —

Zunächst bat die Untersuchung gezeigt, dab die fernere Cokalforsdiung
in Westfalen gründlicher auf das keltisdie Spradi- und Kulturelcment Rück-
zu nehmen bat als bisher. Eine planmäßige Sammlung oon Gewässer-,
Flur-, Gehöfts- und Personennamen nadi unserer im Folgenden noch näher
erhärteten ITiethode wird gleidierweise neue Ergebnisse zeitigen, wie idi
glaube, sowohl in sprachlicher als audi in gesdiichtlidier Rinsidit.

Wir oerweilen nur bei dem Doppelthema Ii (heli) und su. Dieses
tritt uns in Trennung und in Derbindung überall auf keltischem Boden ent¬
gegen. Die Benennung su für,,Gewässer" im Türkisdien, die wir erwähnten)
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erklärt sich sehr einfach als ein im Cande oerbliebener keltisdier Sprachrest.*)
Fjolder in seinem „altkeltischen Spracbsdiatz" hat diesen letzteren Wort-
stamm nidit erkannt. Er hält ihn für ein anderen lüortstämmen oorge-
setztes üerstärkungspräfix: „sehr", rnobl", „gut". merkwürdigerweise ist
ihm audi die Derbindung des Wortes mit he, hi, by, die wir am Rliso-
beispiel zerlegt und erklärt haben, selbst auffällig gewesen. Er hält audi
diese letztere Reibe für gleichbedeutend mit jenem su als Präfix. Die
keltischen Wörterbücher locrdcn aber su und Ii nadi llToue's üorgang mieder
als Dingwörter, und he, hi als Eigensdiaftswörter aufnehmen müssen, mie
nadifolgende Ergebnisse weiterhin bestätigen.

Das Dorf Oberaden, zu welchem Burg Rliso heute politisch gehört,
heibt mit alter namensform over Adene (1373 ef. Prein S. 30). Aden
bedeutet „Daus", „lüobnung", „Feste", (III. S. 38). Für Hiederaden,
südlich der Scseke, findet sidi die interessante namensform dusseme Adene.
Fjier bedeutet dus „Festung", sem „Fluh", e „klein?" (IR. S. 68, 132, 69,
also „Festung am (kleinen) Fluh". Durch diese Damen werden wir darauf
aufmerksam gemadit, dab hier am Unterlaufe der Seseke besondere Der-
tcidigungsoorriditungen sidi befunden haben. Wir werden an Bauern- oder
Fliehburgen zu denken haben, wie denn nach keltisdi-germanisdier Weise
zu wohnen jeder Wohnort als Derbau hergestellt war, wie sattsam bekannt
ist. (ef. Tacitus Germ. 16). Jn Übereinstimmung hiermit wird es sidi auch
erklären, wie die Bezcidinung so oieler Bauernhöfe und ihrer
Besitzer genau dieselbe ist wie die Gewässerbezeichnung
oder dodi im engsten Zusammenhange damit steht. Dodi
muh es oon oornherein auffallen, dab hier in der Rlisogegend sich diese
„Befestigungen" am Wasser zablreidier gefunden haben. Einen Fjinweis
darauf haben wir unoerkennbar audi in Eigennamen wie Elsermann und
Elzehcmann und in dem üorbandensein oon drei Sdiulzenhöfen in so
unmittelbarer llälie, worauf bereits Prein aufmerksam madit: Sdiulze-Hden,
Sdiulze-Elsey und Sdiulze-Beckinghausen, sämtlich ursprünglich am Wasser
gelegen. Sonst befindet sidi nadi niedersädisisdier Sitte in jedem Dorfe
nur ein Sdiulzcnhof. Wcldics audi immer die Geriditsbarkeit gewesen
sein mag, welche die Schulzen oon alten Zeiten her wahrzunehmen hatten,
sie sdieinen ursprünglich ganz besonders berufen gewesen zu sein, die
niarkoerteidigung in Derbindung mit der Gauoerteidigung in organisierter
Weise zu iiberwadicn. IRan leitet den Hamen „Sdiultheih", für dessen
Abkürzung man „Sdiulze" ansieht, gewöbnlidi oon „Sdiuld" und „heihen"
ab: = einer, der zu einer sdiuldigcn Pflidit auffordert". Dürfen wir aber
das Wort „Sdiulze", westfälisch riditiger „Schulte", ebenfalls aus dem
Koltisdien ableiten — risum teneatis amiei! —, so stellt audi diese Bezcidinung

*) Die Bent.mung der „Sulioteu" aqf türhifdiem Gebiete bestätigt sofort audi die Derbindung su=lj-
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in Zusammenhang mit dem Gewässer (III): sehn (Hebenform oon su) =
„Badi", Ii = „der Bach", te = „klein" (ITT. S. 138), Zischform ze. „Sdiulie",
„Schulze" märe dcmnadi ähnlidi so gebildet inie „ Elze Ii e -
(man)". In der Tat findet sidi audi für „Badi" ein oerioandtes Wort
ohne Zisdiform elte (IR. S. 73). Der Zisdilaut im lüorte „Sdiulzc" ent¬
zieht sidi also offenbar der Anwendung der germanischen Cautoersdiicbungs-
regeln auf ihn. Das Alter des Wortes ist höher. Plinius ermähnt nat.
hist. III 118 den Fluf3 Sctilfenna in Gallia eispadana, jetzt Sholtcnai
(cf. Cioius 56,18).

Die Ortschaften Oberaden, Hiedcraden, Elsey und Beckinghausen
als die letzten am Caufe bezm. in der Höhe der Sesckc müssen für die

Candesoerteidigung schon zur keltischen Zeit eine besondere Bedeutung ge¬
habt haben, morauf auch die oon hier ausgehenden Candmebren (als Grenz¬
linien ?) hindeuten. Der Harne „IRark Elsey" spridit ebenfalls dafür. Sollten die
oermuteten Befestigungen jener Orte ctma die Forts eines gröfieren
Derteidigungsptatzes gewesen sein? Es entsteht nämlidi die Frage, ob ein
solcher dem Drusus im Jahre 11 n. Chr. Geb. ücranlassung gegeben habe,
das Kastell Hliso gerade an dieser Stelle anzulegen. Ist doch bereits die
üermutung laut gemorden, dab unter den Resten des Römerkastells sidi die
Spuren einer Germanen- oder Keltcnburg Aliso zeigen uierden. (Prein:
Hachtrag zu Aliso bei Oberaden). Aach allen kcitisdi-germanischcn Analogien,
in die, mie sidi ergeben rnird, das Zeugnis der römisdien Gcsdiidilssdireiber
uns deutlich hineinblicken labt, sind dazu menig Aussiditen oorhanden. Und
dodi findet die Frage nadi einer bereits in der Höbe etioa oorhanden ge¬
wesenen keltisdien oder germanischen Burg ihre befriedigende Beantwortung,
nur in ganz anderer Riditung. Wir finden sie auf sprachlichem Wege mit
Hülfe der wenigen geschichtlichen, so häufig zitierten und so oersdiieden
übersetzten Quellenberichte.

Der Harne „Sundern" für den Cippe-Sesekcwinkel madit ihr Dor-
handensein sogleich wahrsdieinlidi. Er bezeidinct eine Absonderung
oon Terrain durdi Wasser, wie denn das deutsdie Wort „sondern",
= „trennen", aus diesem Worte „Sundern" entstanden sein wird. Die
Kelten-Germanen liebten nasse Grenzen. Wie schon gezeigt, haben wir
in „Sundern" das Wort sun(e) und dann erklärend angehängt das Wort
dem = „Badi", „Wasser" (ITi. S. 62). Hier bei Aliso handelt es sidi um
eine künstliche Absonderung. Das hat auch Dio Cassius im Sinn, wenn
er 54,33 schreibt: ty.tTrt, iji't r t Jörn tue; y.a) o 'Ekiawv avfi/ityvrvTat.
Ja, er scheint für seine Angabe allgemeines üerständnis oorauszusetzen.
Wir übersetzten: „da, wo die Cippe und der Elison mit einander in üer-
bindung stehen", wie Prein sdion angegeben hat; „in Wasseroerbindung
§tehen", Don der Seseke zur Cippe hat sidi ehedem ein oon
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Wenseben band, oicllcidit mit Benutzung der kleinen Wasser-
adern, die im Terrain sich boten, hergestellter Derbindungs-
arm hingezogen. Seinen Hadnoeis im Terrain in hinreichend deutlichen
Spuren und Hamen liefert Prein's Schrift (S. 24) und Karte.*) Zu welchem
Zweck war diese üerbindung hergestellt? Antwort: Zur Candesoerteidigung.
Wir haben hier den Rest einer keltisdien Sumpfbefestigung,
die wir kurzweg als lüasserburg bezeichnen wollen, oor
uns. Sie mag oorher nadi der Seseke den Hamen Aliso getragen haben.
Aus meiner Knabenzeit glaube ich midi zu erinnern, dafs mir für den hier
abgetrennten Flubwinkel die Bezeichnung „auf der Siburg" genannt worden
ist. Siburg wäre Bezeidinung einer Wasserburg. Bei neuerdings einge¬
zogenen Erkundigungen ist mir aber darüber keine Gewif3heit geworden.
Dodi wäre der IHangel des Hamens dann für diesen einzelnen Fall ohne
Schaden. Die Sadie selbst ist stark beglaubigt. Eine dunkele Erinnerung
bat sidi immerhin im üolke erhalten. Ein Candwirt jener Gegend teilt
mir mit: „Kurz oor Ciinen (oon Burg Aliso her), rechts an der Cippe, in
den sogenannten „Cippkämpen" liegt ein kleiner F)ügel — runder Kegel —
der rings oon einer sciditcn Dcrtiefung, oielleidif einer ehemaligen sogenannten
„Gräfte" umgeben ist. Radi der Sage soll auf diesem Kegel oor Zeilen
eine Burg gestanden haben. Wir will aber diese kegelförmige Erhöhung
hierzu etwas zu klein erscheinen. Die regelmässige Gestaltung genannter
Erhöhung spridil aber auch gegen ein „natürliches Gebilde". Dies neben¬
bei. — Unsere Begründung geht oon anderen Gesichtspunkten aus. —

Ann werfe man einen Blick auf die Prcin'schc Karte, und man er¬
hält soforl einen noch deutlicheren Begriff oon der strategisch wichtigen
Platzwahl, die Drusus 11 o. Chr. für sein Kastell getroffen bat, zumal
wenn man bedenkt, dab dieses seine Front nach Westen richtet, freilich
in anderer Absidit, als wie das bei Prein, Hadilrag S. 99/100, sich findende
Urteil eines prcuf3isdien Generals oermuten läbt. Danach soll auf dem
Kastcllhiigel zuoor eine Germanenburg, welche die Römer für ihre Zwecke
aptierf hätten, gegen Angriffe com Rhein her Deckung geboten haben. Die
Germanenburg war oielmehr die oon uns aufgezeigte Wasserfliehburg.
Um dieser willeu riditete sich die Front des Kastells nadi Westen.
Sofort fällt nun auch neues Cidit auf den Bericht des Dio Cassius 54,33.
Drusus bat offenbar mit den keltisch-germanischen Feinden nadi seinem
Rückzüge oon Arbalo her hier längere Zeit um den Cippeübergang gestritten.
Drusus' Kriegsrapport, der in Cassius' Darstellung übergegangen sein wird,
stellt die Germanen als Besiegte hin, was zum mindesten wohl
als Sdiönfärbcrei anzusehen ist (cf. Tacitus Germ. 37). Aber es wird an-

*) Ruf dieser Karte muh sich die Rotschrqfficrung mehr an die IRündung des „roten Baches'
jn die Cippe ziehen.
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erkannt, dah sie den Römern Trutz boten (xaxuxfQovtjaavxtg, idyuavvnvxo,

nuQÜt'novi) , wenn audi nicht mehr im früheren Wabe. Als nun die Ger¬
manen auf ihrem oom Wasser rings umgebenen üerteidigungsplatz im
Cippe-Sesehewinkel sich auf ihre Defensioe uersteiften — unter diesem Ge¬
sichtspunkte aerstehe man der Situation entsprechend anschaulich obige drei
Ausdrücke —, entsdilob sidi Drusus, ihnen hier die Ucberlegenheit der
römischen Kriegskunst im Burgenbau zu zeigen. Ein Stützpunkt für die
Unterwerfung Germaniens mar hier gefunden. „Eine Burg oon besonderer
Bedeutung"/typoop«))' xi) legte er an. Er wollte den Germanen zeigen, was,
ihrer Wasserburg entgegen, „eine richtige Burg" ist. Ist so etwa zunächst
die in dem lüortc n enthaltene Prägnanz wiederzugeben? Damit weist
dann tfQovQiov n auf die als den Cesern des Cassius bekannt oorausge-
setzte Einrichtung und Besdiaffenbeit einer Wasserburg hin. Bei dieser
Auffassnng kommt schon das bisher iiblidie üerständnis der Cassiusstclle:

waxt xhv /loovaov uvxiy.uxacpQOv>]ouvxu uvxwv iy.ü xe, v o xe jtovniag

y.ui o 'Ella(ov avj-ij -dyvvv xru ([ qovqiov' xi ' aipiaiv tnixtt/laui — sodafä Drusus
ihnen (soldie) Geringschätzung heimzahlte und dort, wo die Gippe und der
Elison eine „Wasserburg" bilden, ein Kastell gegen sie erriditete",
oder: „ihnen ein Kastell oor die Hase setzte", deutlicher zur Geltung,
wenn diese Uebersetzungen auch nidit das Riditige treffen. Ebensowenig
tut dies die andere: „er errichtete ein Kastell (gegen sie) auf
der Grenze". „Gegen sie", mühte wohl schon heihen: in avxovg. „An
der Grenze" mühte ebenfalls klarer ausgedriidit sein, wenn wir bei Aliso,
wie zu oermuten stellt, tatsädilich eine Stammesgrenze oor uns haben.
Worauf bezieht sich oyiotv bei Inixuywai ? Auf das nächstliegende
pluralische Romen. Das sind diesmal die beiden zusammengefahten
Singulare: o xt Jovrilag xul o 'Ellamv. Die sdion riditigere Uebersetzung
wird sein: „sodah Drusus .... ein Kastell an diese legte", nämlich an
die beiden Flüsse. Weil an die Seseke gelehnt, wurde es
als Aliso bezeichnet. Die hier oorhandene Siedelung Elsey gab nidit
den Hamen dafür her. Weil an die Gippe gelehnt, hätte es audi als
xm Jovnw. inlxixeiyia^ivov = castellum Lupiae flumini adpositum be-
zeidinet werden können. Wie ist nun darüber zu entscheiden, ob bei
Tacitus annal. II 7 mit letzterem lateinischen Ausdruck, dem der Ausdruck
bei Cassius offenbar gleichkommt, die Adterner oder Oberadencr römische
Festungsanlage gemeint ist, bezw. ob Tacitus Iiier nur Aliso meinen kann,
wenn man nidit oon oornherein zugeben will, dah er mit seinen Ausdriidien
deutlidi genug zwei Kastelle unterscheidet — castellum Lupiae flumini
adpositum und castellum Alisonem? — Ersteres kann nur Haltern sein,
weil dieses Römerskastell direkt an die Gippe angelehnt und in gleidier
Weise nach ihr bezeichnet (orientiert) wird, wie das andere nadi der



— 75 —

Sesekc (FUiso). Ein weiterer Grund dieser untersdieidenden Benennung
ncidi den Flüssen wird sich nodi ergeben [A. I,,] — Ucbrigens erledigt
sidi oon liier aus audi am einfachsten der philologische Einwand, es müsse
riditiger Alisonem castellum als castellum Atisonem bei Tacitus beiben. 3n
casteltum Alisonem wird weniger ein damals*) bereits stehend gewordener
Harne des Kastells als eben dessen orientierende Bezeichnung nach dem
Fluh zu erhennen sein.

Die Bedeutung der Wasserburgen für das Derständnis
der geschichtlichen Quellenbericbte.

Sumpf b ef est igün gen zur Derteidigung, Wassertlieh-
burgen, die eiltesten Formen und Wurzeln der Wasser¬
burgen, üo 11 den Römern paludes genannt, dürfen wir dem
Iie 11isdicn Braudi entspredicnd in allen IHündungswinheln
zwischen kleineren und gröberen Gewässern oermuten.
Das Dorhandenscin einer soldien wird z. B. sofort wahrscheinlich für die
ITlündung der Cennc in die Ruhr. Die spätere Zeit lieb diesem Winkel
gegenüber die Fj oben Syburg entstehen, die aus ihrem Hamen die
ehemalige Existenz einer tiefen „Syburg", d. b. einer Wasserburg,
erkennen labt. Die für „Syburg" oon Förstemann beigebraditen urkund¬
lichen Formen Sigiburgtim, Sigisburgum, Sigiburch, Sigeburgum, Sygiburch,
Segeburgk werden sich aus dem keltisdicn su — „Wasser", „Flub" und
ga = „Fjaus" (IH. S. 80) erklären, letzteres wiedergegeben durdi „bürg".
Die übrigen urkundlidien Formen Siburk, Syeburgum, Sieburch, Seborch,
Syboreh, Siberg (bei oon Steinen) gehen ebenfalls direkt auf su (se) zurück;
Sisiburg und Sioeburg (ebenda) auf die oollercn Formen für su: suse und
sune. man oergleiche nun z. B. Segeberg in Holstein (berg = bürg, wie
sidi unten ergeben wird); also audi hier wieder der Home nidits anderes
als Bezeidinung einer Wasserburg. Jn dem Weser-Diemclwinkel weist
Herr Professor Riibcl in seinem Budie: „Die Franken" S. 116 bei Fjelmars-
hausen die grobe Dolksburg Siburg nach, der ebenfalls eine Wasserburg in
älterer Zeit ooraufgegangen ist, was R. freilich nicht erkannt hat. Fjelmershausen,
urkundlich Helmershuson, ist genau dasselbe wie Elmershausen. [A. I ,]

Eine Parallele zu den Darlegungen des oorigen flbsdinittes über
flliso bietet Gregor oon Tours 8, 13 mit dem Kastell Koblenz: ,Ad
Castrum Coufluentis, qui ob hoc uomen aeeepit pro eo, quod Musella Renus-

que amnes pariter confluentes in eodem loco jungantur" fd. av/i/.uyi:y-
Totij = . . ,. „zu der Burg oon Koblenz, das (oon diesem' Zusammenflub)

*) d. b. zur Zeil des Kriegsrapporlcs, u>eld)ßr der D'arslcllung bei Cacitus zugrunde liegt.

%
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den Hamen bekam an Stelle desjenigen, der besagte, dab die beiden

Fliisse [Hösel und Rheiu gleichfalls beim Zusammenflub an dieser Stelle

eine lüasserburg bilden" (in Derbindung stehen). Das römische Kastell

Koblenz stand einer alten Wasserburg in jenem Flubioinkel

entgegen, deren Hamen offenbar zu Gregor's oon Tours Zeiten im Be¬

griff mar, in Dergessenbeit zu geraten. — Eine noch interessantere Parallele

bietet Segesta in Pannonien, das heutige Sissek an der Sau. Es findet

sich bei oerschiedenen Schriftstellern ermähnt. Plinius schreibt nat. bist. 3, 148:

„Colapis in Saum influens juxta Sisciam gemino alveo insulam ibi

efficit, quae Segestica appellatur" = „Die Kulpa bildet dort bei der

fnündung in die Sau, an der Seite oon Siscia, oermittels eines

zmeifadien Flubbettes eine Insel, die Segesta heibt". flppian

Jllyr. 22 berichtet: 'isc äi t rjy 2tytaxcxrjy ol 'PwfiuToi ölg npoxtpov
ipißaXovxig oiixt opiTjgov otIn d'AXo ri tiXrjtptiruy. nd-tf rjerav im
(ppoyrj/^urog oi ÜStyiaxtuvoi — „in das Gebiet oon Segesta maren die

Römer früher zmeimal eingebrochen, hatten aber meder eine Geisel noch

sonst etrnas bekommen." Daher maren die Segestianer bei stolzem Selbst-

oertrauen" (cf. oben bei Cassius: xaxutpQoyi'iauyxtg). Strabo gibt 7 5, 2

an: l H dt JStytaxixrj ndXig . . . tvtpvig bpjuijxrjQtoy nji 7iQog //üxovg
noXipiw = „Die Stadt Segesta ... ein geeigneter Stützpunkt zum Kriege

gegen die Dacier". Dab Siscia, der Wasserburg Segesta entgegen, ein

römisches Kastell mar, ermähnt Strabo ebenda: 'Eyyvg di xtjc Ztytnxi-
xrjg xui ip Ataxia cpQovQtov = nahe bei Segasta liegt das Kastell Siscia".

Tedoch nicht nur an Flubmündungen, sondern auch da, mo nur

eben eine Krümmung des Flusses Gelegenheit dazu bot, murde ein künst¬

licher öerbindungsarm hergestellt, und dadurch eine Insel, bei mestfälischen

Orten oielfach „Wersch" genannt, beschafft zur Geminnung eines üerteidigungs-

platzes unter dem Schutze der Gemässer und der mit ihrer Hülfe bereits

oorher entstandenen oder künstlich angelegten Sümpfe, fln

der Südseite der genannten Stadt Kamen hieb eine Stelle „auf dem Boll¬

merk". Der Harne könnte auf eine mittelalterliche Befestigung schlichen

lassen; aber er ist älter und deutet auf eine keltische Wasserburg bin,

mie der Harne der Stadt selbst keltischen Ursprungs ist; boll = „Bach".

Ein südlich an das dortige Wersch anschliebendes Terrain heibt „die Flotau"

urkundlich Vlötawe, mas auf „flöhen" „überfluten" hindeutet, also auf die

Ermöglichung einer Dersumpfung. Es kommt hinzu, dab ein früher in der

Höbe des „Bollmerks" oorhanden gemesenes Stadttor das „Cangebrückcn-

tor" geheiben bat. Ich mill nicht ohne meiteres fragen, ob diese Bezeich¬

nung etmas mit römischen pontes longi gemeinsam hat, am allermcnigsten

mit den oon Tacitus ermähnten. Es fällt mir nicht ein, in Hypothesen zu

phantasieren, und die schmierigsten Fragen im Handumdrehen lösen zu



wollen. fdi will nur fragen, um eine spätere Untersuchung oorzubereiten!

Weil offenbar die keltisch-germanischen Ansiedelungen ihre Sümpfe, die sie

zum Schutze nicht entbehren konnten, für den üerkehr nun durch „lange

Brücken" mit den Strabenzügen in üerbindung bringen konnten, (bezw. falls

die Kelten-Germanen selbst noch keine „langen Brücken" kannten, wenn die

kulturellen Bestrebungen der Römer solche schufen), sollten so (bezw. dann)

die beim Rückzüge des Cäcina aus der Röhe des Teutoburgiensis saltus

nach dem Rhein benutzten, oon Domitius erbauten pontes longi „inter

vastas paludes" nicht irgendwo an einem wichtigen Fluhüber¬

gang zu suchen sein, wo eine ebenso wichtige Wasserburg

zu oermuten ist? Unser späteres Ergebnis über den Teutoburgiensis

saltus in Derbindung mit der jetzt gesicherten Cagc oon Aliso wird diese Frage

nicht ungerechtfertigt erscheinen lassen. Schon die Stelle Taeitus ann. I, 61

macht sofort den gleichen Eindruck: . . . ut pontes et aggeres umido paludum

et fallacibus campis imponeret. f)ier wird genau zwischen dem über¬

schwemmten Teil der Umgebung der Wasserburgen (umido paludum) und

dem nur wenig oersumpften Teil (fallacibus campis) unterschieden. Erstere

wasserreichen Stellen erforderten Brücken, letztere Erddämme. Unter

fallaces campi Acker aus Kleiboden zu oerstehen, führt nur irre. Jch denke

bei diesem Ausdruck geradezu an die Weidekämpe, wie sie uns bei

allen an Gewässern liegenden Orten im Ruhr- und Cippegebiet und weiter¬

hin heute noch die Situation klar machen können, zumal wenn der Aus¬

druck „Wersch" an Ort und Stelle wegweisend hinzutritt. — Auch dem

Oerständnis oon Taeitus ann. I 63, 64, eben des Berichtes oom Übergang

Cäcina's über die „langen Brücken" kann unsere Auffassung nur zu Statten

kommen, zumal wenn es später noch wahrscheinlicher wird, dab wir hier

an eine Woorgegend nicht zu denken haben: Cuncta pariter Romanis adversa,

locus uligine profunda, idem ad gradum instalibis, procedentibus lubricus,

Corpora gravia loricis; neque librare pila inter undas poterant. Contra

Cheruscis sueta apud paludes proelia. „Alles war in gleicher Weise den

Römern im Wege. Der Boden war tief sumpfig und hatte die Eigenschaft,

dab man beim Ausdireiten nicht fest auftreten konnte, beim Dorgehen aus¬

glitt. Die Ceiber der Soldaten waren durch den Panzer beschwert, und

mitten zwischen den Wellen konnten sie die Wurfgeschosse nicht schleudern.

Dagegen waren den Cheruskern die Kämpfe an den Sümpfen etwas Ge¬

wohntes."*) Audi hier finden sich die sumpfreichen Stellen mit fliebenden

Gewässern in nächster üerbindung. Die Germanen bringen es fertig, durch

ßerbeileitung der Wasseradern oon den naheliegenden Fjöhen den Boden

noch mehr unter Wasser zu setzen und so die üerschanzung des Cäcina

mit Zerstörung zu bedrohen. Die üorriditungen dazu waren anscheinend
*) UtfberüUung nadi Knobe.
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üorhanden. Sie gehörten zur Technik der lüasserburganlagen. — Cacilia
hat offenbar die pontes longi nicht früh genug erreidit. Armin mar zeitiger
zur Stelle, üon der groben lüiditigkeit der Passage geben Germanihus
Befehl: pöntes longos quam maturrime superare, und Cöcina's üeranstal-
tungen einen Eindruck: Die Errichtung eines oersdianzten Cagers, mährend
ein Teil des Deercs sdion im Kampfe begriffen ist. IDir merden uns die
Situation so zu denken haben, dab Cäcina sich nidit nur auf einen mehr¬
tägigen Kampf gefabt madit, sondern dab er auch, mie s. Zt. Drusus bei
Aliso, allenfalls den Platz, der nidit zu meit ooni Rhein entfernt liegen
kann, als Stützpunkt in der 5and zu behalten hofft. Er hat ansdieinend
auch sein Cager der dort an den pontes longi befindlidien lüasserburg
entgegengesetzt. Da es sidi nun offenbar um einen Platz handelt,
tpo die Römer sidi bereits früher einmal festgeselzt halien müssen
(— Domitius —), so sdieint die TRöglidikeit oorzuliegen, dab in der
Rähe früher ein oon den Germanen zerstörtes römisches
Kastell oder Cager sichbefunden habe. —

Zum Begriff der „langen Brücken" gehört nicht notmendig, dab sie
in der eigentlichen Querrichtung des Flubüberganges sich fortsetzen, um
den Übergang Uber den Sumpf zu geminnen. Sie können sehr mohl am
Flusse entlang geführt haben. An beiden Seiten? Will das der Plural sagen?

Don der Furcht der Römer oor den Wasserburgen (paludes) und der
damit gegebenen Kampfesmeise der Kelten-Germanen zeugt der Traum
Cäcina's an jener Stelle im Raditlager, der ihn das Schicksal eines Darus
ahnen läbt, das ihn selbst in den ihn umgebenden Sümpfen ereilen könnte.
Und es mar nahe daran, ihn zu ereilen; die Furdit mar mehr als ein
Traum. Drei Tage hinter einander dauerte das Ringen an dieser Stelle.
An "zwei Tagen hat Armin römische Truppen in die Sümpfe hineingedrängt.
Und dodi müssen diese den Durchbruch zum Rhein erzmingen. ]hr kriegs¬
erfahrener Feldherr stellt ihnen oor, eine etmaige Fludit mürde ihnen nodi
mehr (gefährliche) lüälder und tiefere Sümpfe (d. i. an lüasserburgen)
übrig lassen, die ihnen nodi mehr zu sdiaffen machen miirdcn. Rur dem
Ungestüm des Inguiomerus, der die Römer im Cager anzugreifen riet,
hatten diese es zu oerdanken, dab sie am letzten Tage mieder im Dorteil
mären; der sonst nach ihrer Befürchtung ihr letzter Tag gemesen märe
(annal. I 54—67). Armin's anerkannte ITleistersdiaft in der Fjeerführung,
die hier zu guter letzt nidit zur Geltung kam, hätte eine andere IDendung
herbeigeführt. Sie beruhte in der gesdiiehten Ausnutzung der heimischen
Derteidigungsplätze, der lüasserburgen. Diese Kampfesmeise mar
durchaus metbodisdi und auch molil erfolgreicher fiir die Germanen und
oerderblidier fiir die Römer, als die Darstellung des Tacitus bei aller sonst
an ihm gerühmten Wahrheitsliebe ahnen-lässt, hier und in anderen Fällen.



— 79 —

Danach voird anscheinend audi der Beridit des üellejus Paterculus
über die üarussdilacht II 118, 2 211 oerstehen sein:

Exercitus, omnium fortissimus, disciplina, manu, experientiaque bel-

Iorum inter Romanos milites princeps marcore ducis, perfidia hostis, iniquitate

circumventus, cum ne pugnandi quidem aut egrediendi occasio iis, in quantum

voluerant, data esset, immo castigatis etiam quibusdam gravi poena, quia

Romanis et armis et animis usi fuissent, inclusus silvis, paludibus, insidiis,

ab eo hoste ad internecionem trucidatus est, qem . . . Semper more pecu-

dum trucidaverat: i

„Das allertapferste Reer, weldies an IRannsz ucht, Tiiditigkeit und Kriegs¬
erfahrung unter den römischen Truppen das erste mar, lourde durch jenen
Feind bis zur üerniebtung hingeschlachtet, den es immer bisher nur rnie
das üieh hingeschlachtet hatte. Das geschah, als es infolge der Schlaffheit
des Führers, der Treulosigkeit des Feindes, der Ungunst des Sdiidcsals
umzingelt ioar, indem den Deuten nicht einmal die ITiöglichkeit gegeben
ioar, zu kämpfen, oder, soioeit rnie sie oerlangt hatten, oorzutreten *); ja
sogar uturden einige, loeil sie Waffen soioohl als Wut nadi Römerart
gehandhabt hatten, mit sdiwerer Strafe gezüchtigt."**)

Cag es nicht aber auch in der Ratur der Sadie, daf3 die Römer bei
soldien Kämpfen gerade die Wasserburgen als die widitigsten Übergangs¬
und Stützpunkte in ihre Rand zu bekommen suchten, sei es, um diese
Schlupfwinkel aufzuheben, sei es, um gegebenen Falles ihnen ein Kastell
entgegenzusetzen, wie wir es oorhin für die pontes longi oermuteten?
Aliso gibt sogleidi die Antwort. Ricr lag der Cippeiibcrgang, die Furt auf
der Prein'sdicn Karte, im Bereiche der Wasserburg, des „Sundern", Ist
diese Furt ein natürliches Gebilde, oder eines 0011 lRenschenhand, römischen
oder keltisdi-germanisdien Ursprunges? Jedenfalls beweist die Cage der
Furt an dieser Stelle, dab die Römer ein Interesse daran haben mubten,
sich selbst audi in der dortigen Sumpfbefestigung festzusetzen. Audi der dort
offenbar oorbanden gewesene Erddamm zwisdien dem Kastell und dem
Brückenkopf an der Cippc (Turm?) beweist es.***) — Die Stelle bei
üellejus Paterculus II 120 spridit ebenfalls dafür [cf. A. 1 „]. Wir fassen
hier Aliso als den Flub, bezw. als die oon ihm mit dem kiinsttidien Flub-
arm und der Cippe zusammen gebildete, nach ihm benannte Wasserfliehburg.
Denn hier werden das Kastell (castra) und ein anderer

*) Anscheinend soll das bedeuten: aus dem Cager t?) (beziü. den IDäldem und Sümpfen) auf
das offene Feld oorzutreten, um einen ehrlichen Kampf führen zu können; uergl. egredi Tacitus
annat. II 68.

**) Das toird. sich auf die infolge ihres lüagemutes zu Gefangenen gemachten Römer beziehen,
die seitens der Germanen den martern an den Götzenattären unterworfen wurden. Es sei hein Kampf
gewesen, wo die lüaffen das entscheidende Wort hätten sprechen können.

***) ücrgleichc die weitere Erklärung der Stelle tacitus annal. I, 63: trarnes inter vastas
paludes [A. 15], woraus eine genaue Parallele hierzu erhellt.
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Punkt in der Höhe, d. i. die lüasserfliehburg (qui una circuni-

dati Alisone obsidebantur) unterschieden, die beide oon den

Römern gegen die Germanen behauptet werden; in etwa zu

Dergleichen ist Caesar b. g. 8, 19, 6.

Tacitus annal. I, 57 erzählt uns, rnie im 3abre 15 n. Chr. Segestes

oon Armin, loohl in seinem Reim, belagert wird. Armin will ihn zwingen,

die oaterländische Partei zu ergreifen, statt mit den Römern zn paktieren.

Auf Segest's Bitte rückt Germanikus zu seinem Entsätze heran und befreit

ihn mit seiner üerwandtschaft und Gefolgsdiaft. Das kann wieder nur in

einer lüasserburg gewesen sein. Die Hamen der Familiengliedcr stehen

auf das Engste mit dem Burgnamen in Zusammenhang: Segestes, Segi-

mundus, Segimerus, Sesitbakus. Radi den Ableitungen für Siburg und den

aufgezeigten Hamcnparallelen kann man beinahe fragen:,,Sollte Segestes'Burg

etwa die erwähnte (keltische) Siburg an der Diemelmündung sein"?

Schon jetzt springt in die Augen, dab die oon den römisdien Schrift¬

stellern erzählten Kämpfe mit den Deutschen Kämpfe an den Wasserburgen

gewesen sind, in denen es sich um deren Eroberung gehandelt hat. Es

mub dieser Form der Kriegsführung eine gegenseitige Anerkennung irgend¬

welcher Dölkerrechtlidien Art zugrunde liegen.

lüürde man oon mir die Beschreibung einer soldien Wasserburg

fordern, so antworte ich, dab es nur meine Absicht ist, ihr Dorhandensein,

ihre ersten wichtigen IRerkmale und einige Züge ihrer Bedeutung aufzu¬

zeigen, soweit es für den Zweck dieser Abhandlung erforderlidi ist. Auf

weitere Beiträge der Wissensdiafi zur Beantwortung dieser Frage bin idi

selbst gespannt. Sooiel glaube ich oorweg nehmen zu können, dab idi

die Behauptung wage: Die aufgezeigten und oon den Gesdiiditsquellen in

reichem IRabc bestätigten Sumpfbefestigungen sind die Urformen der Der-

teidigungsburgen im keltischen Gebiet (= lüasserburgen) und bei fort¬
schreitender Kultur zur Römerzeit noch immer ein wesentliches Zubehör

der Burgen überhaupt. Für den Erweis keltisch-germanischer lüasser¬

burgen im westfälischen Gebiet ist, wie überall, nidif der Gegensatz:

„lüasserburgen und Höhenburgen" an sidi zu urgieren. ITian mub üielmebr

im Auge behalten, dab die Raupt-Röbenburgen der Kelten mit ihren- Burg¬

marken genau so nadi den Bach- und Flubgebieten (oon den Quellen an)

orientiert sind, diese Gebiete also beherrschen*), wie die Raupt-Wasser-

burgen in der Ebene; ein wesentiidies IRoment, das hernadi zur näheren

Erörterung kommt. 3e nach der Gegend, ob Röhe oder nur Ebene zur

üerfiigung stand, werden die Kelten weniger oder mehr das IRittcl der

Sumpfbefestigung angewendet haben. Ihre ganze Siedelungsweise steht

mit den Sumpfbefestigungen im innigsten Zusammenhange.

*) cf. Caesar b. 6. 8 41 : Uxellodunura.
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Fjier sei nur oon oornherein dem Einwand begegnet, als sei es

bödist fraglidi, ob überhaupt auf weslfälisdiem Boden jemals Kelten gesiedelt

haben, ob die hier zur Römerzeit beheimateten germanischen Stämme über¬

haupt eine Berührung mit Kelten aufzuweisen haben; keltische Burgen

(oppida) seien bisher noch nidit gefunden, und auch keltische Kleinfunde

nodi nidit gemadit morden, Wenn es unfraglich ist, dab die bei Cäsar in

seiner Beschreibung des gallischen Krieges ermähnten oppida in Höhenlage

keltischen Stämmen angehörten, so mird es ebenso unfraglich sein, dab die

rcgelmäbig in üerbindung mit ihnen ermähnten paludes keltische Eigen¬
tümlichkeit sind.

3di oermeise auf das oppidum Avaricum VII 17: Castris ad eam

partem oppidi positis Caesar, quae intermissa a fluni ine et a palu-

d i b u s adituni . . . angustum habebat . . .

fluch ohne dab der paludes Ermähnung gcsdiiehl — die Ausdrücke

intermittere und circumducere genügen — ergibt sich dieselbe Situation für das

oppidirm Vesontio I 38: idque natura loci sie muniebatur, ut magnam ad

ducendum bellum daret facultatem, propterea quod flumen Dubis ut circino

circumductum paene totum oppidum cingit; reliquum spatium, . . qua flumen

intermittit, mons continet magna altidudine, ita, ut radices montis ex utraque

parte ripae fluminis contingant. cf. Vll 39. Sonstige Beispiele bietet Cäsar

reidilicb. Dab den britannischen Boden Kelten besetzt hielten, ist gcschichtlidi

sicher. So darf auch mohl aus der Beschreibung des in der Ebene ge¬

legenen oppidum des Cassioellanus bei Cäsar b. g. V 21. die keltische

Eigenart in der Burgenberstellung erkannt werden. Cäsar kennzeichnet

diese Dcrteidigungsanlage geradezu als eine Wasserburg in ursprünglichster

Gestalt: Ab iis cognoscit, non longe ex eo loco oppidum Cassivellauni abesse

silvis paludibusque munitum, quo satis magnus dominum pecorisque numerus

convenerit. Oppidum autem Britanni vocant, cum Silvas impeditas vallo

atque fossa munierunt, quo ineursionis hostium vitandae causa convenire
consuerunt.

Als eklatantes Beispiel für ein keltisches Oppidum in Gestalt der

Wasserburg im ebenen Gallien diene Cutetia (Caes. VII 57, 58): Id est

oppidum Parisiorum, quod positum est in insula fluminis Sequanae . . . Is

cum animadvertisset, perpetuam esse paludem, quae influeret in

Sequanam, atque iilum omnem locum magno opere, impediret, hic consedit

nostrosque transitu prohibere instituit. — Labienus primo vineas agere, cratibus

atque aggere paludem explere . . conabatur.

Aus Cäsars Beschreibung erhellt ebenmäbig, wie die Gallier stets,

auch mo Burgen nicht zur Derfügung standen, die üerteidigung an Flüssen

am liebsten handhaben. Das meist, wie gesagt, auf ihre ursprünglichste

Sicdelungsmeisc. Als Kelten waren sie paludicolae. Die Rcroier heben
6
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ihren Besitz oon 12 Burgen (oppida) als etwas Besonderes beroor II 4.
Ben Aquitaniern wird nadigcrübmt, sich am besten oor anderen auf die
Derteidigung gegen römische Belagerungskunst zu oerstchen (III 21), während
llloriner und IRenapier (III 28) als auf niedrigerer Kulturstufe stehend
gelten: zu ihrer Derteidigung benutzen sie IDäldcr und Sümpfe.

Ilichts anderes nun besagen die im [laufe dieser Abhandlung be¬
sprochenen Quellenstellen über die Römerkriege in Germanien. Auch die
Germanen waren paludicolae. Sie waren es nach Casars Bericht erst redit.
Er hebt deutlich beroor, dafe eben deswegen die Germanen uor den Galliern
nodi als Barbaren galten: so die Anwohner an der Rheinmündung IV 10:
Rhenus ... in plures definit partes multis ingentibusque insulis effectis,
qunrum pars magna a feris barbarisque nationibus incolitur. Als barbarisches
Charakteristikum kennzeichnet er VIII 36 die Gewohnheit der Germanen,
im Kriege höher gelegene Orte zu oerlassen und das Kampflager an die
Flufsläufe zu oerlegen. Don den Treoerern wird gesagt, sie unterschieden
sidi wegen der Röhe Germaniens infolge der täglidrcn Kriegsiibitng in
Cebcnsgewohnbeit und rauhen Sitten nicht oiel oon den Germanen (Vill 25t.
Die Stelle VIII 13, 1. 2, macht den Eindruck, Cäsar habe die germanischen
Rilfstruppen hauptsächlich aus dem Grunde herangezogen, weil sie für die
Sumpfkämpfe besonders geeignet waren; u. a. m. — Aus dem allen läfet
sich keineswegs ein Gegensatz in der Siedelungs- und Derteidigungsweise
(Burgenbau) zwischen Galliern und Germanen berauskonstruieren, um so
weniger als keltische Oppida bereits um 100 0. Chr. auf germanischem
Boden nachgewiesen werden.*)

Hur eine höhere Kulturstufe, die sich in der Deroollkommnung des
Burgenbaues zeigt, eignet den gallischen Kelten. IDir müssen die IRcthodc
für das durch die Römerkriege bekannte Germanien, also auch lüestfalcn,
auf keltischen Ursprung zurückführen. — Auf die ausdrüddiebe Benennung
der Einwohner des oon den Römern bekriegten germanischen Gebietes als
Kt'/.Toi durch Cassius (z. B. 55 2s) und durch Strabo (290 3) sei nur im

Doriibergehen hingewiesen.
lüas weiter die Bedeutung des bei den paludes oder IDasserburgcn

ausgesonderten Terrains anbetrifft, so glaube idi auch dies oorweg behaupten
zu können, dab die „Sundern" seit keltischer Zeit in gleicher IDeisc den
Häuptlingen und Anführern als IDohnplätze und Rutzungen oorbehalten **)
bezw. deren Derwaltern zur Derwaltung überwiesen waren, wie die kleinen
Befestigungen und ihr nadi den lüasserläufen orientiertes Bodenareal den

*) (Cf. Blätter des Schwäbischen Alboereins 1907 Hr. 10: Franz Keller, „Der Rosenstein, ein gallisches
oppidum.) Die dem Aufsatz beigegebene Skizze bestätigt, oon Seiten des üerfassers unbewu&t, auch
das keltische Orientierungssystem der Burg nach dem Gewässer. Sie liegt zwischen den Quellen oon
4 Bächen. Dies sei dem Späteren oorgreifend hier bemerkt.

**) Auch die späteren Flöhenf l ich bürgen finden sich bekanntlich meistens in der Rähc eines
Herrensitzes.



Schulzen. Das Höhere hierüber bei den folgenden Untersuchungen, denen

mir hier nicht weiter oorgreifen wollen.

3m Ansdilufe an die Erwähnung der oon den Römern eroberten und
nun ihrerseits als üerteidigungsplatz benutzten Sumpfbefestigung Aliso bei
Dellejus Paterculus ziehen wir zunächst noch seine Bemerkung II 105 hier¬
her, nach welcher es sich fragt, ob oicllcidit das Kastell Rliso als Winter¬
quartier oon ihnen benutzt worden ist, und zwar sdion im Winter des
iJahres 4 auf 5 n. Chr. 6eb. Er berichtet, dab Tiberius im Frühjahr 5
nadi Germanien zurückgekehrt sei, in cujus mediis finibus adeuput Juliae
fluminis hiberna digrediens locaverat. Da ein Flufi Germaniens keinen römischen
Hamen tragen konnte, hat man hier für diese Angabe der üetlejushand-
schrift emendiert: ad caput Lupiae fluminis auf Grund dessen, dafs man Rliso
im Quellgebiet der Cippc sndite (Elsen bei Paderborn). Run aber ist das
Kastell bei Oberaden entdeckt und als Rliso erwiesen, lüas beginnen wir
nun mit caput Juliae? Irgend eine Emendation müssen wir nodi frei haben,
wenn sie nur die riditige ist — falls sie überhaupt erforderlich ist. lllan
könnte einmal an den Schreibfehler Juliae statt Suliae denken und auf
den lateinischen Sprachgebrauch oon caput auch als „fRündung" üerweisen,
weil man das Winterlager in flliso oermutet hat. Dann könnte ad caput
Suliae oerinutlich bedeuten „an der Wündung der Seseke". Cetztere heibt
nämlich in ihrem Oberlaufe im üolksnumde audi „die Süggelbi£cke". Sollte
dies etwa gleidi suli-becce sein? cf. die älteste Hamensform susil-becce.
Zudem erscheint sprachlich die Umstellung oon R-li-su zu Su-li-a gar
nicht weit abliegend. Trifft dies nicht zu, und sollte die Randschrift die
Cesart Suliae unwahrsdieinlidi madien, so läge nodi die andere nahe:
Hiliae, cf. Rilibecce. Bezüglich der Catinisierung oergleidie man Cia — die
Cuhe (Rannooer); nadi Rolder. Wie aber aus Hiliae etwa Juliae entstanden
sein könnte, wenn dies handsdiriftlidi edit wäre, und kein zu grobes FKife-
oerständnis oorläge, das mühte sidi alsdann etwa aus dem über die Ger¬
manisierung (?) keltisdier Wörter Gesagten erklären: Dorsetzung oon Ii und j
[A I,], was hier alsdann für die Romanisierung in Betradit käme.

Rolder „altceltisdier Spradisdiatz" II S. 87 gibt für die auffällige
Wortoerbindung „Juliobriga" bei Plinius nat. hist. 3,21 und Ptolemäus geogr.
2, 6, 50 (in Hispania Tarragonensis) die Erklärung: „Burg des dulius"
(Augustus); entstanden sei der Harne im kantabrischen Feldzuge. Dodi
finde idi bei ihm mit Bezug hierauf auch die Stelle aus nat. hist. 4,111
Civitatium novem regio Cantabrorum, flumen Sauga, portus victoriae Julio-
bricensium = „Die Gegend der 9 kantabrisdien Städte, der Flub Sauga,
der Raten (d. h. hier: ITUindung)oon Dictoria Julioburg". Die Erwähnung
des Flusses Sauga legt einen üersudi der Hamenserklärung nadi dem Bei-
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spiele der Benennung des Kastells Aliso nadi dem Flusse flliso nahe.
Sauga mird sdion der Raine der lüasserburg sein, aus der die Römer¬
feste Juliobriga beroorgegangen ist (Sau = „Fluh"; ga = „Raus").
Plinius nennt z. B. aud) den Po Bodincus. Das mub ebenso zusammen-
bängen. Der keltische 6eioässername mar mabrscbeinlid) Bo [AI S]; de,
des „Burg" bedeutet, ist mit der Siedelungsbezeicbnung ing (inc) zusammen¬
gebracht. Bodinga mird die. Gauburg am Po gemesen sein, und der name
Bodincus ist eigentlidi Bezeichnung des pagus Bodincus, die ebenso auf
den Po übergegangen ist, mie Sauga auf Sau. — nimmt man nun für den
Flufj Sau(ga) den keltisdien Gebrauch aud) der gleid)ioertigen Bezeichnung
iiil(i)—Rilio?— an, moraus etma auf Grund obiger ITfone'sdier Regel leidit
Julio- entstehen konnte, so märe damit oielleicbt der lüeg der sprad)-
licben Umbildung klargelegt.*) — Jedenfalls ist es abermals auffallend, dah
das im folgenden Artikel bei Rolder behandelte: Julioma jos = „Feld zum
Gedächtnis" des Julius (? Caesar) audi als Raine für Schieitheim in der
Sdimeiz oorkommt. „Sddeitbeim" aber mird aus den keltischen lüörtern
sdie = „klein" (ITZ. S. 129), lei = Ii = fliehendes lüasser (IR. S. 106)
enstanden sein und tum = „Siedelung", abgeschliffen zu f.; „beim"
ist lüiedergabe oon tum bezm. magos; sehe-lei also Parallele
oon hi-li. — Somit lüiirde der Raine Julia doch oielleidit urspriinglidi
und eine Romanisierung für H Ha sein. Bestätigt mird mir dies noch durdi
den Artikel „Juliobona" bei üalesius: notitia Galliarum (Paris 1675); er
sagt: Credidit ergo Sigebertus Juliobonam . . . esse Illebonam, l 'lllebonne,

positam ad amniculum in Sequanain effluentem. „Sigebertus glaubte daher,
Juliobona sei Jllebona, 1'Jllebonne, das an einem kleinen Flusse
liegt, der (dort) in die Seine gebt". In Jllebona merden mir unser hili
miederzuerkennen haben, mie der Ausdruck amniculus andeutet, üergleicbe
311, JUer; bona bedeutet „Gründung" (ITC. S. 21t). üalesius zitiert nodi
aus Ordericus Vitalis V: „Vicus Regalis secus Sequanam, ubi antiqua urbs

Caletus, a qua pagus circumjacens Calegius vocatur. Hanc C. Julius Caesar

obsedit et subvertit: deinde considerata opportunitate loci praesidium ibi

constituit et a nomine suo Juliambonam, quam barbari nunc Illebonam

nuneupant, appellavit." Die Zurückfiibrung des Ramens auf Julius Cäsar
hat Rolder anscheinend oon üalesius bezm. Ordericus übernommen. Sie
ist aber so ein Rotbehelf. Somohl der Raine Caletus (Calegius pagus),
entstanden aus ca = „Raus", le = Ii = „Fluh", te == „klein", als aud)
Jllebona selbst und obendrein die Cage rneisen auf eine ältere lüasserburg
hin.**) Somit dürften diese Beispiele für die zuletzt ausgesprochene Ansid)t,
dah die Cesart Julia bei üellejus ursprünglich ist, entscheidend sein.

*) üergleicbe die bekannte Catinisierung Jona für den keltischen Hamen der Jnsel J)y.
**) Die Ableitung aus kaleto „hart" liegt sehr fern.
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Ob nun „ad caput Juliae" übersetzt merden mub: „an der Rlündung
der Sesckc" oder „an der Sesekenquelle", mub sidi später ergeben.

Die Frage nach einem römischen Burgensystem.
Sollte 0011 unserer neuen Erkenntnis aus nidit audi die bekannte

Zona rasstclle 10,37: tu. tiiiiiuTa ttuttu jiWiHayov oi ß&qßuQoi u.rto trdc
das rcdite Cidit erhalten? „Die Burgen bekamen die Barbaren alle in
ihre Rande bis auf eine"; es ioar Aliso. Ratten denn die Römer beim
Zuge des Darus über flliso hinaus i-qv/iutu, menn mir darunter Kastelle
zu oersteben haben ? ITian nimmt an, dafj sie rnobl nur Cager hatten,
und man denkt zunädist an Sommerlager und gröbere fRarscblager. D i e
zu halten konnte Asprenas auf seinem Rückzüge angesidits des Germanen-
aufstandes zur Zeit der üaruskatastrophe nicht oersudien, und für die
Germanen hätte bei ihrer Kampfesiucise kein Geioinn darin gelegen, soldie
römischen Cager zu besetzen.

lüenn nun an dem interessanten Alisofalte ermiesen ist, dah die
Römer den Germanen unter Umständen gern eine Wasscrflicbburg zur
eigenen Sicherheit und Dcrteidigung locgnahmen, indem sie ihrerseits eine
Burg daran bauten, mas besagt dann die Zonarasstclle unter der Doraus-
setzung, dafj mir in tu I qtiiutu tcuttu einen quellenmässigen flusdrudi
oor uns haben ? Cetzteres dürfen mir ooraussetzen, med Zonaras nur des
Cassius Epitomator ist, dieser aber für sein Geschiditsmerk zugeständener-
maben zuoerlässige Quellen hatte. Ist tu tqvuutu tiuvtu audi sadigemäb
und keine Uebcrtreibung ? IRarsddager und derglcidien können es also
nicht mohl gemesen sein; Kastelle, die als Stützpunkte geeignet gemesen
mären, audi nidit. flliso mar ja das erste der Art, meldies für die der
öarussdiladit Entronnenen auf dem Rückzüge zu erreidien, und meldies
sidier genug mar. Also mit ;;cituutu , die keinen sicheren Untersdilupf
gemährten, haben mir oielleidit zu rechnen. Sollte dodi Rölzermann mit
seiner Annahme einer Kastellkette an der Cippe entlang in irgend einer
Weise recht haben ?

Die oorigen Absdmittc haben uns sdion an einzelnen Parallelen zur
Gründung und Cage flliso's einigermaben erkennen lassen, dab die Römer
gern ihre Kastelle den keltischen lüasserburgen entgegensetzten.
Das trifft nidit nur auf die gröberen und miditigeren, es trifft im occupiertcn
Gebiet audi auf die kleineren Wasserburgen zu. Esmirdrömisdie
ff! e t h o d e gemesen sein, überhaupt an die f e i n d l i di e n
Wasserburgen Erdburgen beranzulegen. Um soldie bandelt es
sidi anscheinend bei Zonaras. Don hier aus ist die Tragmeitc des Aus-
drudres <hjovqi<u' t L cufmiv mitti /Jniu bei Cassius mirldidi zu ersdiöpfen,
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und unsere llebersetzung luird damit als riditig eriuicscn. Beides enthält
die Stelle: sowohl den Sinn des Deranlegens der Befestigung an die beiden
Flüsse, als and) das „oor - die - Hase - Setzens"; aber es ist atfiaiv
grammatisch allein auf di e beiden Flüsseund im eigent-
lidicn Sinne auf die oon ihnen gebildete Wasserburg
zu beziehen. Das qovpi6i> ti aber ist der Ausdruck für
den uorläufig gewonnenen Stützpunkt als Einzel-
kastell im Gegensatze zu einer späteren Burgen kette
oder einem Bürge nsgstem.

Run das Bcweismatcrial: Idi entnehme es zum Teil den bisherigen
Untcrsudnmgsergebnissen der Altertumskommission für Westfalen, wie sie
in deren ITlitteilungen seit 1899 oeröffentlidit sind, und zum Teil den be¬
züglichen älteren Sdiriften oon Esselen, Dülsenbedc, F)ölzermann und Knoke.—

Für die drei „Cager" Hlontenbcrg, Dolberg, Bumannsburg an der
Cippc nehme idi zunächst nur die erwähnte Situation in Ansprudi, um den
Beweis ihrer Zugehörigkeit zu einem römisdien Burgensystem im Zusammen¬
halt mit anderen IRomenten im Caufc der Untersudiung zu Ende zu führen.
Dor der Fjcmd sei lediglidi festgestellt, daf3 wir an allen drei Stellen
kcltisdi-germanisdie Wasserburgen neben den angeblidien „Cagcrn" oor
uns haben. Dorr Professor Sdnidibardt sagt oon dem IHontenbcrgcr
„Cager": „Die dort befindlidien uralten Querwälle finden sidi audi an
anderen Punkten, und die „„länglichen, wallartigen Auswürfe"" im Innern
oerdanken offenbar den danebenliegenden tiefen Abzugsgräben ihre Ent¬
stehung. Höchstens ersdieint die Benennung dieses Platzes sonderbar,
weil derselbe eher einem Sumpfe als einem Berge gleicht." —
„IHonten" bat selbstoerständlidi nichts mit dem lateinischen Worte mons
zu tun, wohl aber „= berg" mit „IHonten". Der ganze Harne ist nämlidi
wieder keltisch: mon = „Sumpf" (1H. S. 27), ten - „Wobnplatz" (117. S.
34), berg, wie deutsche Anpassung klingend, ist Wiederholung des ersten
Worttciles und entstanden aus berck(c) = „das Dons d.i. die Burg am
Bach oder Wasser" [siebe den folgenden Absatz!) Dieser Wasserburg, auf
wcldicr der Harne hinweist, steht die angelehnte Erdburg, die der Sdiudi-
bardt'sdicn Untcrsudiung unterlag, entgegen. Der keltisdie Harne jener
ist auf diese übergangen, ein Beweis sehr hoben Alters.

Bei dem Dolbcrger „Cager" befand sidi nadi Sdnidibardt (117itt. I
S. 54/55) die Dauptumwallung auf dem alten Sdiulzenbofe. Es ist der
Hof „Grote-Berddioff", der mit seinem Hamen abermals das Dorbandensein
eines üerteidigungsplatzes der paludicolae dartut. Dergleidie das über
Bcrckhoff in Flieridi Gesagte [A I „]. Der Harne Dolberg kommt nur der
Erdburg zu: dol = „Berg", „FjügeC (117. S. 64) oder „Festung" (117. S. 217);
„berg" wird hier germanische Wiedergabe des ersteren sein.
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Für die oon ihm untersudite Bumannsburg bei Sandbokum nimmt
Schudibardt als älteren urkundlichen, aon 1156 bis zur FRittc des 17. Jahr-
bundcrts bezeugten Hamen „Ertbburg", „Erdburg" in Anspruch und mödite
den anderen ihr anhaftenden Hamen Elburg, wie er seit Ende des 17.
Jahrhunderts sidi finde, als die jüngere aus jener oerderbte Form ansehen.
Die Sadie liegt anders. Der Harne „Erdburg" kommt dieser mit Redit zu.
Aber sie steht als Erbdburg im Gegensatz zu der daran liegenden älteren
Elburg d. h. lüasserburg (el — bei [heli] wie oorher), oon weldicr
audi Sdiulze-Elberg und der Flurpunkt „im Elberg" seinen Hamen bat;
(berg roieder = bcrdc[e]), mie es uns so oft begegnet. FRan ocrglcidie
Elbergen im Flubminkel Ems-Ahe. Bestätigt rnird dies nodi durdi die
andere llamensfprm „Sdiulze-Elberidi", weldien die zu Esselen's „Gesdiidite
der Sigambern" beigegebene Skizze der Bumannsburg angibt. Der Charakter
des der Bumannsburg benadibarten Terrains als Wasserburgterrain erbellt
aus Sdiudihardts eigener Bcsdireibung an der Hand seines Situationsplanes:
„Die Höbcnkurocn zeigen, dab sidi im 11.-0., oon Sandbokum her, eine
Sandioelle oorsdiiebt, die . . 200 m loeiter loestlidi aber im Knidi gebrodicn
mird offenbar oor einem alten Cippcarm" . . „Audi läht der Badi,
der hier im Süden zwischen Aubenwall und hincnwall flicht, und be¬
stimmt mar, gelegentlidi diesen ganzen Stridi zu oersumpfen" usiu.
Also wieder die Ersdicinung, wie Cippe und Achenbach miteinander eine
Wasserburg herstellen helfen muhten fav/i^iyfvvTuiJ. —- Für die Ableitung
des Hamens der Bumannsburg aus einer Gewässerbezeidinung oersagt nun
lllonc's Glossar. Aber der Hadiwcis läht sich führen. Wie Dolberg die
Erdburg neben einer Wasserburg ist, deren Harne uns unbekannt ist (— es
sei denn Bercko —), so die Bumannsburg die Erdburg neben Wasserburg
Elberg. Hidit genügend ist die Auskunft, dab die Burg ihren Hamen oon
dem Familiennamen des Besitzers trage. Dieser ist oielmebr so alt wie
der Burgname. Er weist ansdieinend auf einen Amtsdiarakter seines
Trägers hin, etwa wie der Harne „Sdiulze", und steht wie dieser mit der
Wasserburg in Derbindung, oon wo er auf die Erdburg übertragen ist.
Der Haine wird ebenso keltisdi sein, wie Dolberg und ITiontenberg. Aber
es ist zu beaditen: Der Inhaber des Gehöftes Bumann steht neben dem
Schulzen auf dem Gehöft Elberg mit seiner Bumannsburg in Derbindung
Daher der Sdilub auf seinen militärischen oder audi riditerlidien Amts-
diarakter. Er geht nodr heute als Wassergespenst um, wenn man die
Kinder oon gcfährlidien Wasserstellen zurücksdircdrcn will: „D r Bumann
(oder Bömann) kommt aus dem Wasser und holt didi". Bumann oder
Bömann spielen die Kleinen selbst. Der aufgezeigten bodideutsdien Ab-
lautung „Bömann" entspricht die plattdeutsdie Form „Boi-kärl (Kerl). Dieses
,,Boi" findet sidi im plattdeutsdicn Hamen „Boiing" für Sdiulze-Böing (Derne



an der Seseke), sodab Bumann im Uerglcidi mit dieser Form auf eine
Analogie mit einem Sdiulzenbof zurückweist. Ein lüasscrbottidi heibt platt-
dcutsdi Buie (— hodidcutsdi Boic?) Dn der Cippcgegend findet sidi der
Familienname „Bo-sdnilte, der ebenso auf IDasser hindeutet, sodab diese
Bedeutung für bo oder bu gcsidicrt ersdicint. Sic mird sidi noch weiterhin
bestätigen, mie sidi hiermit denn audi unsere Ableitung des Hamens
Bodincus = Po bestätigt (A I Glcidieriucise findet sidi, für die Ethy-
mologie und Sacherklärung mahgebend, der Harne „Bu-sdiulte" in Holtum
bei lDcrl.

Äuhcre Charakteristika nun, die für rRontcnbergs und Dolbergs römischen
Ursprung sprechen könnten, sollen nidit genügend oorliegcn; ebenso fehlt
es an beweisenden Funden. Bezüglid) der Bumannsburg bemerke idi: dab
Funde aus meroioingisdier bezui. karolingisdicr Zeit hier gemadit sind,
beweist nodi nidit die Entstehung, wohl aber die Benutzung bezw. die Um¬
änderung der Erdburg in jener Zeit, wie sie denn nach Sdiudihardt's
Bcsdireibung zu urteilen, soldie Umänderungsspuren, die eben ihre zeitlidie
Bestimmung erschweren, an sidi trägt. Da, wenn sie, wie wohl audi
die beiden ersteren, der Sitz eines sädisisdien Edelings oder
eines fränkischen Groben gewesen ist, wie idi selbst glaube,
beweist das nur ihre Herkunft aus germanisdi-römisdier Zeit,
sofern es uns gelingen wird, das kulturgeschichtliche Bindeglied
zwisdien diesen Perioden ausfindig zu madien oder deutliche
Analogiebeweise für römisdien Ursprung bei anderen derartigen
Erdburgen beizubringen. Die Kläglichkeit, dab hier der Typus des
Burggrundrisses auf römischen Ursprung hindeuten könnte, gibt ja Sdiudi-
bardt am Schlub seiner Abhandlung (Hütt. 1 S. 53) selbst zu. —

Sogleidi tritt uns wieder dieselbe Ersdieinung an der Hohenburg bei
Hord-Fjcrringcn entgegen. Hölzermann's Tafel XXII zeigt zwisdien dieser
Burg und der Gippe das Stüde eines alten Cippcarmes. lTiit immer
gröberer Lüahrsdieinlidikcit dürfen wir diesen audi hier als den Überrest
eines durdi IKcnsdienhand (selbstucrständlidi unter Benutzung günstiger
Terrainoerhältnissc) hergestellten üerbindungsarmes oor einer Krümmung
des eigentlichen Cippebcttes erkennen, das Anzeidicn einer oorbanden ge¬
wesenen Wasserburg. Die Besdireibung der Terrainocrsumpfung bei der
Hohenburg will idi nun aus Essclen's „Gesdiidite der Sigambern" und aus
seiner Spccialarbeit über die Hohenburg nicht erst wiederholen. Die Tat¬
sache liegt also oor. Durch diesen Gegensatz wird allein der Harne „Hohen¬
burg" klar. Falls er nidit aus dem Keltisdien (etwa Hünenburg?) angepabt
ist, hätten wir hier eine germanisdie Bezeidinung einer Erdburg. Deswegen
kann sie aber nodi nidit aus der Reihe der bisher beigebraditen Beispiele
ferngehalten werden.
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Dafür tritt um so deutlicher ihr römischer Ursprung zu tage, wie
Esselen ihn an den dort gemachten Funden (Gesdi. d. Sig. S. 89—95) dartut,
menn audi zu wünschen gewesen wäre, daß diese wissenscbaftlidi genauer
bestimmt worden seien, z. B. die Urnenscherben, Widitig und beweisend
ist, was er über das zu dem IRauerhern in der Hohenburg oerwcndetc
Steinmatcrial (Quarz-Knauer) beibringt. Er weist seine Herkunft aon dem
St. Annenberge bei Rattern nach. „Diese Steinart kommt blos dort, in
keiner andern Gegend Westfalens, audi nidit im Rheinlande oor . . . Die
Dcrmutung spridit deshalb dafür, dab nur zur Römerzeit die Steine oon
dem Berge nadi der Hohenburg gebradit sein können. Eine Derbindimg
zwisdien beiden Punkten bezeugen sie jedenfalls".

Ruf das gleidierweisc instruktioe Beispiel der oon Essclen als römisdi
in Anspruch genommenen Burg an der Rhsemündung soll hier nidit erst
näher eingegangen werden. —

lüie Esselen diese Burg an der Ahse als Aliso bat bestimmen wollen,
so Rülsenbcdr die Befestigungsanlagen bei Alstedde in der Iläbe Cünen's
auf dem Reihenberge. Wieder bedarf es nur eines Blickes auf die seiner
Sdirift „Aliso" beigegebene Tafel II, um diese Befestigung als im Gegen¬
satz zu den dort oermuteten Sumpfbefestigungen zu erkennen. Die Ein¬
tragungen : „altes Cippcbett", „Wersch", „Ragen" deuten auf eine ehemalige
Sumpfbefestigung zum Sdiutze einer Wasserburg. —

Der oon Rülsenbeck nadigewiesene römisdie Ursprung der Rodi-
befestigung auf dem Reihenberge wird oon der Wissensdiaft wohl als hin¬
reichend sidier anerkannt. Sein Ergebnis nehmen wir hier nur zur Rotiz.
Auf eine andere Auffälligkeit sei aber hingewiesen. Audi an der linken
Seite der Cippe finden sidi an dieser Stelle Anzeidien für eine Wasserburg.
FRan bcaditc die oon der „alten Seseke" eingesdilossetie sumpfige Riederung,
an der sidi sogleich wieder die daran liegenden diarakteristisdien römisdien
Wallanlagen zeigen. ]n Derbindung mit dem östlidi oon Cünen nadige-
micscnen kcltisdicn Dertcidigungswerke Aliso zeigen diese Anlagen das neue
IRoment, dafi wir doppelseitige Wasserburgen an Flußmündungen an¬
treffen, hier sogar eine dreifadie (perpetuae paludes). Jedenfalls bestätigt
es sidi, dafi die Cippcgcgend mit Cünen als IRittclpunkt ein äußerst widi-
tiger Dcrtcidigungsplatz der Kelten-Germanen gewesen ist. Diese Wasser¬
burgen bei Cünen werden oon den Germanenwadien besetzt gewesen
sein, oon denen Cassius in seinem Bcridit oon der Rettung der in Aliso
nadi der Uarussdiladit Eingesdilossenen erzählt, 56, 22:

'l'o lli-l' TTQOITOI' I II Tb diVTtQOI' Ol/Oll' lf V/MyTl,QIOr naQfjk&OI', bTTb)

at n(>og toi toit oi byi'roi 'to, bfpMpudpirur, t oir rt yrrc.iy.on' y.ui roir nuldotr

nvrb/oiQ to rc br rf- Tj'/jyic. diu 7 ;■ toi' yu/iuior y.c.i die. tor ipoßtir tu tb

iryiiTog yui id (f r/og uray.aKovrT.oir. . . „An ihrem ersten und zweiten
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Waditposten kamen sie oorbei. Als sie aber in die Rabe des dritten ge¬

kommen waren, wurden sie entdedrt, da die Weiber und Kinder in ihrer

Ermattung und Fingst den Bewaffneten aon der Finsternis und Kälte immer¬

fort etwas oorjammerten" . . .

Die Bctraditung über die Zusammengehörigkeit der Erdburgen mit

den Wasserburgen läfst sidi nun aus der ganzen Special-Citteratur über

die Römerkriege in Westdeutsdiland beliebig oermchren. IT!an beaditc nur

an den ihr mannigfadi beigegebenen Kartenskizzen die Erscheinung, dafs

gerade bei den Burgen, deren römisdier Ursprung erwiesen werden soll,

in sehr nielcn Fällen alte Flubarme sidi finden, oder da(3 sonst im Texte

der betreffenden Sdiriftcn fast jeder in Betradil kommende Burgenname

oder dodi der Rame des nädistliegendcn Ortes sich nadi der aufgezeigten

IRetbode als derjenige einer ursprünglichen Wasserburg erklären läfst.

]di greife heraus:

ßölzermann: Kartenskizze Tafel II: ßünenburg an der Glenne

— Wasserburg Suder läge (su bekannt, der — , .Wasser".

„Flufe" (W. S." 62).

Zuglcidi nehmen wir, um unsere Beweisführung weiter norznbcrcilcn,

die bereits angedeutete Beobaditung hinzu, dab es Regel ist, wie in

oder bei jeder widitigen Wasserburg ein Sdiulzenbof anzutreffen

ist; hier: Sdiulze Waltrop.

Tafel III: ßeikenberg — altes Cippcbett — Sdiulze-Pclleringboff.

Tafel VI: Dolberg, oben bebandelt; statt „Sdiulze": Grotc-Berdi-

boff; Grote ebenfalls diarakteristisdi.

Tafel X: ßünenburg bei Ringboke. Bei Wall III altes Cippcbett;

. Boke: Rame der Wasserburg (bo wie oben erklärt; ke = ka,

dia = „Raus"; statt Sdiulze: Brokmeier; Weier gleidi

Sdiulze in seiner flmtsbedeutung. „Brök", „Brudi" bezeidmet,

wie uns nodi mebrfadr begegnen wird, ebenfalls ein abge¬

sondertes Terrain an Wasserburgen. —

Wo, wie bei Tafel XIV: ßaoixbrok, die Skizze unsere Beobaditung

nicht ohne Weiteres bestätigt, legt ihn dodi die üermntung sehr nahe.

(Derglcidie ITUindungswinkel — Rame).

Tafel XVIII: Der Riemenwall bei ßullern sperrt eine Steoer-

krümmung ab.

ßier sei angeführt, was ßerr Ardiiadirektor Pbilippi (lTiitteil. der

Wcstf. Rltertums-Kommission Ii) über den Riemen sagt: „Run bat aber der

Riemen nidit immer so bradi gelegen, wie beute; er bat oielmchr in

früheren Jahrhunderten eine Ansiedelung, einen Weierhof oder Sdiulzenbof

getragen, der zwar seinem Ramen Riebem = „Reues ßeim" (?) nadi

neben den älteren Ortsdiaften der Umgegend sidi als eine uerbältnismäfsig
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junge (?) Anlage erweist, trotzdem aber gleidizeitig mit dem ersten Auf¬
taudien der Hamen Haltern, Sithen, Dülmen und zwar 1017 genannt wird,
als Kaiser Hcitiridi II. der Paderborner Kirdie reidilidies Königsgut in der
Haltcncr Gegend sdienkt". Audi der Harne Hiemen wird keltisdi sein;
wenigstens labt die Zusammensetzung mit „hem" in der obigen urkund-
lidicn Form dies nermuten, indem „hem" mit den oielen „harn" in Orlen
an der Cippc und benadibartcn Flüssen gleichstehen wird. Hadi Dalesius
not. Galt. S. 240 bedeutet „ham" soaicl wie „Dorf". Das Fehlen (?) der
Erdburg wird durch die besondere Bedeutung des lüalles und jedenfalls
durch die Höhe des Haltener Kastells zu erklären sein. Die oon Philippi
ebenfalls erwähnten Grabanlagen in der lüestruper Heide spredien gleidier-
weise für einen widitigen Kampfplatz, und zwar für einen der römischen
Kriegsära ungehörigen, mögen die Gräber nun nadi der angezogenen
Tradition römischen oder nur germanischen Ursprungs sein, lüenn wir
mit Philippi die lüeftruper Heide als den Ucberrest eines Stausees anzu¬
sehen haben, erklären wir dieses so benutzte Terrain riditig als Zubehör
zu einer lüasserburg.

Tafel XXVII: Die Burg im Bröggel. Der Harne hängt zusammen
mit „Bruch", brok, brogi (keltisdi) und enthält den Hinweis
auf eine lüasserburg — Sdiulze-Üorsmann.

Tafel XXXVII: Das „Cagcr" bei Bokelob: mit diesem Hamen
oerglcidie „Ringboke" — altes Haascbctt —Sdiulze-lüekenborg.

Aus der lüesergegend führe idi nadi Knoke: „Kriegszüge des Ger-
manikus" nur im Dorübergcben Hamen wie „Süllhof" (su-li), Sulinger
IHoor, Bollsee (zu boll und see) [AI Düsseiburg (dus-se-li) als
lüasserburgcn an. Ueber die Erdburg an letzterer bemerkt Sdiudihardt in
den Bonner Tahrbüdiern 1905, 4, S. 266: „Im oorigen Sommer wurde das
gute Beispiel eines kleinen ooalen Ringwalles, eines redit häufigen Typus,
in der Büsselburg bei Rehburg ausgegraben. Die Sdierbenmassen waren
fast einheitlich sädisisdi, nur in ihren Ausklängen bis in die fränkisdi-
karolingisdie Zeit rcidiend." — Knoke weist S. 363 bei Bestimmung der
lüohnsitze der Angrioaricr auf die oielen „alten Fluf3bettcn" der lüeser
hin, wcldie auf beiden Seiten nodi jetzt angetroffen werden. Besonders
gilt dies oon der Strcdrc oon Sdiliisselburg bis zur IHündung der Aller.
Auffallend sind jedodi die äuherst langen alten lüescrarme (7—8 Kilo¬
meter). Hier wird natürlich deren Herstellung durch fflcnsdicnband fraglidi,
und idi wage am allerwenigsten eine Entsdicidung darüber. Sollte jedodi
sdion oor der Römerzeit die lüeser sowohl oon Rinteln bis Erder als audi
oon Sdiliisselburg bis Süllhof ihr Bett selbsttätig ocrlegt liaben, so ist mit
gröfster lüabrsdieinlidikeit anzunehmen, daf3 diese Stellen als lüasserburgen
im Grofäen oon den Cheruskern bezw. den Angrioariern benutzt worden
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sind. Die oon Knoke gegebene Ermittelung des Sdiauplatzes der 3dista-
oisosdiladit bei Eisbergen und der Sdiadit am Angriuaricrmall bei Ccese
halte idi gerade aus dem Grunde für eine sehr gliicklidie, meil hier soldic
keltisdi-gcrmanisdic üolks bürgen sidi befunden haben merden.*}

LDenn Germaniluis also im Jahre 16 n. Chr. bei 3distauiso und am
Angrioariermall die öolhs- und somit audi die Königsburgen der beiden
Dölhcr angegriffen bat, so loird das ganz oortrefflich zu seinem bisher be¬
tätigten Prinzip des „konzentrisdien Eingriffs" stimmen. Der Stob ins Fjerz
ztoeier Grenzoölker an der Weser bildete den Absdiluss seines Offensio-
und Racbezuges.

Um über den Hamen des Schauplatzes der letzten Chcruskcrsdiladit
des Germaniluis den Dersndi einer Erklärung zu magen, so halte idi die
Form 3distaoiso für mabrscbcinlidier als 3disiaoiso. tdistaoiso zerlegt sidi
leicht in 3d-is || taoi-su, Wie in dem Hamen ]d-asa — die 3tz (Alain) der
Wortteil asa „Badi", IDasser" (ITi. S. 42) das unbekannte 3d zu er¬
klären scheint, so auch is in 3d-is (anscheinend bestätigt durdi Corpus

inscript. Latini: inscr. deLnguedoc Nimes n. I512: Suliviae tdennieae Mi-

nervae votum). Bestimmt aber ist im zuzeiten IDortteil s u Wiedergabe oon
t a 0 i; nach d'Arbois de Jubainville = „der starke, reibende Fluss" (cf.
Tacitus ann. II, 11: qua celerrimus amnis = „ipo der Flub am reibendsten
mar". Hiernach ist audi der Harne „Eisbergen" einfach aus i s abzuleiten
und als lüasserburgbezeidmung zu erklären.

Hadi all diesen Beobaditungen tritt die Frage schon deutlidier heroor,
ob mir es bei den aufgezeigten Beispielen tatsädilidi mit einem r ö m i s ch e n
Bürge n system zu tun haben. Selbstredend sollte es mir nicht in den
Sinn kommen, ohne meitere Untersuchung abzumarten, alle an Wasser¬
burgen sich findenden Erdburgen (cf. Düsseiburg) kurzerband als römisch
zu erklären. Doch glaube ich sagen zu können — um nadibcr meitere
Bemeise dafür zu erbringen —: An der Gippe hatte ein römisdies (Klein-)
Burgensystem zur Zeit des üarus seine Fjcmptbasis, und der Dersudi, es
bis in die Wesergegend oorzusdiieben, ist mahrsdieinlidi erfolgt. Was mar
der Sinn dieses Burgensystems? Wir mollen folgendes mahrsdieinlidi zu
madicn sudien: Es mar das Anzeidicn der durchgeführten Occupation dieser
Gegend und diente nicht nur der militärisdien Übermadiung der unter-
morfenen Stämme. Don hier aus üollzog sich oielmcbr audi die Kolonisation
und Dermaltung des Occupationsgebietes.

Um es audi hier zu miederholen; meine Absidit ist nicht, sdilank
fertige Resultate zu liefern. Wir gilt es, Fragen und Gedanken, die sidi
aufdrängen und durdi Tatsachen gestützt merden, der meiteren missen-
sdiaftlidien Forschung zur Prüfung zu unterbreiten. Also das gesudite

*) F)ie und da in Westfalen werden solche Flu&werder als „Landwehr" bezeidinet.
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Burgensystem müßte oon berufener Seite im Terrain, d. h. in der aufge¬
zeigten üerbindung mit lüasserbnrgen, möglidist oollständig festgestellt
inerden. Die Herstellung gegrabener Flußbetten weiterhin durch örtlidie
Untersuchung konstatiert, und der Boden wichtiger Wasser¬
burgen gegebenen Falles auf F u n d s t ü xk e u 11f e r s u dl t
werden.

Ein Streiflicht auf Faltern.
Unsere Beobaditung findet wieder ihre oolle Bestätigung bei Haltern.

Der Flame selbst weist bereits den Weg. Er wird entstanden sein aus
ha-latara: ha? bai? Rrtikel? germanisiert? latara = „Wasserbaus" (111. S.
226.; — irisdt ist lua - „Wasser" cf. Cupia „die Gippe", tuar = „Raus").
In Gallien gab es das castellum Catara. Don diesem sagt üalesius not.
Gall.: Castrum Latara . . . alio nomine dictum est Castrum Paludis a situ.

Plinius in capite VIII libri IX sie scribit: Est provinciae Narbonensi in

Nemausensi agro stagnum Laterna appellatum == „das Kastell Catara heißt
nadt seiner Cage mit einem anderen Flamen „das Sumpfkastell" . . . Plinius
schreibt im 8. Kapitel des 9. Budies: „Zur Prooinz Flarbonensis gehört im
Gebiet oon Flemausis eine Wasserburg, Caterna mit Flamen"
(— Catara). In der Habe gab es nadt üalesius audt ein Kastell Lupianum,
ein Flame, der an unser castellum Lupiae fiumini adposituin anklingt.
Diese Parallele niadit die Entstehung und Bedeutung des Hamens Haltern
zicmlidt dnrdisiditig; denn die oon Pbilippi aus der vita rythmica Liudgeri
(1140) beigebradtte urkundlidte Flamensform lautet: Halatra (Illitteil. II S. 11).
— Wenn nun außerdem die andere urkundliche Form Haiostron Halost(e)ron
(1017) beigebradit ist, so haben wir diese als eine llebenform anzusehen,
die audt als solche die gleiche Bedeutung und wohl gar nodi einen weiteren
Fingerzeig enthält: Co = „fließendes Wasser" (III. S. 109). Zu der Zu¬
sammensetzung der ersten Silbe „Hai", hier wie oben, oerglcidte man
„Heil" [A 1 12], hl - st(e)ron erkennen wir die beigebradtte Bezeidmnng
stere für die Cippe wieder [AI,.,]; ster ist erklärende Wiedergabe oon
balo; on ist die keltisdie Endung, meldte auf eine Siedelung hindeutet
(Kl. S. 120). Selbstoerständlich kamt aus Halost(e)rou nicht „Haltern" ab¬
geleitet werden. Aber sollte neben jenem Flamen nicht audt der gekürzte
ster(e)on in Gebrandt gewesen sein? Dann haben wir hier den mit dem
Ptolemäischen Stereontion identisdien Hamen, was wabrscbeinlidier
klingt, als die Ableitung dieses Hamens aus Steoermür (Steoermuthi). —
Eine gewisse Analogie Wäre Segu-steron; d'Arbois de Inbainville übersetzt
dies mit „forteresse forte". ht Wirklidtkeit ist steron hier Wiedergabc oon
dem oorangehenden segu : steron = „Hiederlassung, Befestigung am Fluß";



es bliebe nur die Frage zu beantworten: ist segu gleidi dem uns bereits
bebannten sege-sega (cf. Sibtirg)? Diese Antwort folgt später [AI,,].

Der Harne Steoermür (= moor? = mutbi) wird sooicl wie Sumpf
bedeuten. So haben wir denn einmal in dem spitzen Wündungswinkel
der Steuer den Rest einer Sumpfbefestigung. Dah ein Gehöft Steoermür
darin liegt, bestätigt nur diese Ansicht. Wuh es denn nidit aber ein
Schulzenhof sein? Die zu Heft H der tTfitteilungen der Altertums-
kommission für Westfalen" beigegebene Tafel II: „Scbematisdic Darstellung
des Cippelaufs zwischen Flasheim und Bossendorf 1704" weist in der
ersten Cippekrlimmung westlidi 0011 Flasheim den Hamen „Bumann's
Kamp" nach. Dieser Kamp wird oon jeher zu dem Gute Steoermür gehört
haben. Der „Bumann" spricht wie für die Wasserburg so für den Ersatz
des Schulzen, wenn dieser nicht nodi besonders oorhanden ist. — Audi im
stumpfen IHündungswinkel der Steuer können wir sodann die Wasserburg
nadiweisen. Der alte Wasserlauf an den römischen Befestigungsanlagen
entlang, weldien die einzelnen Beridite in den „Witteilungen" für einen
„alten Cippearm" ansehen, bedeutet nidits anderes, als was
nvUj-ilyi'vnöai besagt, eine k ü n s 11 i cb e Anlage an dieser Stelle.
Der Arm oerband Steoer und Cippe. Der Harne „Wersch" für den
zwischen diesem „Arm" und der eigentlichen Cippe liegenden Werder be¬
weist es obendrein; die „Burbröger Gärten" ebenfalls; bur = „fliehendes
Wasser" (W. S. 53); brogi wie oorbin. Und nicht zum wenigsten beweisen
es die in den „Witteilungen" sidi findenden Kartenskizzen. Wieder haben
wir eine doppelte Wasserburg oor uns.

Welche Sdnoierigkeiten hat bisher dieses „alte Fluhbett" gemadit!
Koepp's Untersuchung (Witt. IV 62 ff.) kennzeidmet soldie: „Uns kam es
auf die Datierung dieses Fluhbettes an, und diese ist durch die Ausgra¬
bungen unzweifelhaft gegeben, weniger durdi die Auffindung römischer
Sdierbcn in der Tiefe der Fluhrinne als durch die Pfahlsetzungcn am Ufer,
die zweifellos (?) römisdien Ursprungs sind. — Das Ergebnis ist über¬
raschend. Die oon den Römern (?) gesetzten Pfähle stehen im Woor des
Uferrandes; die die Fluhrinne überdeckende Woorsdiidit kann aber nur
nachrömisch sein. Dodi etwa 1,20 Wcter unter dieser Acmptmoorsdiidit
hat sich eine dünnere oon bödistens 0,40 Wcter Stärke gefunden, und un¬
gefähr aus der gleidien Tiefe sind die römisdien Sdierben gehoben worden.
Es ist also wohl erlaubt, die zur römischen Zeit sidier sdion bestehende Woor-
schidit des Ufers mit der tieferliegenden im Fluhbett selbst zu oerbinden
und diese dünne Woorschicht als die Sohle des römisdien Fluhbettes anzu¬
sehen. — Die fast 2 Weter tiefer liegende, oon uns nur durch Bohrung
festgestellte Sohle ist die einer weit zuriidiliegendcn Zeit. Dieses älteste
Fluhbett hatte sidi mit Woor zugesetzt, dann aber hatte der Fluh in diesem
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ffioor sich oon neuem ein Bett gewühlt, indem er nur zwischen moorigen
Ufern hinflob. So mar es zur Römerzeit. Dann mar die Cippe oon neuem
zuriickgewidien und hatte das Bett zum zweiten IRale der üermoorung über¬
lassen. — lüar das so, dann muh die Cippe schon oor der Römcrzeit nodi
einen andern lüeg gehabt haben. Es muh also das heutige Cippebett —
ein drittes sdieint in der ganzen niederung nicht oorhanden gewesen zu
sein — bereits bestanden haben — zur römischen Zeit, weil diese bcsdicidene
lüasserrinnc unmöglich die ganze Cippe gefabt haben bann, zur oorrömischen
Zeit erst recht, weil unser Fluhbett sidi in lTloor oerwandeln konnte".

All diese Schwierigkeiten lösen sidi glatt unter dem oon uns gegebenen
Gesichtspunkte. Besondere Sdnoierigkeiten machte bisher die Bestimmung
des Zweckes jener erwähnten Pfahlreihe am Ufer dieses Armes. Aus
Kocpp's Darstellung hierüber geht ebenfalls heroor, dab sidi diese Pfahl-
reihe nicht ohne Bedenken der römischen Anlage zuweisen läht. lRit-
teil. IV 43: „Da die lichten Pfahlreihen, wie gesagt, auch oberhalb wie
unterhalb des Fjalbrunds sidi finden, die Uferseite aller späteren Kastelle
offenbar begleitend und im lüesten erwicsenermaben darüber nidit hinaus¬
reichend, so ist es möglidi, dab die entsprechenden Pfahlsetzungen oor dem
Fialbrund nidit derselben Zeit angehören, wie die dichtgestellten Pallisaden,
sondern einer späteren Periode (?), in der ein gröberes Kastell die kurze
Uferstrecke der halbrunden Befestigung umschlob". Krüger sagt dazu ebenda
S. 51: „dab also (diese Streifen ebenso wie) die ITIoorpfähle oon einer
Befestigung des Ufers herrühren und ebensowenig wie jene Reste der üer-
sdianzungen sind, kann nicht wohl bezweifelt werden. Sie sind ebenfalls
Reste des Pfablwerks, und das Gesamtbild dieser Uferbefestigung ist durdi
sie zu oeroollständigen." — Aber gegen die gedadite römisdie Umzäunung
spricht Krüger's Rotiz selbst: „]m lRoor selbst glaubten wir häufig die
Reste oon Reisig zu erkennen, einzelne Zweige, deren schräg abgesdinittene
Enden nodi die IRensdienhand, die sie dorthin gebradit haben mub, oer-
ricten". Die Pfähle waren also offenbar als das Gerippe einer Umzäunung
durdi Fleditwerk oon Zweigen oerbunden. Diese Umzäunung kann aber
nadi dieser ihrer Art und nadi ihrem Fundort nidit zum Sdiutze der

römischen Kastellaniagen gedient haben, lüir haben sie einfach für die
Umzäunung de keltisch-germanischen lü asser bürg anzusehen —
am äuberen Ufer oder aber nadi Analogie oon Caesar b. G. V 18 3 zu
erklären: Ripa antem erat acutis sudibus präfixis munita, eiusdemque generis
sub aqua defixae sudes flumine tegebantur; cf. Cioiits 44, 39 am Sdiltib.

Und nun das erwähnte Ralbrund der römisdien Anlagen, oor dem
diese Pfalilreihe, bisher unerklärterweise, entlang läuft. IRan hat an dieser
Stelle einen Brückenkopf gesudit und hat einen Sdiiffsanlegeplatz darin
sehen wollen, lüohl mit Unredit. Radi meiner Ansidit bedeutet dieses
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ßalbrund einfach den Platz, mo die Römer ihre Wurfmaschinen aufstellten,
um sie in das feindlidie Cager hinüberspielen zu lassen. Die Form des
Ralbrunds, die Cage an der Wasserburg, alles spricht dafür. Eine einfadic
Überlegung ergibt hier eine ähnliche Situation rnie bei Tacitus annal. f 56,
ido bei Germanikus' Feldzug an die Eder im dabre 15 n. Chr. bei einem
Kampfe an diesem Flusse ebenfalls die tormenta ermähnt icerden, und
ido es sidi allen anderen Beispielen cntsprediend lüieder um den Kampf
an einer Wasserburg bandelte. *)

Wir halten also Raltern für das bei Tacitus annal. II 7 als castellum
Lupiae flumini adpositum bezeichnete, für „das an die Cippe gelehnte Kastell"
oder noch besser „das Cippekasfell". Diese Bezeichnung kommt ihm zu
als Gegenburg gegen die dortige Wasserburg, die sidi audi im Keltischen
als „Cippeburg" bezeichnet: (Ralo-jsteron, uhc uorbin audi die Wasserburg
Rliso nadi der Seseke benannt mar.

Tacitus erzählt sunimarisdi die Entsetzung des Kastells durdi Gcr-
manikus, als es 16 n. Chr. oon den Germanen belagert unirde. Germanikus
führt auf die Kleidung oon dieser Belagerung sedis Cegionen dortbin, ein
ungeheures Rufgebot. Er hatte dieses Fjeer uiohl schon bereit zum Einfall
in Germanien durch die Expedition oon der Ems aus. Die Germanen
mochten ihrerseits oon der Rüstung oernommen haben; so bedrohen sie
das Fjaltener Kastell, das loohl erst kurz zuoor nadi einer früheren Zer¬
störung aufgebaut uiar, loohl gar durdi Germanikus selbst im Gabre oorber.
F)ierdurdi uierden sie zu der Belagerung gereizt uiorden sein. Sie ziehen
sidi aber beim Gerücht oom Fjerannaben des groben Römerheeres oom
Kastell zurück. Da sie keine Gelegenheit zum Kampfe geben, so sudit
Germanikus sie jetzt auch nidit. Er oerfolgt das Germanenheer nicht
loeitcr. Seine übrigen Demonstrationen über Faltern hinaus (bei Rliso ?)
machen hödistens den Eindruck einer Drohung und einer Dersdileierung des
loabren Zieles für den beabsichtigten Feldzug, mehr aber nodi denjenigen
einer captatio benevolentiae des sidi als grobmtitig aufspielenden Siegers
oom üerbst oorber zum Ziocck der Einführung einer römisdien Derioaltung
bezio. audi eines Bündnisschlusses. Dies müssen uiir im Rüge behalten, um
annal. II 7 zu oerstchen. Eine Bestrafung der Feinde loegen Zerstörung
des Drususaltares und des Grabhügels der Uarustruppen in der Rähe des
Teutoburgiensis saltus, der also nicht gar loeit oon dem bei dieser Gelegen¬
heit ermähnten Kastell Rliso gelegen haben kann, findet nicht statt, obioohl
Germanikus diesen Grabbügel doch erst im Dorjahrc errichtet hatte. Den
Drususaltar stellt er mieder her und hält mit den Cegionen Trauerparade
zu Ehren seines Daters Drusus ab. Den üarusbiigel loiederberzustcllen

*) üergleiche auch üellcjus II, 107: cum citeriorem ripam praedicti fluminis castris occu-
passemus, und Diele Beispiele bei Cäsar.
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befindet er nidit für gut (tumulum iterare haud visum). Das madit weiter
den Eindruck, als wollte Germanikus die Erinnerung an Da ms als
Statthalter in Germanien oerwisdien und die Erinnerung an
seinen üater Drusus wachrufen, wie denn auch Kaiser Tiberius die
Errichtung des üarushügels oorber überhaupt nicht gut geheif3cn hatte
(quod Tiberio haud probatum, annal. I 62). Germanikus will also keinen
Anlafe zu ücrwickelungen geben. Er will diesen Stridi pacificieren und der
römisdien Derrsdiaft unterstellen. Bis zum Aufbruch der Flotte zum Cherusker¬
feldzuge wird sein Deeresaufgcbot wohl oerwendet worden sein, wie es
annal. II 7 oermuten leibt: mit Anlegung der limites und aggeres.

Der Schlüssel zur Bestimmung

des Teutoburgiensis saltus.
lladidem Aliso bestimmt ist, steht audi sogleidi erneut die Frage

oor uns: wo lag der Teutoburgiensis saltus, den Tacitus als den Ort der
üarussdiladit erwähnt (ann. I 61)? Die Übertragung dieses Hamens auf
das Osninggebirge ist erst jüngeren Datums und rührt nadi Knokes Er¬
mittelung oon Bisdoof Ferdinand oon Paderborn zu Anfang des 18. Jahr¬
hunderts her. Die Benennung eines Gebirges nach einer einzelnen Burg
wäre im Altertum audi etwas Ungewöhnliches. Itur Gaue wurden nach
einzelnen Burgen benannt, lüolil trugen Gebirge die Bezeidinung saltus,
aber in üerbindung mit selbständigen, nidit oon einem anderen Hamcns-
träger entlehnten Eigennamen, bezw. den daoon abgeleiteten Eigensdiafts-
wörtern: Hercynicus saltus, Pyrenaeus saltus (saltus Pyrenaei), saltus Thermo-
pylarum.

lüegen der engen üerbindung, in der „saltus" bei den alten Sdirift-
siellern häufig mit dem lüortc palus sidi findet, wird eine Prüfung des
üerbältnisses der „saltus" zu dem oon uns als lüasserfliebburgen definierten
paludes am Platze sein.

Bei Cäsar de bello Gall. VII, 19 bekommen wir ein ansdiaulidies
Bild oon der gesdilediterweisen Aufstellung eines gallisdien Stammes zum
Kampfe in einer lüasserburg: hoc se colle interruptis pontibus Galli fiducia
loci continebant generatimque distributi omnia vada ac saltus ejus
paludis obtinebant. Soll das etwa bedeuten: „Sie hielten alle Furten
und Übergänge jenes Sumpfes besetzt"? Aber an „Übergänge",
gleidibcdeutend mit Brücken, darf nidit gedacht werden; denn oorber steht
in erruptis pontibus; die Brücken waren abgebrochen. — Audi bei Cäsar
b. G. VI 48: atque il'e latebris aut saltibus se eriperet — erscheint es zu
sehr unoermittelt, etwa an lüaldgebirge zu denken. Sollte aut liier

7
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erklärend stehen, sodab saltus mit latebrae glcidibedcutend wäre,

die „saltus" also als Schlupfwinkel gekennzeichnet würden? Bei

Tacitus finden wir saltus in dieser Weise durdi aut mit paludes oer-

bunden, sodafe wir die Absicht der Erklärung seitens des Schriftstellers

darin sehen könnten. So annal. XIII 54: eoque Frisii juventutem saltibus

aut paludibus, inbellem aetatem per Iacus admovere ripae: „und deshalb lieben

die Friesen die junge fflannsdiaft in den saltus oder Sümpfen, die wehr¬
losen Alten an den Seen hin dem Ufer näher wohnen." — Don Wald¬

gebirge kann hier nidit die Bede sein. Darf es ohne Weiteres mit paludes

gleichgesetzt werden als Wasserburg ? Dagegen spricht die Bedeutung oon

aut, die wenn nicht ausscbliebend, so doch limitierend ist; ferner die Der-

bindung saltus et paludes, die ebenfalls sidi findet, sowie andi der oorhin

angeführte Ausdruck: saltus ejus paludis, in dem anscheinend saltus als

irgend ein Zubehör zur Wasserburg charakterisiert wird. Sollte dies

das Wirtschaftsland gewesen sein? Die Cexika geben den Ausdruck

„Diebtrift", „Dreesch", „Aaide" an. Esselen führt aus Gesner's linguae

latinae thesaurus an: Saltuni Gallus Aelius ita definit: Saltus est, ubi silvae

et pastiones sunt, quarum causa casae quoque: „wo Wälder und Weiden

sind, ist ein saltus oorbanden". Ebenso aus Cicero pro Quintio VI 28:

Quintius contra jus, consuetudinem, edicta praetorum de saltu agroque com-

muni a servis communibus vi dejicitur = „Quintius wird gegen das Redit,

das Fjerkommen und gegen die Bestimmungen der Prätoren durch die

öffentlichen Diener 00m (Anteil am) Staats-saltu; (Weide?) und Staats¬

acker mit Gewalt oertrieben". — In Corpus inscript. lat. XI 1147 findet sich

sabus praediaque Tarboniaa = „saltus und Candgüter" in üerbindung. -

Als Qagdgründe wilder Tiere (Auerochsen) steht feraces saltus bei Tacitus

annal. IV 72.

An Beiwörtern findet sich bei saltus, wo es nicht geradezu als Wald¬

gebirge zu oerstehen ist, periculosus „gefährlich", silvosus „waldreich",

invius „unwegsam", angustus „eng", obscurus „unbekannt".

Bei Plinius nat. hist. III 15 findet sich saltus Gilliani = (Gallisdie?

keltisdie?) „Saltus, (die =) deren Bewohner mit Beinamen Aquinaten

beiben". Sie werden 0011 oppida „Städten" = „Burgen" unterschieden.

Waren die Aquinaten als Dolsker etwa in 5öfen an Wasserburgen gesiedelt ?

Dab auch mit dem Teutoburgiensis saltus nicht ein Waldgebirge ge¬

meint sein kann, besagt übrigens der weitere Derlauf des taciteisdien Be¬

richtes über Germanikus' Expedition zur Bestattung der in der Darusscbladit

Gefallenen (ann. I, 61). Cäcina wurde ooraufgeschickt, dab er auf dem

Wege zum Teutoburgiensis saltus die oerborgenen Stellen der saltus aus¬
kundschaftete: ut occulta saltuum scrutaretur. An diese Worte sdiliebt sidi

der bereits [A I 1S] behandelte Teil des Berichtes an: pontesque et aggeres
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timido pallidum et fallacibus campis imponeret. mindestens neben dem
überfluteten und dem nur menig oersumpften Teile der lüasserburgen
(paludes) müssen die saltus zu suchen sein, menn sie nidit mit den paludes
unter Zugehörigkeit der faliaces campi identisch sind. Die saltus sind audi
hier nidit selbst etma inaldiges Terrain, med annal. I, 61 gesagt mird,
dab Fiaine in der Rühe irtaren. Dabei können die saltus doch hinter
Buschmerk und Bäumen sidieres Dersteck geboten haben.

Als Gcrmanikus 15 n. Chr. zum Überfall 1 auf die IRarsendörfer
durdi die silva Caesia beranmarschiert mar, mahlte er oon da an einen
Weg durch unbekannte saltus: saltus obscuros permeat. 3m Gegensatz zu
dem kürzeren und gebräudilidien Wege ist jener schmieriger und nodi nicht
oersudit. Der hinterlistige Überfall auf die IRarsendörfer niadit die
Brukterer, Tubanten und Usipcter kriegsmobil. Sie legen in die saltus,
durch melcbe das römisdie Reer zurückkehren muf3, militärische Besatzung
hinein (an ial. I. 51). Insidere ist dafür hier und andermärts der technische
Ausdruck, mie insidere für das Bcmohnen der Burgen. Rur in
einem langen Zuge kann das römisdie f}eer bei der Rückkehr sidi durdi
die saltus hindurdiminden (donec agmen per saltus porrigeretur). Die Feinde
halten sidi zunächst ruhig, plänkeln gegen Front und Flanke nur menig,
greifen dann aber mit allem Hochdruck die Queue an. tTiit saltus kann an
sich hier mieder kein Waldterrain gemeint sein, denn: mit einem Gemalt¬
stob drängen die Römer den Feind auf offenes Feld und bauen ein. Die
Spitze des römischen Zuges mub auf jenen Angriff hin aus dem Walde
herbeieilen — unouqe impetu perruptum hostem redigunt in aperta caedunt-
que: simul primi agininis copiae evasere Silvas castraque communivere. Als¬
bald haben mir mieder mie so häufig, die Situation, dab der betreffenden
Wasserburg gegenüber ein befestigtes Cager aufgesdilagen mird. Fjier
mird im Cande Fub gefabt.

Zum eigentlidien Teutoburgiensis saltus gehört mieder ein campus

(„medio campi"). Dürfen mir audi hier dafür den Ausdruck „Weidekamp"
in Anspruch nehmen? Sind mir in der Alisogegend an der Bruktercrgrenze

(ad Ultimos Bructerorum — Bcmeis später —), so merden mir ja mit
einigem Redit den Charakter dieser Gegend für den Charakter der oon
Tacitus annal. I, 61 ff. geschilderten halten dürfen.

Radi annal. I, 63 hatte Armin einen Teil seiner Krieger in den saltus
oersteckl: quos per saltus occultaverat. Das kann audi hier nicht heiben
„in Wäldern" oder „Gebirgssdiluditen". Denn Tacitus erzählt, dab Armin
einen anderen Truppenteil (zum Sdiein) sidi auf die Wälder zu bemegen
läbt (Riiduoärlsdiocrsion), um, nämlich oon einer anderen Seite, den oer¬
borgen gehaltenen Teil seiner Truppen einen Angriff auf die römische
Reiterei ausführen zu lassen. Das gelang auch, sodab beinahe die den

7*
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Reitern zu Rülfe geschickten Coborten nun oon diesen, die bereits auf de r
Flucht sind, in die Sümpfe gedrängt morden mären. Also audr hier mieder
das Ergebnis, dab saltus ein nicht, oder nidit zu sehr oersumpftes
Gelände an den Wasserburgen sein muh.

Annal. I, 65 schildert Tacitus, mie die Germanen bei festlichen Ge¬
lagen mit fröhlichem Gesänge oder rauhem Geschrei die Talniederungen
und die miederhailenden saltus erfüllten. F)ier muh der Begriff aber
mieder ein engerer sein. Er sdioint auf die Wasserburgsiedelungen au
sich zu passen. Ebenso annal. II, 11, mo Tacitus an der Weser eine
Ebene ermähnt, die oon saltus eingesdilossen ist (in planitiem saltibus
circumjectam). Annal. II, 14 madit Germanikus seinen Truppen Wut mit
den Worten: nicht nur offene Felder seien für den römisdien Soldaten zum
Gefedit oorteilbaft, sondern, menn man nur Überlegung gebrauche, auch
Wälder und saltus.

Idi bin geneigt, in dem Begriff saltus eine engere und eine meitere
Bedeutung zu unterscheiden. ]m engeren Sinne miirde saltus dem Ausdruck
palus als Sumpfbefestigung oder Wersch gleichkommen. Rier mürden
gröbere oder kleinere Derhaue am Flnb und Badr darunter zu oerstehen
sein. Sie gaben ja dem germanischen Candc sein Gepräge. — Im mei¬
teren Sinne mürde saltus das Gelände mit umfassen, meldies besonders
auch zu einer gröberen Wasserburg gehört, menn mir diese nämlich als
einen militärisdi - politischen und zugleich wirtschaftlichen
Begriff nehmen. In diesem Falle mird es alsdann dem keltisdrcn brog,
brogi = „Bezirk", „Gegend", „Candstridi" (? cf. ßolder) gleichkommen.
Cetzterem Ausdrucke setze ich die germanischen Bezeichnungen „Bruch",
— „bruk" — „brauk" u. ä., somie „Sundern" gleich. Wit diesen Be-
zeichnungen, die in Westfalen immer mieder oorkommen, mühte sich also
saltus in etma decken, llach Windiscb und Thurneysen soll „brog", so
gibt Fjolder an, mit dem altnordischen „mrog", „mork", dem lateinischen margo
und dem gotbisdieti „Warke" zusammenhängen. „Brogilo" ist ein umzäunter
Bezirk (Gehöft? 5ufe? oder auch mobl Dorf? Warkgenossenschaft?) Am
bezeidinendsten ersdicint mir hier für saltus der Ausdruck: „Burgmark"
als Wasserburggelände.

Dab nun beide Begriffe leicht in einander übergeben können, liegt
bei der einfachen militärisch - politisdien üerfassung der Kelten - Ger¬
manen und bei ihrer daoon abhängigen Art zu mohnen, auf der Rand.
In den Schilderungen der Kämpfe ztuiseben Römern und Germanen muh
meistens der engere Begriff das üerständnis herbeiführen. Grundsätzlidi
bildet er aber mit dem meiteren Begriff ein Ganzes.*)

*) Da inzwischen schon heroorgetreten ist und noch mehr heroortreten wird, dab die Beschaffen¬
heit der Burggebäude für unsere Untersuchungen heine Rolle spielt, so lassen wir diese Frage ganz
unberührt. Uacitus Germ. c. 16 wird hier den einzig möglichen Rufschiuli geben.
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nian iDird mir nun oiclleicht entgegenhalten, gerade bei der zuletzt
angeführten Tacitusstclle annal. II, 14 müsse saltus mobl mit silva iden¬

tisch genommen merden, denn hernach sei oon einem Kampfe an einer

Sumpfbcfestigimg absolut keine Rede, sondern oon einem Kampfe im Walde,

II, 16: Pone tergum insurgebat silva, editis in altum ramis et pura huino

inter arborum truncos. „In ihrem Rücken stieg Waldgelände an. Die

Zmeigc toaren aufredit in die Röhe geioadisen, und der lüaldboden zmisdien

den Baumstämmen mar frei". — Run kann man hier nicht einmal sagen,

die Römer hätten die lüahl frei gehabt, melchen der beiden örtlichen üor-

tcile sie sidt zum Kampfe aussudien mollten, ob silva oder saltus. Die

Cherusker standen auf der lüaldhöhc: soli Cherusci juga insedere Es mar

ihr Sdiladitplan, die untenstehenden Römer in den hinter diesen liegenden

Sumpf zu drängen. Selbstoerständlidi durchschaut das Germanikus. Eben

deshalb bat er oorher seine Soldaten für beiderlei Kampf, somohl im lüald

als auch in den salius, instruiert: non campos modo militi Romano ad

proelium bonos, sed si raho adsit, silvas et saltus (II, 14): „Rieht nur offene

Felder seien dem römisdten Soldaten für den Kampf oorteilhaft, sondern

rnenn man mit Überlegung bandele, audn Wälder und Wasserburg¬

gelände". Der nun folgende Satz unterscheidet sich auf das genaueste

zmischen Wald und saltus: Nee enim immensa barbarorum scuta, enormis

hastas inter truncos arborum et enata humo virgulta perinde haberi quam

pila et gladios et baerentia corpori tegmina = „denn nicht so gut liefsen

sidi die ungeheuren Sdiildc der Barbaren, die gemaltigen Speere zmischen

den Stämmen und Bäumen und den aus dem Boden aufgesdtossenen Ge-

büsdien handhaben mie die Wurfspiebe und Sdimerter und die dem Körper

didit anliegenden Schilde".*) Inter truncos arborum bezieht sich

auf den Kampf zmischen Waldbäumen, und inter enata humo

virgulta auf die Beschaffenheit der saltus, die mit Straudi-

merk bestanden sind. Die Straudibecken und Knicks unserer mest-

fäliscben Bauernhöfe merden die gepflegten Reste jener ungepflegten
Strauchbestände sein.

Eine kurze Bemerkung über diese virgulta in den saltus oder Burgbezirken

inird hier am Platze sein. In den bisherigen Persuchen, den Htisoflub zu be¬

stimmen, spielten die althochdeutschen Ramen für die £rle eine Rolle, insofern sie
ihren Standort am Geioässer hat. Sie ioird aber selbst erst oom Geioässer ihren Ramen

erhalten haben, indem sie erila und elira, oder alsa, alisa, aiesa heibt [A I ,„]. Bestätigt

toird das auch coeiterhin durch Übertragung des nachgeioiesenen Gewässernamens botl
auf dieses Sfrauduoerk. Grimm „lüeistümer" S. 141 Ro. 16 ermähnt nämlich bei

Dülmen die ITiastrechte im Söbekenbruch — also nebenbei eine zureite Seseke

— und Bollenfelde, soioie das Recht auf Abtrieb der Erdelen (Erlen) oder Elsen-

böllen daselbst. - Die den gleichen Standort teilende Sahoeide heibt lateinisch
*) Ha di Knohe.



Salix, an saltus anklingend, althochdeutsch sal-aha — beide IDortbcstandteilc

gehen auf keltische Bezeichnungen für „IDasser" zurück — und griechisch t"u'y.r h
was noch auffallender auf das keltische he - Ii und ka hinweist; darin würde wieder

die Bezeichnung für die Wasserburg oder ihren Bezirh stecken; cf. LEh'xi]. [AI,,]

Die gl ei die Ansdiauung über die saltus als Zubehör 211 Wasser¬

burgen geuiinnen uiir aus Frontinus straf. I 3, 10 : cum Gerniani more suo

e saltibus et obscuris latebris subinde impugnarent nostros tutumque regres-

sum in profunda silvarum haberent Und so denn sdilieblich überall.

Den weiteren Beweis, dab saltus etwa mit dem uns häufig begeg¬

nenden brog, brudi, brauk gleiche Bedeutung haben wird, entnehme idi

aus üalesius not. Gall. Seite 101 Artikel Broburgus Castrum sdireibt er:

Veteres tabulae ante annos D C datae nunc Broburgum, nunc Bruchburch

Castrum, id est Brocburgum sive lutosum oppidum vocant (eine Burg-

siedelung im Sumpfgelände); bruch et broc lutum significat. (HB! Das

Woment der Aussonderung als Burggelände kommt aber hinzu). Und

unter dem Flamen Bruccia S. 102, ähnlicher Bedeutung, bemerkt er:

(Aimoinus Floriacensis monachus) „Ademarus" (inquit) „filius Widonis in

urbe Lemovicina Vicecomitis Castrum, quod a rusticanis Bruccia dicitur, in-

gressus, dominum se agebat. Ibidem Bruciae firmissimum praesi-

dium nuneupat. . . . Nunc nominatur Brosse, et pagus circumjacens ac

silva loco proxima eadem appellatione censentur. Hoc castellum cum pago

a silva cognomine nomen videtur aeeepisse. Bruccia enim seu Brossa silvam

olim lingua Gallica significabat. Unde hodieque „brossare" Nostris est Silvas

perlustrare ac penetrare." — hiernach scheinen wir wieder bei der Bedeutung

„lüald" (silva) für saltus angekommen zu sein. Allein Dalesius ist sidi

seiner Sa die selbst nicht sicher. Der Satz hoc castellum cum pago a silva

cognomine nomen videtur aeeepisse zeigt das: „Dieses Kastell scheint

mitsamt dem 6au (= der groben Burgmark?) 110m lüalde — aus dessen

Beinamen — den Flamen enilehnt zu haben." Unsere bisherigen Bcobadi-

tungen haben uns aber schon weiter geführt; und die nun folgende Be¬

merkung des üalesius bestätigt sie: et brossaliae (broussailles) sunt loca

densis et non altis virgultis impedita et non pauci vici in Galliis

Brucciae sunt cognominati, „Bruche sind Orte, die mit dichtem und

hohem Strauchwerk schwer zugänglidi gemadit sind", üale¬

sius gibt damit dieselbe Erklärung oon brog wie oorbin Germanikus bei

Tacitus oon saltus. — lüald gehört allerdings mit zur Burgmark, aber

er gehört nicht zum Begriff brog (saltus) im engeren Sinne, üergleidie

dazu üalesius Bemerkung: est autem brolium (= brogilo?) silva parie-

tibus saepta, qua diversi generis animalia clauduntur.

Dab nun der Begriff „lüeidekämpe" ebenso mit in den engeren

Sinn des Ausdrucks saltus hineingehört, wie die silvae zu diesem
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Begriff in seinem weiteren Sinne, mag des üalesius Rotiz zum Artikel

Briegius vel Briegensis pagus dartun (S. 96): Pagus Briegius vel Brigensis

aut Brigus a saltu ejusdem nominis appellationem traxit. Jonas in vitis

Columbani et Eustasii Abbatum Brigensem saltum ad fluvioluni Resbacem

et saltum pagumque Briegeium nuneupat. In diesem Gaunamen kommt die
ursprünglidie Bnrgbezeidinung (briga) zum Dörscheln. Ein saltus bezm.
Gau hat zu der Burg gehört, oon der jene den Hamen entlehnt haben:
„Jona benennt in den Ccbensbeschreibungen der Abte Columban und Eusta¬
sius die brigensische Burgmark am Flürchen Resbacb aud) als Burgmark
und Gau Brie (zugleid)). Run bemerkt FRone S. 52, der bri als „flachen
Grasplatz" erklärt: „fluch die Candschaft Brie bei Ulelun .... hat den
Hamen pon ihren lüiesen und IDeiden".*)

Endlid) mag nun nod) zur Stützung des oon uns herausgestellten
weiteren Sinnes pon saltus = „Burgmark" die häufig wiederkehrende
Oerbindung aon saltus und pagus dienen, indem diese dann einen gemein¬
schaftlichen Hamen führen, wie oben saltus pagusque Briegeius oder saltus
pagusque Brexius, Teoracensis u. ö. Die keltisd)en üerhältnissc inDeutsd)-
land werden bierin oon den gallisdren durchaus nicht abweichen. Don
soldren Burgen, d. h. ursprünglich lüasserburgen, bekam ein ganzer Gau,
wohl meistens ein Untergau, oder comitatus seinen Hamen, weil der pagus
00111 saltus aus, wo der Häuptling (später hunno genannt) seinen Sitz
hatte, seine militärische und politisdre Bedeutung erhielt. So steht zu oer-
muten, daf) saltus unter Umständen aud) mit pagus identisd) gcbraud)t
werden kann.**)

Aus den kleineren saltus werden unsere Bauern- und Scbulzenhöfc,
aus den gröfseren der Edelen unsere Rittergüter, fldelssitze und Domänen,
aus den wichtigsten saltus der Häuptlinge unsere Grafensitze beroorgegangen
sein. Diese saltus bezw. Wasserburgen waren für das den Römern
bekannte Germanien dwrakteristisch. Bei den weiter östlich wohnenden
Dölkerschaften der IRarsigner, Gotiner, Osen und Buren hebt Tacitus Germ. 43
die dort oorkommende Abweichung in der Siedelungsweise sogleid) beroor:
omnesque hi populi pauca campestrium, ceterum saltus et vertices montium
(—jugumque wird hier aus Rücksidrt auf montium jugum im folgenden
Satze sinngemäß zu streichen sein —) insederunt. „Und alle diese Dölker-

*) Ruf Grund des Gesetzes I läbt sich dieser Harne brie (briga), und zwar wieder als Allgemcin-
bezcichnung, ebenso auf eine Gewässerbezeichnung zurückführen, wie wir das bei „sege" erschlossen
haben, und wie wir solches später an „saltus" selbst konstatieren können, nur dab „saltus", obwohl auch zu
Hamenbildungen oerwendet, durchgängiger Rllgemcinbezeichnung geblieben ist.

**) Rls Beispiel eines solchen saltus, wie ich es gerade zur f^and habe, diene folgendes: Der
saltus Arbonensis war z. B. folgendermaben begrenzt. Die Grenze ging aus oon der Salmsach bei
Rrbon, zog sich hinauf an die untere Stcinach und oon dieser über IHuolen bis an die Sitter und diesen
Flub hinauf bis zur weiben Sitter, oon da auf den Simmelberg und bis zum Säntis, dann oon diesem
östlich über die Firsten der Bergkette bis an den Rhein bei IRonsteiu, diesen Flub entlang bis an den
Bodcnsec und hinunter bis zur IRündung der Salmsach in denselben. (Greith, Gesch. d. altirischen Kirche).
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schatten haben nur menig Fcldfläcbe, sondern meistens llTersdie und Berg¬
höhen besiedelt", sc. mit Burgen zu ihrer Verteidigung. Cetztere Angabe
des Tacitus meist oielleidit auf die mendisdien und sorbischen bezio. oolks-
oermandtcn Wallringe hin (Sdilackenioälle?) —

Die Bezeidinung Teutoburgensis saltus ist oon Tacitus durdiaus nidit
als Hotbehelf gebraucht, mie Rölzermann meint: „Aus diesem einmaligen
üorkomrrren (sc. des Hamens Teatob. saltus bei den Geschiditsscbreibern;

annal. I 60) kann man schlichen, dab die Benennung des ermähnten Waldes (?)
als saltus Teutoburgiensis keine allgemein übliche mar, sondern oon Tacitus
gcmäblt murde, teils, meil er keinen anderen Hamen für jenen Wald mubte,
teils, meil er ooraussetzte, dab der Harne der Teutoburg seinen Cesern
mobl bekannt sei". Tacitus bat den Hamen oielmehr ganz korrekt ge¬
braucht, und seine Ceser haben ihn allerdings 100hl oerstanden. Darum
muh er für uns, nachdem er so lange mieder unoerstanden geblieben ist,
offenbarend mirken. —

ITfan mird mir nun nach dieser Auseinandersetzung die Behauptung
gestatten, menn ich sage: „Der oon Tacitus ermähnte Teutobur¬

giensis saltus ist kein lüaldgebirge, sondern irgend ein
Burgbereich und zmar nach keltisch-germanisdicr Sitte der
Bereidi einer Wasserburg, jedenfalls einer beroorragenden, mie die
Burg des Segestes und die hänptlingsburgen bezm. Dolksburgen der Cherusker
und flngrioarier es gemesen sein rnerden.

Der Bemeis ist jetzt einfadi.
Wie mir bereits uns überzeugt haben, kehren keltische Hamen oon deut¬

schem Boden auf dem Boden gallischer und zahlreidier anderer üölkerscbaften
mieder. So auch der Harne Teutoburg. holder erklärt allerdings Teuto-
burgium als germanischen Ortsnamen in der Bedeutung „die Dolksburg",
„die grobe Burg", und meist sie nach Ptoleniäus geogr. 2,15,3 als Hieder-
lassung in Germania inferior nach. ITlau hat an eine Übertragung dieses
Hamens oon deutschem Boden dorthin, efma durd) die sugambriscben
Söldner im römischen heere gedacht. Allein diese rnerden als Söldner im
römischen Dienste oder als Ansiedler im römischen Interesse keine Wasser¬
burgen, menn mir es hier in Pannonien eben mit einer solchen zu tun haben,
am menigsten soldio nationalen Charakters angelegt haben. Somit mird
der Harne nach mie oor keltisdi sein, mie die Sache.

holder meist in jenem Artikel die Ermeichung des T in diesem Hamen
zu D nach, sodab die gernianisdie Form Deudoburgis lauten miibte. Hun
berichtet uns Strabo cap. 292, meldie oon den häuptern und Dornehmen
der Germanen a. 17 n. Chr. den Triumpbzug des Germanikus schmückten,
und zählt darunter auch den Sugambrer Deudorix auf, den Sohn
des Bätorix, des Bruders IHelo's. Dieser Harne stimmt oortrefflidi
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zu dem Reimen der Teutoburg; offenbar mar Deudorix der hier
mohnendc Stammesfürsi. Die Silbe rix in seinem Ramen bezeidmet ihn

als solchen und bringt ihn, nadi allen Analogien zu urteilen, auch auf Grund
des keltisdi-germanischen Regierungssystems, das später nodi gestreift mird,
mit dieser Burg in üerbindung. — Für das üerständnis auch der meiterhin
folgenden Gedankengänge setzen mir die ganze Stelle hierher:

Strabo cap. 291,4 ff.: P i'ioqi/iu dt tuvtu y.uTtUTi] tu tfri'ij noAi/.iovi'Ta
neu ig Pin/.iuiiirg, ti'r' £i'dtdoi'Tu y.ui nuAir i'tif iirvuiiti'u 1) y.ui y.uTulujtoi'TU

rag y.artuy.iuQ. y.ur nktho dt yi'oicitftu r/riJpMi', ei intTfitiit TOig nTQUTijyoTg

0 —tßuiniiQ diußuii'ti r nie l/.ßir ntrioini Toi:g ty.tTnt änu.i'LCSTUi.iti'Ovg.

rrr) 11 trnnu'iTtQtii' irnti.uße iTTnuTTjytii' toi ' £1' yt(toi niiAtiioi', ti Tiiir t'iio

Tin■ A'Aßmg y.ut:)' guryiur iirTioi' üjityoiTo y.ui in) nuooivvoi TTjv y.oivuii'iut'

Tl i~ VßQac. ijftiai'To i)£ 1111■ ii0Atunr Xi 1,yu/.i/ioot Ti/.ijtsioi' oixovi'Ttg tov

Pi'/i'Of, J/tÄioru eyoi'Ttg iyytiidru. y.uy.ti&ti' ijdrj ditdtyovTO u' aX ot u' AAoi

orratTTuitii'Ttg y.a 1 yuruXno/itroi, iruAir d' liipKTTu^iti'OA, iiii <i S li ) iii' TK y.u)

tu 0 fitiffu y.ui rüg niurtig. itotic nie 1) 11£1' ünitsTt'a utyu dipeXog, 01 dt
11itfTtrUtri tg tu /ityiuru y.ui tji'Auipur, y.udunto oi X iwovny.oi y.ui 01 Tin:Ting

1:7igy.ooi, iiuii' uig toi 'u TiiyiiuTu Pto/.iuiioi> iitTa toi utiiu Tijyov O ouqov
Kovb'TiXX/ov Tiuiiuniiiii'diiUti'TU üniiiXtTO ti; ti'tdnuc.

Cap. 292, 293. E tiiiui ' dt diy.ug uuui'Ttg y.a 1 iiuotayor uii veoiTtgto
1 t(iiiui'iy .io /.uii;ionin 1iir i) iii'uii fliir, tr 01 £t)oiu/ißtvt)rj t ihr tTiitpui 'totutmi'

urdpior irin/tuTu y.ui yvraiy.öiv Xtyiiioi wog Tt —tytinor ridc, Xijfiovn-

y.ioi' lyytfioir, y.ui ujiehpt) ui'Toi:, yri 'i) (V 1111n'inr tot noXtfiuqyJ)OUVTog

tr tu ig \ ijQovaxoig £1• r /; 7t (ing Orutiiir Kovii'TiXXioi' nagaonofdijosi y.ui

rrr ; ti irrrtyoi'Tog Tor unAt/ior, oroiiu (-JorurtAdu, y.ui ridc TQitTijg

(-JoriitAixog. tri dt —tniilny.ng Xryiiiiyjor ring Toi■ XrjQOVfiy.uir iyyt/idrog

y.ui 1\ yvrij TOi Tiir Poing OrxQO/irfiov tXvyuTM, i^tf-idrog X uttioi ' y.ui

/erdiiriii, P uitoqitik toi \ltAiorog üdtAijoi riog, Xoryu/ißpog. SfcytoT-rfi

dt 0 jitrötpoc tov 'AqiuvIov y.ui ££ uij'/jic ditirrij 7100g ti/v ynd/rr/r uvtov

y.ui Außiov y.uiQor ly'roiid/.iyit y.ui Tiii tloii't/ijioi nUQiy vidi' ipiATitTior £r

niii) uyo/itrog. tndiintrut dt y.ui _ /ifitjg Tiiir X uttioi ' itptvg y.ui uAAu dt

mniiUTU £iKifiiitvit-ij £y. uiir ntnoQ&ryitrior tlii'tiir. Ku!)i:i.y.hli' y.ui 'sl/n/junoi',

liQOi:y.Ttijoii', Oiainioi', A r,qor.axMV, X uttioi ', X uttovuq I ioi ', _ /urduir,

I iirßui'Tioii'.

„Bekannt aber murden diese üölker, indem sie gegen die Römer
Krieg führten, mobei sie bald sich untermarfen, bald mieder abfielen oder
auch ihre lüohnsitze oerliehen. Es mürden aber auch nodi mehr üölker

bekannt gemorden sein, toenn Augustus seinen Feldhcrrn erlaubt hätte,
Uber die Elbe zu setzen und diejenigen, coeldie dorthin ausmanderten, zu
oerfolgen. So aber meinte er, es sei leiditer, den Krieg, melcher ihn zu-
nädist beschäftigte, zu führen, menn er diejenigen, cocldie jenseits der Elbe
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sid) ruhig Herhielten, gewähren liehe und nidrt dazu oeranlabtc, mit seinen
Feinden gemeinsame Sadie zu machen. Es hatten aber den Krieg an¬
gefangen die Sigambrer, welche nahe dem Rhein wohnten, unter Führung
des RTelon. Dann aber übernahmen bereits abwediselnd bald diese, bald
jene Fürsten die Rolle, indem sie das eine FRal einen öertrag abschlössen,
das andere FRal aber wieder abfielen, ohne sich um die Geiseln und das
gegebene lüort zu kümmern. Gegen diese Ceute war das FRibtrauen sehr
oon Rutzen. Diejenigen aber, denen man traute, brachten uns den gröbten
Schaden, wie die Cherusker und ihre Untergebenen, bei weldien drei
römisdre Cegionen unter ihrem Feldherrn üarus Quintilius nadi geschehenem
Friedensbruch durdi einen Rinterhalt oerniditet wurden.

Sie hatten es aber alle zu biiben und oersdiafften dem jüngeren
Germanikus einen gar glänzenden Triumph, bei welchem die angesehensten
IRänner und lüeiber in Person aufzogen, so Segimuntus, der Sohn des
Segestes, ein Fürst der Cherusker, und seine Schwester, die Gattin des
Armenius, welcher bei dem treulosen Angriff auf Darus Quintilius unter
den Cheruskern der Anführer gewesen war und audi jetzt nodi den Krieg
weiterführt, mit Flamen Thusnelda, und ihr dreijähriger Sohn, Thumelicus;
ferner Sesithakus, der Sohn des Cheruskerfürsten Ukromerus, und der
Sigambrer Deudorix, der Sohn des Bätorix, eines Bruders des ITlelon
Segestes aber, der Sdimiegeroater des Armenius, geriet oon Anfang an
mit diesem in Zwiespalt, ging bei einer günstigen Gelegenheit zn den Römern
über und wohnte dem Triumphe, in weldiem seine nächsten Oerwandten
aufzogen, mit bei, indem man ihn in Ehren hielt. Es zog aber audi Cibes,
ein Priester der Chatten, auf, ferner andere Persönlichkeiten aus den unter¬
worfenen Oölkern, den Kaulkcn, Kampsauern, Brukterern, Usipetern, Che¬
ruskern, Chatten, Chattuariern, Candern und Tubanten."

Also auf sugambrischem Boden haben wir ooraussiditlich den Sdiau-
platz der Oarusschlacht zu suchen statt, wie bisher gesdiehen ist, auf
dicruskischem. Und dazu stimmt bereits wieder beweiskräftig, die jetzt
gesidierte Cagc Aliso's, wohin nach der Unglücksschlacht die Trümmer der
Cegionen sidi retteten, lüas läbt sich zur Ermöglichung der näheren Be¬
stimmung noch sagen? Sprachlich zunächst etwa folgendes:

Das häufig gebraudite keltische lüort su, „aufgelöst" sau, „oerooll-
ständigt" sur — alles in der Bedeutung „Bach", „Flub" — gibt uns die
längst gesudite riditige Erklärung des Flamens „Sauerland", wonad) dieses
eben das „Cand der Bäche und Flüsse" bedeutet. — Dessen 5aupt-
gewässer ist die Ruhr, keltisdi rur, (germanisiert rühr) Giebbadi (ITT.
S. 33). Als Gewässer bezeichnete man sie ebenfalls mit su, und als das
„schnelle, starke Gewässer" mit su-gam-bar (gam r~ „stark", mächtig",
FR. S. 222, bar = „Bad)", „Fluh", FR. S. 45). Die Sugambern werden
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damit als „die Ccute am starken Fluh" bezeichnet; cf. die „B(i)-!eier".

Radi Grimm's Oorgang wurde gambar bisher als germanisdi erklärt in

der Bedeutung: „rasch in Tat, Wort und üerstand" cf. lTiudr, „Deutsdie

Stammesknnde" S. 85. Wenn der Flame im Hlittelalter Sygambri ge¬

schrieben wird, so beruht das auf Wiedergabe des u im Umlaut durdi y.

Daher wird die spätere Sdireibweise Sigambri (y=i) ebenfalls durdisichtig

Catinisiert roird dieser Dolksstamnr audr nodi Gambrioli genannt (Tacitus

Germ. 2), abzuleiten oom keltischen gambar, wie oben, und dem lateinisdren

rivus; also abermals: „die Ceute am starken (d. i. schnellen) Fluh".

Üab die Sitze der Suganibern an der Ruhr zu suchen sind, steht

ja audi anderweitig längst fest.

Erweist nun eine Hachprüfung die aufgezeigte Fährte oon Aliso in's

Sugambernland hinein als gangbar, so wird es demnadi Sache der lokalen

Forschung sein, auf Grund der Quellenberichtc, der tlamenforsdning und

des Terrainbefundes die widitigc Aufgabe der Auffindung des Oarussdilacht-

feldes ihrer Cösung näherzubringen., bezw. wenn uns dessen Ermittelung

auf dem Wege der Quellenforschurtg im folgenden gelungen sein sollte,

diese zu bestätigen.

Divide et impera

oder:

Die Beziehung der römischen und keltisch-germanischen
Cimes- und Burgen-Systeme

zu einander und deren Bedeutung.

Die bisher beigebraditen Beweisstücke für den etwaigen römischen

Ursprung der aufgezeigten Erdburgen an der Cippe und weiterhin dürften

bereits die neuesten Bestimmungen derselben als karolingisdi bezw. mero-

wingisdi in etwa wieder in Frage stellen. Und da wohl in einer Reihe

oon Fällen der römisdie Typus immerhin zugestanden wird, so wird sidi

dieses letztere Illoment zusammen mit den nachfolgenden Beobachtungen
hoffentlich zu einer stärkeren Stütze für den Radiweis ihres wirklich

römischen Ursprungs oerfestigen.

Wir erwähnten bereits die Stelle Tacitus annal. I. 56 oom Cbatten-

zuge des Germanikus 15 n. Chr.: L. Apronio ad munitiones viarum et flu.

minum relicto heifät es da. ITlan könnte oersudit sein, auf Grund der auf¬

gezeigten IHethode zu erklären: „C. Apronius wurde zur Anlage oon Be¬

festigungen an Wegen und Flüssen zuriidigelassen". FTJan könnte an die

Errichtung einzelner Erdburgen denken, um den Rüdizug zu sichern.



Das gäbe schon mehr Sinn als „zum Wege- und Brückenbau". Und meiter

könnte man zu dem Gedankengang oerleitet loerden: IDie dort oon C.

flpronius im Rücken des Gcrmanikus Befestigungen an Wegen und Flub-

iibergängen angelegt seien, ob so ein Gleiches atidi beim Zuge des Ger-
manikus im Uahre 16 n. Chr. nach Aliso anf der Strecke oom Rhein bis

dortbin erfolgt sei, menn es Tacitus annal. II 7 beibt: et cuncta inter ca-

stellum Alisonem ac Rhenum novis liniitibus aggeribusque permunita. Allein

Germanicus selbst oerläbt alsbald das Gebiet zmischen flliso und Rhein

mit seinem Fjeere, mag er dort auch immerhin Einzelbesafzungen aus

seinen sechs Cegionen zurückgelassen haben. ITfan sieht einen Zmeck für

augenblickliche kriegerische Operationen hier nicht ein, so rnie dort [cf. oben].

Jm Übrigen darf I 56 nidits eingetragen merden, mas nicht dasteht. Die

Stelle heibt einfach: „nachdem C. flpronius an den Wege- und Flnfj-

befestigungen zurückgelassen mar", nämlich an den germanischen mu-

nitiones, morunter mir meist mieder Wasserburgen zu oersteben haben,

an den Wegen eoentuell auch üerbaue mie bei Cäsar bell. Oall. V. 9, 4.

Der Ztueck: „Zur Befestigung" mühte durch das Derbum oder höchstens

mie bell. Gall. V 9, 7 durch den Datio des Substantio-Singulars „munitioni"

uusgedrückt sein, flpronius mag nach römischer Kriegstehnik Erdburgen

an den Wasserburgen errichtet haben, aber es steht nicht da, und an¬

zunehmen ist es diesmal bei der kurzen Expedition des Germanikus auh

nicht. Denn das hätte einen anderen Sinn gehabt und märe besonders

ermähnt morden, und zmar etma mit einer Wendung, mie annal. II 7.

Was besagt nun diese Stelle? Wir setzen das Kapitel hierher:
Sed Caesar, dum adiguntur naves, Silium legatum cum expedita manu

inruptionem in Cliattos facere jubet : ipse audito castellum Lupiae flumini

adpositum obsideri, sex legiones eo duxit. neque Silio ob subitos imbres

aliud actum quam ut modicam praedam et Arpi principis Cliattorum con-

jugem filiamque raperet, neque Caesari copiam pugnae obsessores fecere,

ad famam adventus ejus dilapsi: tumulum tarnen nuper Varianis legionibus

structum et veterem aram Druso sitam disjecerant. restituit aram honorique

patris princeps ipse*) cum legionibus decucurrit; tumulum iterare haud visum.

et cuncta inser castellum Alisonem ac Rhenum novis limitibus aggeribusque
permunita.

üehersetzung nach Knoke mit Änderung:

„Aber unterdessen, dab die Shiffe herbeigeführt merden, läht der Cäsar

den Cegaten Silius mit einem fleere ohne Train (mit einer fliegenden Ko¬

lonne) einen Einfall in das Gebiet der Chatten machen. Er selbst dagegen

führt auf die Racbridit hin, dab das Cippekastell belagert murdc,

sedis Cegionen dortbin. Doch meder richtete Silius megen des plötzlich

*) IA1 J8]
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eingetretenen Regenwetters etwas anderes aus, als daf3 er geringfügige
Beule, sowie die Gattin und Tochter des Cbattcnfürsten Arpus fortführte,
nodr gaben die Belagerer dem Cäsar Gelegenheit zum Kampfe, sondern
zerstreuten sidr auf die Racbridrt oon seiner Annäherung. Indessen hatten
sie den Ceichenhiigel, welcher oor Kurzem den Cegionen des Darus zu
Ehren aufgeführt, und einen alten Altar, welcher zu Ehren des Drusus er¬
richtet worden war, zerstört. Er steltte den Altar wieder her und zu
Ehren seines Daters hielt der Fürst (?) unter persönlicher Beteiligung (?)*)
mit den Cegionen Trauerparade ab;**) den Ceichcnbügel wiederherzustellen,
hieft er jedodr nicht für angemessen. Und die ganze Strecke zwischen
dem Kastell Aliso und dem Rhein wurde durch neue Candwehren und
lüarten (Erdburgen) befestigt."

Jm Dergleidr mit I 56 kommen hier lauter neue Momente hinzu:
cuncta; novis limitibus aggeribusque; permunita. Zu welchen älteren stehen
diese neuen limites in Gegensatz? Es gibt sdron einen guten Sinn, wenn
man an den weiteren Ausbau des oon Tiberius angefangenen
limes denkt (Tacitus ann. I 50). Dodr wir müssen uollständig fragen: „Zu
welchen älteren stehen diese novi limites in Gegensatz, zu früheren
römischen oder zu oorbanden gewesenen keltisdr-germaniscben? Und wenn
diese Fragestellung richtig ist, wie löst sich dann der entstehende Knoten?
Antwort: Durch eine kurze IDeiterfübrung unserer Beobachtungen über die
lüasserburgen und die angelehnten Erdburgen. IRan erinnere sich unserer
spradrlidren Erklärung des lüortes „Sdrulte", „Schulze", und der oon uns
oermuteten Amtsoerricbtungen dieser Art Dolkstribunen. Studiert man nun
die Cage der widrtigeren Sumpfbefestigungen, so findet man bei oder in
jeder wohl ohne Ausnahme einen Schulze 11ho f. Ein Aufzählen er¬
übrigt sidr. Die Beobachtung braucht für den Zurede unserer Untersuchung
und um Untersudrungen anderer anzuregen nur ausgesprochen zu werden.
Über die Schulzenhöfe laufen Dielfach die Candwehren und
lüallrcste. lüie die römischen Kastelle in ihr Cimes-System***),
so sind die keltisch-germanischen lüasserburgen in ihr C a 11d -
wehrsystem eingeschlossen. Die gleiche Beobadrtung sdreint zuzu¬
treffen auf die Schlösser und Rittergüter, in Westfalen „5aus" genannt.
Cetztere liegen oielfadr in oder bei Terrain, das die Bezeidrnung „Brudr",
Sundern u. a." trägt. Es waren ausgesonderte Güter, ansdreinend
eine Art Cehnsgüter; Cehnsherr war die Stammesgemeinsdraft. Sie sollten
wohl dem Inhaber einen Entgelt für Führerdienste bieten, die er seinem

*) Siehe [A I 18]

**) Zu dieser Bedeutung oon decurrere oergleicbe Sfeceton V 1.

***) Zu Dergleichen Uacitus ann. 1 50: Silvam Caesiam lim item que a Tiberio coeptum
scindit, castra in limite locat.
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Stamme im Kriege leistete, während sonst das Cand Staals- bezw. Stammes¬
eigentum mar. Hidit weit oou unserm Bediingbauser „Sundern" bei Aliso
im Cippe-Sesekewinkel liegt Sdilofi Sdiwansbell; gegenüber bei Hiederaden
am „Erlensundern" die Besitzung „Haus" Oberfelde, Wo bei Cünen die
niiinster'sdie Candwehr auf die Cippe stösst, liegt „5aus" Buddenburg
(bu cf. oben, de = „Raus" „Burg"). Eine planmäßige Anwendung des
hier gebotenen Schlüssels bann, mie ich glaube, soioohl die westfälisdie
peimatskunde als audi die oaterländiscbe Kulturgescbicbte um ein interessantes
Stück bereichern, und mein westfälisches Fjerz würde sidi freuen, wenn
Kundigere diese Arbeit aufnähmen.

Das einfache Geheimnis dieses Schlüssels besteht in der Erkenntnis,
dafj gröbere und kleinere Wasserburgen ihren entsprechenden Burgbezirk,
„die Burgmark" hatten, die, sei es in militärischer Absicht, sei es in
oolksreditlidier oder auch in symbolischer Bedeutung durch limites
= Candwehren geschützt, gegen einander abgegrenzt und audi
wieder eng oerbunden waren.

Die Entstehung des lateinisdien Wortes limes selbst mufs sidi auf
keltischen Ursprung zurüdifübren, wie sein Wortstamm Jirnit — und der
Charakter der keltisdi-germanisdien Candwehren oermuten läfit. Ci kennen
wir. Die Bestandteile nii und t(i) (ITC. S. 115 und 138) sind wieder die
Adjektioe „klein". Keltisdie Ortsnamen wie villa lTU-ti-le(s)dorp (Riibel:
Franken S. 184) und der vicus publicus ITfi-li-ze (R. S. 185) — ze = te —
beides Orte am Wasser, lassen die Richtigkeit dieser Ableitung uermuteu;
cf. auch lTiiltenberg. Für midi bestätigen sie diese oollauf. Der Flufj UTinbo
in Spanien hieb lateinisdi flfinius, mit seinem keltisdien Hamen Ci-mi-a
(nach Aolder). Die Bezeidinug limes (Stamm limit) wird ursprünglidi nadi
keltisdier Sitte als Bezeidinung für die Grenzmark der Flufiburgen gegolten
haben. 3n welcher Weise sidi dies bewahrheitet, und wie die Grenzab¬
setzung, also die Anlage der limites = Candwehren, erfolgte, werden wir
noch sehen. Wie der Schulte*), oielleicht auch der Elzebemann,
deren Hamen hinsiditlicb der aufgezeigten Znsammen¬
setzung in unoerkennbarer Parallele mit dem Wortstamm
limit stehen, und wie der Bu mann über die Unoer letzlidi-
keit der Burggrenzen zu wachen hatten, so werden die limites
= Candwehren das oolks- und oölkerreditlidie Symbol dieser
Unoerletzlidikeit gewesen sein.

Rübel sagt in seinem Buche „Die Franken" S. 60 bei Aufzeigung
der fränkischen königlidien villae : „Es ist eine Ausnahme, wenn die könig-
lidien Dillen an einer via regia, wie der Aellweg eine ist, sidi aufreihen.

*) Zu schu-li-te oergleiche jetzt noch li-te. Die Citen sind in harolingischcr Zeit die bäuerlich
Freien (Frielinge). Jm Kreise findet sidi der Harne „Cilsdiulte".



— III —

Der Flub ist die ursprüngliche und erste Fjeerstrabe. Erst sudite Karl
(der Grobe) die Cippe-Rubr- und Diemeistrabe aufzuschieben, dann erst
folgte derflcllweg": Ganz riditig, aber audi ganz selbstoerständlidi, roenn
inir im fluge behalten, was Rübel allerdings noch nicht erkannt hat, dab
Karl seine Burgen und Fjöfe zuerst stets auf dem alten Boden
der keltiscb-ger 111anisdien Wasserburgen angelegt hat. Und
somit ist es keine Ueberraschung mehr, wenn mir den „alten 5elweg" sich
südlich der Gippe oon flliso an parallel mit der alten Königslandioehr
entlang ziehe sehen. 5elweg ist I) He-Ii-weg, Flubioeg und als
soldicr auch Grenzioeg. Der limes 2) als 5auptlandwehr sichert die Grenze,
die durch den Flub bezeichnet ist. Die kleinen limites gehören zu den
kleinen Burgmarken, die Königslandmehren werden zu den (gröberen)
Gauburgen gehören. — Die auf Berghöhen sidi hinziehenden Fjelwege, audi
Fjilewege genannt, können auch nur in diesem Sinne gedeutet werden, in¬
dem sie Grenzmarken zu den oorn Flub ausgehenden, über das Flubgebiet
bis zu jenen Berghohen sidi erstreckenden Burg- bezw. Gaubezirken dar¬
stellen, wie audi umgekehrt kleinere Bäche als „Candwehren" bezeichnet
werden (cf. bei flliso den Cettbadi).

Der Ceser wird aus dem Zusammenhang der kommenden Darstellung
ersehen, dab die 5elwege naturgemäb zu Fjeerwegen werden mubten. Be-
kanntlidi wurde audi der Rhein als Reidisgrenze oon den Römern limes
genannt, ebenso die Donau; Aus. Mosell. 435: tunc verus habebere limes
(Rhenus); ebenda 2, 7: testis est uno pacatus in anno et Danuvii limes et
Rheni. —

Dab die Römer die ITCildistrabe als limes bezeidineten, ist be¬
kannt. Aber audi im westfälischen üolksniunde beibt sie F)i£lstrate =
flelstrabe, 5elweg (cf. lüoeste lüörterbudi der westf. ITiundart), womit aber
nicht ohne Weiteres die Identität oon limes und Fjelweg behauptet, sondern
nur die Bedeutung oon limes als Flubgrenze — in unserem Sinne: lüasser-
burggrenze, Gaugrenze — beleuditet werden soll.*)

fbier sei eine kleine Abschweifung gestattet, um auf den mythologischen
Zusammenhang zwischen „flelweg" und „IRilchstrabe" im üoriibergehen weifer
einiges dicht fallen zu lassen. Er erklärt sich nämlich ebenfalls mit Fjülfe unserer
bisherigen sprachlichenErgebnisse. Die Göttin „Fiel" gilt als Erdmutfer, als die
üerbohlene (?), üerborgene (?). „Don ihr geht alles Dasein aus, zu ihr kehrt
alle Kraft zurück, sie ist die Göttin des erwachenden und erbleichenden Gebens"
(Camprecht). 5el (cf. he-Ii) ist aber wohl ursprünglich keltisch - germanisdie
Flu&gottheit. Der germanische Flubkulf wird später noch in anderem Zu¬
sammenhange erwähnt werden. Die bereits erwähnte Bestimmung der flelwege

*) Das findet midi seine Bestätigung in der hclisch-griechischcn Bezeichnung des Siebengestirns als
d. h. „Wasserburg" (he - Ii und ka „5aus"). Irdische Oerhältnisse übertrug man aut das Firmament.
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als Totentransportwege*] führt sich auf die ebenfalls angeführte Sitte des

Ceichentransportes in Einbäumen auf Flüssen zurück. Die französischen Champs
Elises an der Seine und Rhone haben ihren Hamen oon dieser Sitte. Sie hieben

im ITüttelaltcr Alis-Carups. Ruf diesen Feldern sammelte man die Ceichen, welche

den Flub heruntertrieben, zur Bestattung (Elysee Reclus). (Hierzu oergleiche man

nun noch einmal das oben Gesagte im Hinblick auf die Entwickelung der Hamen

für die Seseke).

]n Parallele dazu, wie die Ceichen den Flub heruntertrieben, dachte man

sich die Seelen auf der ITIilchsfrabe (Heistrabe limes) wandeln. „Schon die

indo-europäisdie Gemeinhulfur hatte nach einer Stätte der Seligen geforscht. Die

ITiilchstrabe schien ihnen der Pfad zu sein, auf der die Abgeschiedenen der neuen

Heimat zuwandeln". (Camprecht).

Hun berührt sich mit dem Thema lieli hier sofort wieder das zugehörige

Thema su. Die germanische Totenklage heibt sisu, sisusanc, dadsisa. IDir werden

hierbei an eine oom Geräusch des lüassers entlehnte onomatopoetische IDortbildung

zu denken haben. Ebenso wird sich das beim Einschläfern der Kinder gesungene

su-su hierauf zurückführen. Somit haben wir hier Gelegenheit, in ein Stück ffly-

thologiebildung auf realer Grundlage hineinzuschauen, sowie abermals eine Be¬

stätigung unserer über die Herleitung des Hamens Aliso - Seseke gegebenen Aus¬

führungen zu erkennen.

Die Römer legten ihre limites ebenfalls als ein Kennzeichen und

Symbol ihrer Herrschaft an, mag ihre sonstige kriegstedmische Be¬

deutung dabei sein, welche sie will. Diese Ruffassung wird z. B. weiter¬

hin bestätigt durch Frontin. strat. 1. 3, 10: Imperator Caesar Domitianus

Augustus, cum Oermani more suo e saltibus et obscuris latebris subinde im-

pugarent nostros tutumque regressum in profunda silvarum haberent, limitibus

per centum viginti millia passuum actis, non mutavit tantum slatum belli,

sed et subjecit dicioni suae hostes, quorum refugia nudaverat. Der Zu¬

sammenhang der limites mit den saltus blidit hier deutlidi

durdi. Wie das oorstebende, so entnehme ich audi das folgende Citat

Gron. I, 157, 17 dem Rufsatze Oxe's: „Der limes des Tiberius", Bonner

Jahrbücher 1906: In quibusdam regionibus fluminum modus assignationi

cessit, in quibusdam vero tamquam subseeivus relictus est, aliis autem

exceptus inscriptumque: „flumini tantum." Ut in Pisaurensi comperimus

,flumini Pisauro tantum in quo alveus'. Hiermit läfit sich

einmal die Herkunft der limites als Grenze an den Fluhläufen dartun,

und sodann läbt sido hieraus in römisdier Parallele sdion die später zu

erwähnende keltisdi-germanische Aussetzung oon Staatsland an

Wasserburgen belegen. Oxe bemerkt dazu: „hi ersterem Falle wird

bei der Oerteilung (Grundgedanke: Grenzsetzung) keinerlei Riidrsicht

auf den lüasserlauf genommen, offenbar bei kleinen und harmlosen Bädien.

*) Solche IDege überhaupt, Rotstraben genannt, genossen noch im fRittelalter im öffentlichen
Recht denselben Schutz u>ie die viae regiae, die f^eerstraben.



— 113 —

Bei gröberen, reibenderen murden die oom Flubbett durchschnittenen redit-
eckigen Ackerlose nidit als Prioatgut Einzelnen zugciniesen, sondern
blieben ager plublieus und bildeten redits und links des Flusses bradi-
licgende Sdinilzel (subseeiva). Drittens hat man, um die Zickzacklinien
dieser Sdmilzel zu oermeiden, redits und links den Flublau? mit einem
breiten limes mit parallelen Auhenrändern eingefabt . . . und damit gleidisam
das dnundationsgebiet festgelegt, in dessen lltitte das Fluhbctt oerläuft.
Diese Art 0011 Fluh-limes mird sidi audi sonst, namcntlidi bei sdiiffbaren
Flüssen, z. B. dem Rhein, der Cippe,*) dem unteren Alain empfohlen
haben und angcioandt morden sein".

Endlidi ist aus all diesem die üermendung des Ausdrucks limes zur
Bezeidmung einer Territorialgrenze gerade bei gröberen Ftubläufcn klar
ersiditlidi. hierzu liefert uns Oxe den Beleg aus Sieulus Flaeeus Grom. 163,24:
Territoria inter civitates, id est inter inaneipia et colonias et praefeeturas,
aiia flumiilibus finiuntur, alia summis montium jugis ae de-
vergiis aquaru m , alia etiam lapidibus positis praesignibus, quia privatorum
terminorum forma differunt; alia etiam inter binas colonias limitibus
perpetuis deriguntur.

Iladi dem üorigen erklärt sidi der 0011 Tacitus ermähnlc limes a

Tiberio coeptus, der molil als Cippe -Iimes anzusehen ist, annat. 1, 50. Dodi
mos heihl limitem a Tiberio coeptum seindit und zuiar in der so unoer-
sfändlidien Derbindung mit silvam Caesiam seindit? Zum Derständnis dessen
darf man nicht übersehen, in mcldier engen Derbindung audi bei lateini¬
schen Sdiriftstellern die limites mit den saltus, den IDasserburgcn und
deren Burgmarken, stehen. Bei Cioius X 24 rühmt sidi Qu. Fabius Rulli-
anus: se aperuisse Ciminiam silvam viamque per devios saltus Romano

bello fecisse (Oxe). Dngcsidits dessen, dass der Krieg sidi immer an den
IDasserburgcn und 11111 deren Besitz abspielt, mird es notmendig, offene
limites d u r di die Burg 111a r k e 11 h i n d u r di z u 1 e g e n; dazu muh oor-
her der IDcg gebahnt morden. Der Begriff „lücg" kann mit dem Ausdruck

„limes" oerbunden sein, „aber an sidi eignet dem IDorte der Sinn „Burg¬
grenze", mie saltus die „Burgmark", der „Burgbezirk" ist. — Ein haupt-
gesiditspunkt bei dem Gesdnift des scindere limitem, aperire limites ist die
Gern in nung neuer Staatsländcreien. Da leistet nun ein titulus
aus den Gromatikcrn Pallad. 6, 3 Aufklärungsdienste für das Derständnis
der oerkoppelten Ausdrücke scindere und aperire, menn audi nicht in direkter
Anmendung auf limites, so dodi auf agri, der titulus: de proscindendis

et aperiendis novis agris. hierbei labt sidi der Begriff der alten

agri (agios incultos) aber gar nidil oon dem mirtsdiaftlidien, aber zuglcidi

* Ct. die oom Castcll flliso ausgehende Königslandioehr.

8
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politischen Begriff saltus trennen, weshalb die Bezeichnung aperire und
(pro)scindere audi auf limites zugleidi gegeben ist. Die beitischen siltus
und limites werden „ersdilossen" (aperire). Sodann kennen die römischen
Gromatiker in ihrer Weise schon ein „üormärtseinsebneiden", wenn audi
nidit im trigonometrisdicn Sinne des Snellius: UTit den neuen römischen
limites uaird in die keltisdien saltus und limites eingeschnitten. Indem der
neue römische lim es deren Zusammenhang „zerspaltet" (scindere, pro-
scindere) bebt er sie und mit ihnen die oor hergehen de Herrschaft
auf. —■ Somit scheint für den Satz: limitem a Tiberio coeptum scindit, nur
folgende Ruffassung übrig zu bleiben : nachdem der oon Tiberius nadi der
Daruskatasfrophe angestellte üersueb, die römische Hcrrsdiaft zwisdien
Rhein und Rliso mieder aufzuriditen, menig erfolgreidi gewesen ist bezm.
abgebrodien imirde, und indem also seit 9 n. Chr. die Germanen Herren
ihrer limites blieben (cf. tu luvf.iu.zanävza xar/rr/or o't ßaQßaQoi), sucht Ger-
manikus ihnen diese als Herrsdiaftssymbol auf's Reue zu entreifeen und
den tiberianischen limes loeiter oorzusdiieben (limitem scindit).

IDer Herr der limites ist, hat nadi Frontins Ausdrudr [A I ,,,] die
Feinde unterworfen: subjecit dicioni suae hostes. — Silvam und limitem scindere
helfet demnadi immerhin: „Balm madien durdi Wald und saltus; oergl.

Vergib Aen. 10, 764: scindit per maxima Nerei stagna viam (stagnum ist
ebenfalls „Wasserburg"). Aber die stets bei den Schriftstellern wieder¬
kehrende Heroorhebutig der Anlage oon limites niadit dodi nidit den Ein¬
druck, als sollte besagt werden, wie die Römer Wege angelegt haben,
sondern wie sie gesiegt und iIrre Herrsdiaft ausgebreitet und
befestigt haben. — Die römischen Candmesser werden zur Anlage der

limites hinzugezogen, cf. Groni. 1 192: (limites) in perpetuum aperire

ccgemur. Die Ausdrücke limitem scindere, aperire werden aber weniger
die Pionierarbeit der Krieger an sidr — wenn audi diese — als oielmehr
die Pionierarbeit der römischen Kultur und Herrscbaftsausdchnung bezeichnen.

Wie nun die Römer den Wasserburgen der Kelten-Germanen ihre
Erdburgen und Kastelle entgegensetzten, so werden sie im Zusammenhange
damit statt deren limites römisdie aufgelegt haben zum Zeidien neuer Be-
sdilagnabme des Candes und seiner Grenzen.*) Der taciteisdie Ausdruck
cuncta novis limitibus permunita steht den Ausdrücken: limitem scindere,
limites aperire entgegen. Wie diese letzthin bedeuten werden, „die Grenze
überschreiten", „ins Feld rücken", „den Krieg erklären", so wird erslercs
den Absdilufe des Eroberungskrieges durch Einsetzung der neuen Candes-
berrsdiaft und Candesoerwaltung, die Pacifizierung zum Zwedse der
Kolonisation bedeuten. 3m dahre 14 n. Chr. setzt Germanikus' Tätigkeit

*) Die römischen Reichs-limites als IRililäryrenzcn haben die Beziehung zu dem Syslom der
Flubburgen nicht mehr.
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kriegerisch ein, um das üoii Tiberiiis in den Jahren nadi der üaruskata-
stropbe (inicdcr) begonnene Werk der römischen ßerrsdiaftsetablierung
fortzuführen. 3m Frühjahr 16 oollendet er es bis flliso. So sagt Tacitus
annal. I, 50 — cf.: ae ne pax quidem es mar zuoor kein rcditer Friedens¬
zustand — und II, 7.

Und was besagt in letzterer Stelle aggeres ? Um eine Beantwortung
dieser Frage zu oersuchen, so labt es sich, wenn man agger mit „Damm"
oder „Cängswall" übersetzen will, nidit oermeiden, dab man die Bedeutung
eines soldicn oon limes alsdann nidit klar unterscheiden kann, üerstebt
man unter agger aber einen „Strahendanim" oder „Fahrdamm", so trifft
Rölzermanus Bemerkung zu (S. 71), dab es „oöllig unoerständlich ersdieint,
wie Tacitus dazu kommen sollte, zwei so oersdiiedcne Dinge, wie Cand-
wehren und lllilitärstraben zu einem Begriff zusammen zu koppeln."
llTommsen nimmt zur Erklärung des limes den Begriff cardo zur Riilfe.
Indem er diesen als Gesidits- und Fluditlinie deutet, nimmt er limes
als Querlinie dazu, weldic jene sdineidet. Beides zusammen bedeu¬
tet ihm also etwa ein System wie flbscissc und Ordinate. Ruf
Grund dessen oersudil Knoke folgende Erklärung: „Jst dies der
Fall, so werden wir unter den oon Germanikus angelegten limites
diejenigen Erdwerke zu oersteben haben, weldie die Cinie der Cippe
durchkreuzten, während aggeres diejenigen Anlagen waren, weldie im
Gegensatz hierzu längs den Ufern des Flusses liefen". Für soldie Gc-
dankenoerbindung würde das Wort trames an Stelle oon agger sidi besser
eignen, und die umgekehrte Erklärung würde allerdings erforderlicht limes

„Cängsdamm", trames = „Querdamm"; beides mühte aber Zubehör zu
den Candwchren sein, flnsdiaulidi wäre das jedoch nicht.

llTcin kann nodi an den Rusdruck „aggeres fallacibus eampis imponere"
denken. Rber in diesem Sinne oon „Caufdämmen" lassen sidi die aggeres
in annal. I, 7 mit den limites wiederum nidit in Zusammengehörigkeit
bringen, da ja eben die limites hödistwalirsdieinlidi unter Umständen audi
als Caufdämme benutzt wurden. Strabendänime können ebenfalls nidit
gemeint sein, da sonst hier oon Strafien nidit die Rede ist.

3di halte die aggeres liier für jene oorliin nadigewicsenen Erd¬
burgen, die Germanikus an germanische Wasserburgen heranlegte. Sic
werden uns nodi weiter besdiäftigen. Der Rusdrudc cuncta bestärkt midi
in dieser Ruffassung. Rier wird das Burgensystem durchgeführt. Dann
isl zu übersetzen: „Und das ganze (System) zmisdien Kastell flliso
und dem Rhein wurde mit neuen Candwchren und Warten (Erdburgen)
ausgestattet". Die aggeres fallen, wie permunita*) besagt, unter den Be¬
griff der munitiones, und wie das Präfix per besagt, gehören sie zu einem

*) Zu diesem peimuriire gehört sonst auch das Einsetzen oon Beamten behufs üerioaltung,

S*
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System oon Befestigungen. Es bandelt sidi tatsädilidi für Germaniluis um

erneutes Dollzieben der Occupation der Cippelinie bis nadi flliso zum Zwedi

der Friedensoermaltung, nacbdeYn dieser Stridi — und weiteres Gebiet

im Jahre 9 den Römern oerloren gegangen, und die Germanen wieder

Fjerren im eigenen Cande geworden waren, wie es Zonoras ausdrückt:

ra tQvf.ia.Toi ncifTu y.uTtayoi' oi ßuQßuQoi uxtq trcc und wie es Florus
bestätigt IV 12: Hac clade factum, ut imperium, quod in litore Oceani non

steterat, in ripa Rheni fluminis staret. — J11 dem Ausdruck cuncta klingt

jenes t« trn'uura irdi'ru an, und es spiegelt sidi darin nodi einmal jenes
(fqovyiöv t 1 bei Cassius. Rliso war anfangs (11 u. Chr.) ein „Einzelkosten"

— so wollen wir es jetzt übersetzen — wie abermals 9 n. Chr. — Jm

Jahre 16 n. Chr. geborte es zum zweiten lTfalc einem Döllen Burgensystem

an. — Den Ausbau des erstmaligen Burgensystems, zu weldiem nun die

novi limites aggeresque im Gegensatz stehen werden, hatte Drusiis besorgt,

wie uns Florus IV 12,26 erzählt: Praeterea in tutelam provinciarum prae-

sidia atque cu st od las*) ubique disposuit: per Mosam flumen, per Albim,

per Visurgim. Nam per Rheni qnidem ripam quinquaginta amplius castella

direxit. Ü011 den Kastellbesatzungen werden hier die c .stodiae unterschieden;

das sind wohl die Besatzungen der Erdburgen oder lüarten. Florus er¬

wähnt hier merkwürdigerweise, wenn der Text sicher ist, nidit dieCippe.

Rber gerade dieser Flufe kommt fürDrusus' Wirksamkeit in der angegebenen

Richtung nnfraglidi in Betradit, wie sonst sattsam bezeugt ist. ]. Rsbadi,

Bonner Jahrbücher 1906, S. 144, Dermntct, die Schreibung Albim sei statt

des richtigen Lupiäm erfolgt. 3m Übrigen sehen wir hier das Bnrgcnsystem

audi in das Wesergebiet oorgerückt.

Gegen soldies Burgensystem und gegen das dadurch abgebildete

Rerrsdiaftssystem wendete sidi im Jahre 9 n. Chr. der flammende Zorn

der Germanen, der zur üaruskatastropbc führte. Florus IV 12 kenn¬

zeichnet das:

Germani victi magis quam domiti erant, nioresque nostros magis quam

arma sub imperatore Druso suspiciebant: postquam vero ille defunetus Varii

Quinctilii libidinem ac superbiam haud secus quam saevitiam odisse coeperunt.

Ausus ille agere conventum: et in castris jus dicebat, quasi violentiam bar¬

barorum et lictoris virgis et praeconis voce posset inhibere: at illi, qui jam

pridem rubigine obsitos euses inertesque moererent equos, ut primum togas

et saeviora armis jura viderunt, duce Arminio arma corripiunt: quum interim

tanta erat Varo pacis fiducia, 11t ne praedicta quidem et prodita per Segestem

unum prineipium conjuratione commoveretur. Itaque improvidum et nihil tale

nietuentem improviso adorti, quum ille (o securitas !) ad tribunal citaret, undique

*) Custodiae sind 100hl dasselbe luie später die exeubiae und wactae der Franken. Ander¬
wärts werden die praesidia uon den castella unterschieden-; Tacit. Agricola 20, 10: civitates .. prae-
disiis castellisque circumdatae . . .
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invadunt, rastra capiunt, tres legiones opprimimtur: Varus perditas res eodem

quo Cannensem diem Paulus, et facto est et animo secutus. Nihil illa caede

per paludes perque silvas cruentius, nihil insultatione barbarorum intolerantius,

praecipue tarnen in causam m patron os. Aliis oculos, aliis manus am-

putabant; unius os sutum, rescisa prius lingua, quam in manu tenens barbarus,

„tandem", inquit, „vipera, sibilare desiste". Ipsius quoque consulis corpus,

quod militum pietas humi abdiderat, effossum. Signa et aquilas duas adhuc

barbari possident: tertiam signifer prius, quam in manus hostium veniret,

evulsit mersatnque intra baltei sui latebras gerens in cruenta palude sie latuif.

Übersetzung ncidi Knoke:
„Denn die Germanen waren mehr besiegl als unterworfen, und sie

hatten mehr Bewunderung für unsere Sitten als für unsere lüaffcn, solange
nodi Drusus den Oberbefehl führte, fladidem aber dieser gestorben war,
begannen sie die lüillkiirherrsdiaft und den Übermut des üarus Quintilius
ebensowohl wie seine Grausamkeit zu hassen. Dieser wagte Geridits-
sitzungen abzuhalten und erliefs üerordnungen, als wenn er die Gewalt¬
tätigkeit der Barbaren durdi die Ruten des Ciktors und die Stimme des
fjerolds unterdrücken könnte. Sic aber, die sdion längst sidi betrübten,
dafj ihre Schwerter mit Rost bededtt und ihre Rosse nicht mehr kriegs¬
geübt waren, ergreifen, sobald sie die Togen und ein Rcditsoerfabrcn sahen,
wcldics grausamer als die lüaffen war, unter Anführung des Armiuius die
lüaffen, und dies zu einer Zeit, wo das Dcrtraucn des üarus auf den
Frieden so stark war, dafj es selbst keinen Eindruck auf ihn maditc, als
ihm die üersdiioonmg durdi den Scgcstcs, einen der Fürsten, oerraten
wurde, hidem er daher keine üorkehrungen traf und nidits derartiges
fürchtete, greifen sie ihn, während er — o über die Sorglosigkeit — die
Ccutc oor seinen Riditerstuhl forderte, unoersehens oon allen Seiten au,
sein Cagcr wird geplündert, drei Cegioncn werden überwältigt, üarus lieh
sidi nadi dem ücrlust des Cagcrs oon demselben üerhängnis und der¬
selben Gesinnung, wie Paulus nadi dem Tage oon Cannä, fortreihen, llidils
Blutigeres gab es als jenes IRorden in den Sümpfen und lüäldern, nidits
Unerträglicheres, als die üerhöhnung seitens der Barbaren. Fjauptsäcblidi
jedodi riditctc sidi dieselbe gegen die ücrwalter der Staatsländereien.*)
Dem einen Stadien sie die Augen aus, dem anderen schnitten sie die ßände
ab, einem wurde der IRtind zugenäht, nachdem sie ihm oorlier die Zunge
abgesdmitten hatten, und indem einer der Barbaren diese in der Pfand
hielt, sagte er: „ßöre cndlidi auf zu zisdien, du Sdilange". Audi
der Ceidinam des Konsuls, wcldicn die Soldaten aus Anlninglidikeit unter
der Erde oerborgen hallen, wurde wieder ausgegraben, llodi besitzen die

*) ineine Abänderung nadi der später dargelegten Auffassung,
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Barbaren Feldzeichen und zwei Adler, den drillen rib, bcoor er in die
Räude der Feinde geriet, der Adlerträger los und, nadidem et- ihn unter
seinem Gürtel oerstedit hatte, oerbarg er sidi so in dem blutgetränkten
Sumpfe."

Ebenso müssen mir dieses Burgensystem uns ocrgegenioärtigcn als
Hintergrund zum üerständnis des Cassiusberidites 56, 18, 19:

Eiyov zwo. ol 'Peiftiuoi avzrjg, ovx dSo/iu u.Xß dig nov xal tzv/t
/tiqw&evttx, iI/o ovöe ig lOTOQiag fivr^iryv (hf iy.no- y.ul otqutuutui ti uvtuv

ixet t/eißbitpv xal noXtig avvwyiQovro. ig rt tov y/oimi' a(fäv ol

ßuQßuQoi um-oQvdj-ilKoi'zo y<ü dyoQug ivöfiiQov ovyodovg %t ilqtp'ixäg inoi-

OVl'TO. ov /.ItfTOl xal tu)v nazoltoy ij &ü)v twx t t (SVj.l(fVT (üv tqötwv

xal rijg avzovöf.iov diuirrjg Tijg ti ix twv onXviy i&ovaiag ixXfXr t a/.iifoi i,oai'.

xal diu tovto , THüg idv xutv . ßQU/v y.ui oöw Zivi iitzu qvXuxzjg tiixt-

fiavüuvov uvtu, ovtz ißuQvvovro tfi tov ßi'ov fitzußoXf^ y.ui ihlvdavov

oqäg aXXoiob/litroi. Em) S'd OiiuQog o KiövzD.iog t r\v ti {jyifioxiuy ti]q

Tzfiiiuvlug Xaßwv y.ui tu nur) ixtlvoig ix zijg uQ/rjg dioixwv i'antvoiv uv-

Tovg ud-QoooTtqoy fitzanrrpjui, xal tu t e uXXa wg xal dovXevoval aquaiv

intTUTTf. y.ui yog/iuzu eug xal naß' vnrjxiioy ioSipaootv, ovx iji'iayoTO,

uXX'(tl Tt nqönoi Tijg 7i(j('iii(t' dvvao&fi'ag i<piif.itvoi, xal tu nXrftt] ttjv

ovvrjdT] xuTuoTuaiv tiqo TZjg uXXoq vXXov dtonoTtiug 7iQ0Ti/.uüi'Ttg ....
„Es hatten die Römer einige Orte desselben in Besitz, nidit im un¬

unterbrochenen Zusammenhange, sondern, loic sie irgendwo gerade erobert
mären, wesioegen denn audi daoon nidits in das Gedäditnis der Gesdiiditc
übergegangen ist. Und ihre Soldaten lagen daselbst im Winterquartier,
Städte wurden gegründet, und indem die Barbaren sidi nadi der Kultur
ihrer Feinde riditeten, änderten sie sidi in ihrem Wesen; es wurde Sitte
bei ibnen, tllärkte abzuhalten, und sie unterhielten friedlichen üerkebr.
Rieht jedodi hatten sie audi die ererbten Sitten, ihren angeborenen Charakter,
ihre freie Ccbensart und die Freiheit, die der Gebraudi der Waffen mit
sidi brachte, oergessen. lind aus diesem Grunde lernten sie zwar eine
Zeit lang allmählich und nadi einer gewissen lTiethode oorsiditig jene neue
Ccbensart, fühlten sidi durdi die üeränderung ihres Gebens nidit bedrückt
und merkten es selbst nicht, dab sie andere lllensdien wurden. Als aber
Quintilius Darus den Oberbefehl über Germanien übernommen hatte und

die Regierung des Candes führte, und als dieser grofie Eile zeigte, indem
er nodi rascher die Reuerungen mit ihnen oornebmen wollte, ihnen nidit
nur überhaupt wie Sklaoen Befehle erteilte, sondern audi Geld uon ihnen
wie uon Untertanen eintrieb, lieben sie es sidi nidit gefallen, sondern die
Fürsten sehnten sidi nadi der früheren Rerrsdiaft, und die lllcnge zog den
gewohnten Zustand der Gewaltherrsdiaft eines fremden üolkes oor."
(Iladi Knoke.)
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Oarus hatte den Germanen den bitteren Beigcsd)mad( der Zming-
hcrrsdiaft nehmen mollen. Er mar ihnen zu mandierle'i Gefallen und ent-
bIöf31c anscheinend seine Burgen oon Soldaten, um diese den Deuten
der Umgegend zu allerhand Derrichtungen zu überlassen. Die Burgen sind
also mohl deutlidi als Kolonisationsstätten zu erkennen. — Die Germanen
zahlten mit glcidicr ITUinze heim. Sie erheuchelten ebenso Freundsdiaft,
sodaf3 üarus die Cippc-Rlisobasis ucrlasscn und sidi im Cherusker¬
lande häuslich niederlassen konnte. Er mird sein Sommerlager dort auf-
gesdilagcn haben, um das Burgensystem oorzusdiieben und die römisdie
üerioaltung auszubauen Da holte ihn im Spätsommer, oder Fjcrbst des
Jahres 9, der Hufstand eines Teiles der Sugambern, dort fort. Er
glaubte mohl, ihn leidit unterdrücken zu können, und sdiickte sidi glcidi-
zeitig an, mit seinem Trofs alsbald den Ort der Winterquartiere mieder zu
erreichen. *)

'Ex fiix tov (puxeqov ovx uneaxrjoav, noXloiig /.tex nqog xw 'Prjvio
7toXXoi c de xal ex x ft o /fexequ xmx 'Pcopiaiiox oq &vxtg oxxag, degu/.itvoi

de xdx Ovuqox wg xal vuxxu tu noonTaoriöuexu acpiai noir^oxxeg nqo-

ijyuyox avttix nöqqro und tov ' Pi)xov e'g xe xrjx Xegovaxidu xal npbg

Tax Ovinovqyox, xüxxuvd'u eiqrjvixdixuxu xe xu) cptXixwxaxa diayäyoxxeg

niOTix (xv tu ) nuqeayor /dg xal äxev axquxiwT&x dovXevetx dvxü/iexoi.

Ovi' ovx tu axqaxevfiaxu, mnneq e'ixbg qx ex 7ioXe/.tlu, avxeTye,

xal an' avxwx ovyxovg uhnvaix xoig udvxdxotg mg xal inl (pvXuy.v yioqkox
tixwx i: xal XijOTwx ovXX'ifipeoi naqanopmuTg t i xiaix xmx imxijdekox

dieöioxex. lyrux de ol fiaXtaxu nvxoitöiTuxxeg xal dgyqyol xijg xe ijnßovX^g

xal tov nokeqov yexvuexot akXoi xe xu! 'sigia -xiog xal —ijy/fieqog, dvxlxxeg

xe uv tm äel xal (!VxeoT/w/.iexoi noXXdxtg. duqaovxxog oix uixoi, xal

uiixe xi deixox nqoadeyofiexov, xal nüni xoTg to xe yiyxof.iexox tnoxonoiot

xal fpvXaTTtad'ui ot ituqaixovaix ovy hmog umaxovxxog uXXa xal intxi-

fiäixrog mg fidxijx avxofg xe xaqaxxouexöig xal exeixovg diaßuXXovaix,

inuxlnxuxxu! x weg noiuxoi xmx unmdex uv tov oixo vxtiox ex nuqUoxevrjg,

l'noig in 'aixoig t Oväqog bq tui'jaug evaXmxoxeqog aipiaix ex xfi noqeiu,

mg xal diu ifiX/ug diiwx, yexrjxui, itijde igaii/xi/g Tiuxxmx u/.ia noXefio-

9-exxiox uvxm rpvXuxrjx xixa eavxov noa'jrsijxui. xal e'ayex ovxwg.

n.qolnei.iipux xe yaq avx/ x iioqiiwxxa, xal nuqe/iei'ot mg xal xu ffvfifiuyixa

nuquuxevänoxxeg xal diu TuyeXOx ol nqorrßorjkiyjoxxeg xug xe dvxuueig ix

exoi'/im 7iov o ioag naqeXußox, xal dnoxxeixuTTeg xovg nuqa aipiaix

exuaxoi axqaTiwxug, ovg nqoxeqox pxiyxeoux, in^Xdox uvxw ix vXaig t'jdi)

drcrexßuTOig vrxi. xuxxav&a äfiu xe äxewuxiJGax noXe^uoi äxd' v?trjxöcox

i'xxeg, xal nokka xal detxu eiqyunuxTO. (Text nad) Boissevain).

;:) Da6 dies aus dem Zusammenhang der Qucllenbcricbic bcruorgebf, üarus sei aus dem
Cberushcrland ins Sugambernland zuriidtgezogen, mird noch meitcr erhärtet iperden.
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„Offen lehnten sie sieb freilich nidit auf, indem sie sahen, dafj oiclc
Truppen der Römer in der Röhe des Rheins, oiclc aber audi in ihrem
eigenen Candc sidi befanden, sondern sie nahmen den Darus in ihre IRitie
auf, indem sie so taten, als hätten sie die flbsidit, alles, toas er ihnen
auftrüge, 211 tun, und loditen ihn lueit fort 00m Rhein in das Cond der
Cherusker und nadi der IDeser, und indem sie daselbst fortioäbrend in
der fricdlidisten und freundsdiaftlidisten lücise sidi benahmen, brachten sie
ihm die Überzeugung bei, dah sie audi ohne römische Truppen römische
Untertanen zu sein oerständen.

Daher hielt er nidit die Recrc, wie es im Fcindeslandc in der Ord¬
nung gewesen wäre, bei einander, sondern oerteilte zalilrcidic Ccutc an
soldie, die für ihre eigene Sidicrbeit nidit sorgen konnten, auf deren Billc,
indem diese oorgaben, dab es sidi um die Bewachung 00n oer-
sdiiedcncn Plätzen oder audi um die Ergreifung oon Räubern,
cndlidi um das Geleit der IDarcn handele. Es waren aber die
wichtigsten üersdiworenen und diejenigen, wcldic die Führer des flnsdilagcs
und des Krieges wurden, unter anderen Rrminius und Segimcrus, wcldic
immer in der Gescllsdiaft des Darus sidi befanden und oft mit ihm zu¬
sammen ein Gelage feierten. Als er daher ooll Zuoersicht war und nidits
Schlimmes erwartete, oiclmehr allen, welche das, was im IDcrkc war, arg¬
wöhnten und ihm rieten, auf der Rut zu sein, nidit nur nidit glaubte,
sondern diesen sogar Dorwürfe machte, dafj sie ihn ohne Grund in Ruf¬
regung oersetzten und die Gegner oerleumdctcn, madien zuerst einige oon
denjenigen, welche entfernt oon ihm wohnten, nach Dcrabredung einen Ruf¬
stand, damit man dem Darus, wenn er gegen sie aufgcbrodicn wäre,
leiditer auf dem IRarsche beikommen könnte, wenn er meinte durdi
Freundeslajj.il zu ziehen, und damit er nidit auf seiner Rat wäre,
wenn etwa plötzlidi alle zu glcidicr Zeit gegen ihn zu Feindseligkeiten
übergingen. Und so stellte es sidi denn audi heraus. Denn sie lieben
ihn ziehen, als er aufbradi, und blieben nidit bei ihm unter dem Dorgeben,
dafj sie ihre Rilfstruppen erst aufbieten und dann rasdi zu ihm stoben
wollten. Und ihre Streitkräfte, welche irgendwo in Bereitsdiaft standen,
zogen sie an sidi, und nadidem sie einzeln die römisdien Soldaten, wcldic
in ihrer Hütte waren und wcldic sie sidi ausgebeten, getötet hatten, über¬
fielen sie ihn, als er bereits in IDaldungcn sidi befand, aus denen man
sdiwer wieder herauskommen konnte. Und daselbst erschienen sie zu-
glcidi als Feinde statt als Untergebene und oerübten oiel Schlimmes."

Im Besonderen ist zu diesem Bcridil zu bemerken: Zu Anfang
spridit Cassius oon den römisdien Einzeleroberungen, also audi wohl
Einzelburgcn in Germanien (cf. <i >qovqwv n 54,33). lüas er aber weiter¬
hin oon der Dcrwallungsorganisation unter Darus, oon der Bcwadiung
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ocrsdiicdcncr Plätze, oon der Cieferung oon Arbeitskräften aus seinen
Truppen an die Candleute, überhaupt oon der üerzettclung der
Truppen erzählt, läbt sidi am besten oerstehen, loenn man an
zablreidic kleinere Burgdctachements denkt, die in dienstfreier Zeit
nebenher Kolonisationsaufgaben zu erfüllen hatten (castellani mitites
und coloni, limitanei der späteren Jahrhunderte). Die Erdburgen loaren
ja eben seit Drusus letzter Tätigkeit oorhanden. Das üorhanden-
scin oon lüasserburgcn nötigte zur Anlage soldier Burgenketten, um eine
stete tlberioachung des Feindes zu ermöglichen. Cassius gibt also zu
Anfang des Absdinittcs einen Überblick über die Entioickelung des
römisdien Burgensystems in Germanien. — Dieser oon Uarus begangene
Fehler der Schioädiung des Operationsheeres mar ein Fehler (bezio. die
fflethode) der römisdien Kriegsführung im Anfange der Kaiserzeit über¬
haupt. Aus ihm entsprang eben die Sdiaffung der späteren Grenzioadic
in Kastcllkcttcn audi da, 100 oon lüasserburgcn audi loobl nicht mehr die
Rede ist. Die genaueste Parallele zu diesem üerfahren gibt Tacitns Agricola 16:
ac sparsos per castella milites consectati, expugnatis praesidiis ipsam colo-
niam invasere ut sedem servitutis. Eine zeitgcnössisdic Kritik des üerfahrens
aber enthält dasselbe Kapitel einige Zeilen rocitcr: Trebellius segnior et
nullis castrorum experimentis, comitate quadam curandi provinciam tenuit. —
Ein auf den mitgeteilten Cassiustcxt folgendes Textsfück, das ocrloren ist,
muf3 das üorhandensein der Burgcnkclten bezio. eines Burgcnsystems
irgendioic erioäbnt oder oorausgesetzt haben. Denn durdi Zonaras ist
uns daraus der bekannte Satz erhalten: ru ;-or/iurc. näuxa /.axifr/ßv oi

der sonst obigem ersten Satze soioohl als aud) dem Bcridit
des Tacitus II 7 midcrspredicn miirde: cuncta novis limitibus aggeri-
busque permunita. —

Einer der Fürsten, die nach ihrer früheren lffacht Begehr trugen und
deren öcrlust den Darus entgelten lieben, loird eben der Deudorix*) in
der Teutohurg getoesen sein. Dieser Haine eröffnet jetzt eine locite Pcr-
speklioc. lüenn Zonoras beriditet: „Die Barbaren bekamen alle Burgen
in ihre Hände" und locnn Florus besonders heroorhebt, dafj die Germanen
sidi die causam m patronos aufs Korn nahmen, um sidi an ihnen mit
ausgcsuditcn martern zu rädien, so muh dies beides in Zusammenhalt
gebradit locrdcn. lüir haben bereits darauf hingeioiescn, loic die Hutzung
der sogenannten „Sundern" und „Bruche" den Häuptlingen und Groben
oorbehalten mar, mährend sie im Übrigen, mie aller Grund und Boden in
keltisdi-gcrmanischer Zeit als Stammeseigentum galten. Als soldic üor-
behalte nannten die Römer diesen Teil der Burgmarken causa, ctma

*) Rmlsbezeidiiuuui oder I^errsdierlitel; daher braudit die Persönlichkeit nidit ohne weiteres mit
dem Deudorix bei Strabo 292 identisdt zu sein.
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gleichbedeutend mit ager publicus. Die Kellen-Germanen nannten diese
eausae: rieh, riehe, rike. Im Zusammenbang hiermit stehen die zalil-
rcidicn auf -rieh ausgehenden Ortsnamen mic Flierich, Büderich, Billmeridi,
und die kcltisdi-gcrmanisdicn Aäuptlingsnamen auf -rix, mic sie uns aus
Julius Cäsar 0011 der Schulbank her geläufig sind, mic Dumnorix, Der-
cingctorix, Bodorix, Calctorix, die alle an Wasscrburgsiedchmg erinnern.

fjicrzu zmei Bemerkungen: IJolder meist nadi, dafä dieses Wort
rix = „König" aus dem gallisdicn rig im 4. Jahrhundert o. Chr. entlehnt
morden sei. — Ferner: Die angegebene Bedeutung oon causa ersieht man
z. B. Tacitus annal. Xllt, 56: Avitus . . . ipse legiones in aguim Teneterum
induxit, excidium minitans, ni causam suam dissoeiarent. „Aoilus führte
selbst die Ccgionen in das Tenkterergebiet und drohte Derniditung an,
menn sie nidit ihre Staatsländereien (in Eigengüter) aufteilten".*)
Die Tcnklercr sollten dadurdi sehhafter gemadit merden. Damit molltcn
die Römer ihrer Rcidisgrcnzc gröbere Sicherheit oerschaffen.

Infolge Aufrichtung der römischen Fjerrsdiaft übten die causarum
patroni über soldie „Sundern" die Oberaufsicht aus und merden insonder¬
heit die Beitreibung der Abgaben und Cicferungcn oon den zur Burg ge¬
hörenden Stammesmitgliedern, den ßundertsdiaften, zu übermachen gehabt
haben. — So mird denn audi Dcllejus Ii 121 dabin zu oerstehen sein, indem
causa und patronus hier ebenfalls oerbunden sind. His auditis revolat ad
patrem Caesar; perpetuus patronus Romani imperii adsuetam sibi
causam suseipit; mittitur ad Qermaniam etc. „Auf dieses Gerüdit hin eil!
der Cäsar (Tiberius) zum üater zurück. Als langjähriger Statthalter des
römischen Reidies übernimmt er die ihm geläufige Dcrmaltung (sc. des
Staatsgutes in Germanien); mird nach Germanien gesdiidtt" u. s. m. Im
Untersdiied oon jenen erstgenannten patroni causarum mird Tiberius hier
als ihr üorgesetzter patronus (cusae) genannt, Wir haben dieses ücr-
hältnis mohl als dasjenige der proprätorisdien Ccgaten zum Statthalter
(Imperator) zu erkennen. — Audi bei Cicero findet sich p tronus eausae.

hiermit ist nun nidit nur ein richtiger Einblick in die Art und Weise
des römischen Uorgebens bei der militärisdien und politisdien üermaltimg
des Eroberungsgebietes gemonnen, sondern audi die Fjerluinft des in
fränkisdi-karolingisdier Zeit in Urkunden uns stets begeg¬
nenden Rcidisbesitzes an Ca 11d, Königsgut genannt, aus
kc11isdi-ger 111anisdicr Zeit, ri:äm 1 idi als Zubehör zu den
Wasserburgen der Stämme und 6esdiIcditer uiird sidi uns
damit klarlegen. Wenn es sidi nun meiterbin bestätigt, dafs die
fränkisdi - karolingisdie Besicdclungs- und öcrmallungsmcthode in der
römisdien bereits eine üorgängerin gehabt hat, und beide sidi den kcllisdi-

*) ücrgl. I)ist. IV. 64,15: nequis . . . segregare causam suam possit.
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germanischen Derbältnissen haben anpassen müssen, so dürfte der römische
Ursprung der in Frage kommenden Erdburgen nidtt mehr zweifelhaft bleiben.

Die Erkenntnis dieser fränkisdt-harolingischen IRetbode oerdanken wir
dem ermähnten äufjerst oerdiensloollen Budtc Rübcl's. Idt selbst habe es
erst kennen gelernt, als eine Reibe meiner Ergebnisse betreffs der „Sundern"
u. s. m. bereits feststanden, bekenne aber, durch dieses Budt in der Fort¬
führung meiner Untersuchungen wesentlich gefördert zu sein. Es meist
nadt, mie sidi die ältesten fränkischen curtes, „befestigte lüirtschaftshöfe",
unter und neben den (sädtsisdtcn) Dolksburgen befinden und „als Gegen¬
burgen" gegen jene zu oerstehen seien, „als Beobachtungsposten, meldte
den alten sädisisdtcn ßerrenhof oerdrängten, oon dem aus alle Beioc-
gungen nadt der Dolksburg (sc. Hohenburg) hin beobaditet tourden". Die
curtes sind ein Bestandteil der villae, Fjerrenböfc. „Unter den curtes und
neben ihnen beben sidi urbes (Burgen) heroor". Curtis und Burg bilden
das System, mit dem die Franken . . . sidi festsetzten". Die curtis in der
villa ist also lüirtsdiaftshof, aber IDirtsdiaftsbof in Feindesland, also mili-
lärisdt gesdhitzt und je nadt Umständen auch oerteidigungsfähig. Die
wirtschaftliche Bedeutung der villae als festumgrenzter Einheiten wird an
Dortmund illustriert. Die villae bestanden aus Doli- und Teilhufen und aus
Königsland, deren Cieferungen an Roggen, Hafer, Gerste, Sdnoeine-
flcisdt eine geregelte Etappcnoerpflegung des fränkischen Heeres ermög-
lidten sollten.

Bringen mir nun unsere bisherige Erkenntnis an einzelne Beispiele oon
Burgen heran, so ist sdton angesidtts der durchgehends keltisdien Hamen,
die neben den sonstigen bereits behandelten lltomcntcn auf eine ehemalige
IDasscrburg hinweisen, der Zusammenhang mit älteren Zuständen, als die
fränkischen sind, in die Augen springend.

Riibel sagt S. 17: „Altsdiieder ist eine curtis bei der villa Liudihi —
Ciigdc, in der Karl 704 das IDeihnadttsfcst feierte. Sic glcidtt so sehr
einem limes-Kastcll, dafj Hölzermann sie für römisdt gehalten hat. Tai-
sädtlidt ist sie die curtis des Rcicbsbofes Sdticder ... Es ist die römisdtc
Tedtnik. Sdiudtbardl betont die Analogie oon Sdticder mit der Heisterburg
und der lüittekindsburg bei Rulle, die er früher irrig für römisch gehalten
hatte, jetzt alter für karolingisdtc erklärt". — Radi Riibel sdimankt Sdtudt-
liardt ebenso in der Bestimmung der Burg auf dem Sdiultcnhofe zu Rüssel
und der IDekcnburg bei lRcppeit, die er zunädist geneigt mar als römisdt
zu erklären, und die er neuerdings in Analogie mit Altsdiieder für karo-
lingisdt hält, also wie bei IRontenberg und Bumannsburg.

Einzelne Burgen hat Riibel als sogenannte IDasserburgcn erkannt,
z. B. Esesfeld-ltzehoc an der Stör, dodt nur als eine der späteren (frän¬
kischen) Zeit ungehörige — nicht als keltisch - germanische — bereits in
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Oerbin düng mit einem Castrum. Der Gegensalz des Castrum gegen die

dl teste Wasserburg ist ihm nodi entgangen. — So audi Castrum Salz

an der Saale, das er als Wasserburg in die meroioingische Zeit mit einem

„oiellcidit" hinaufrückt. — Alle diese Kastelle stehen auf den

Stellen uralter Wasserburgen. Unsere namenerlddrungsmcthodc

und der Radiweis über den Charakter der Wasserburgen müssen einmal

dies bestätigen und sodann die Erwartung rechtfertigen, daf3 mir auf

soldiem Boden fast stets Erdburgen bezm. Fjöbcnburgcn Dorfinden
werden.

Diese urbes, villae, curtes nun werden in Feindesland planmäfjig

Dorgcsdiobcn. Diplomatisdi genau weist Röbel das Oordringen der fränki¬

schen Kolonisation an F)and oon Urkunden nach. — Weiter führend sei

nun zu seiner Anschauung bemerkt: Die villae und curtes s drei neu

mir n i di t „G e g e n b u r g cn" gegen die hier i n B e t r a ch t kommen¬

den Fjöhenburgc 11 zu sein, wenn diese audi sächsischen

Charakter tragen (bezw. angenommen haben) und tat-

s ä di 1 i di ü o r der f r ä n k i s di - k a r o 1 i n g i s di c n A e r r s di a f t s ä di -

sisdi gewesen sind. Die villae und curtes werden mit den

ßöhenburgen zusammengehören, nadidcm und weil letztere

oon der fränkisch-karolingisdien 5errsdiaft mit Bcsdi 1 ag

belegt worden sind, samt ihren Burgen marken. Daher z. B.

andi die stets wiederkehrende Erscheinung, daf3 der Charakter der Burg
selbst und die Besdiaffenbcit der Funde meistens oom sädisisdicu zum

fränkisdi-karolingisdien Typus übergebt. Sclbstocrständlidi haben audi die

Sadiscn selbst Burgen gebaut, dodi werden sie in frühester Zeit audi

römisdie Burgen ebenso in Besitz und Staatsocrwaltung genommen

haben, wie die Franken das mit deren sei es rein sädisisdien, sei es

römisdi-sädisisdicn Burgen, taten, und wie die Römer den gcrmatiisdieu

Staatsbesitz übernahmen und die Burgen dazu an Stelle der Wasserburgen

erbauten. Daf3 aber diese flTethodc in dem ganzen Zwischenraum zwischen

germanisdi-römischer Zeit und fränkisdi-karolingisdier Zeit bereits in Gc-

braudi war, bestätigt sidi oon allen Seiten.

Als Belegstellen mögen dienen:

„Ammian 28, 2, 1: At Valentinianus magna animo concipiens et

utilia, Rhenum omnem a Raetiarum exordio ad usque fretalem Oceanum

magnis motibus communiebat, castra extollens altius et castella turrescpie

assiduas per habiles locos et opportunos qua Galliarum extenditur longitudo,

nonnunquam etiam ultra flumen aedifieiis positis subradens barbaros fines,

„Dagegen nahm sidi Oalentinian grof3e und niitzlidie Dinge nor: den ganzen

Rhein oon der Quelle in den rhätischen Alpen bis zum brandenden ÜTeere

ücrsah er mit großartigen Festungswerken, indem er die Burgen höher
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legte und eine ununterbrochene Reibe oon IDarten und Türmen an passen¬
den und gelegenen Stellen anbrachte durch ganz Gallien der Cänge nadi
hindurch, bisiocilcn berührte er audi jenseits des Stromes durch Burgen-
bauteu barbarisches Gebiet".

Orosius 32, 12: Hos (Burgundiones) quondam subacta interiore Ger¬
mania a Druso et Tiberio, adoptivis filiis Caesaris, per castra dispositos in
magnam coaluisse gentem atque ita etiam nomen ex opere praesumpsisse
quia erebra per Ii mit ein habitacula eonstituta burgos vulgo,
voeant, eoruinque esse praevalidam et pernieiosam nianum, Galliae hodieque
testes sunt, in quibus praesumpta possessione eonsistunt.

„Diese (Burgunder), die einst bei der Unterwerfung des inneren Gcr-
maniens durch Drusus und Tiberiiis, den Adoptiosöhncn des Casars (Augustus)
in den Burgen in Garnison gestanden hätten, seien zu einem groben Dollts-
stamm crwadiscn und hätten so audi ihren riamen aus der (zugrunde
liegenden) Talsadie hergeleitet, weil man ihre zahlreichen am
Ii in es errichteten U?o Inningen gemeinhin „Burgen" nennt.
Und daß sie ein sehr starkes und gefäbrlidics Corps sind, daoon ist
Gallien nodi heute Zeuge, alkoo sie sidi im angemaßten Besitze behaupten".

Ein Hauptpunkt bei der oon Riibel aufgezeigten fränkisdien Sicdclungs-
meise ist die IRetbode der ITtarkensetzung, sowie die Abgrenzung oon
Slaatsiand und Dolksland an den villae und eurtes und beziehungsweise
ciudi gröberer Burggebiete: saltus. Don Quelle zu Quelle audi der
kleinsten IDasscradern wird auf den Bergrücken die nädistc üerbindung
hergestellt. Häufig läuft die Grenze badiabwärts, bis sie an einem
Zufluß gelangt, zieht sidi dann an diesem Hebenbadi wieder spitz¬
winkelig aufwärts und springt wieder oon dessen Quelle zu einer anderen
über. 3m IDaldc werden auf soldicn Grenzstrecken sogenannte „Cackbäume"
mit Grenzzoidicn angerissen. Lack, laak oder lach (im fränkisdien Spradi-
gebiet bedeutet „trocken". „Cadi" im ITtunde zu sein beklagt sidi der
Kranke (ledizen). Das eingetrocknete Holzgcfäß ist „ledt". Die Gradierhäuser
der Salinen beißen Cedtliäuser, weil sie zur Derdunstung (Eintrodmung) der
Soolc dienen. 3di kann nidit umhin, audi in diesem IDortstamni, wie in so
manchem andern, der uns beute als rein germanisdi anmutet, keltisdics Spradi-
gut zu erkennen (cf. Sundern, Sdiulze); der genauere Hadiweis wird sidi nodi
finden [cf. A I 20]. Die C a dt bäume sind die IRcrkmale der f r 0 dt e 11e 11 Grenze
da, wo eine nasse eben nidit zu haben ist, oon Quelle zu Quelle im IDaldc.
hi der Feldflur oertreten die Candweliren (limites) soldie Burggrenzen. -
Die Beamten des fränkisdien Königs nehmen in seinem Auftrage diese
ITtarkensetzung oor. Das wird in den Urkunden scarire marcas genonnl.
Der Ausdruck ist nun kcllisdi und kommt aus der lüurzel scar, die auf
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„schneiden" deutet (noch Fjoldcr). Jn mittelalterlicher Zeit hieben die da¬

für zuständigen Beamten „Scherherren". Diese Grenzsetzuugsmethode

inufj also tatsädilidi uralt sein. Bei Ehrhardt regesta bist. Westf. No. 431

begegnet uns in Derbindimg mit anderen nnoerkennbar heltisdien Orts¬
namen der Harne Scarheiin.

Rls typisdies Beispiel soldtcr ITCcirkensetzung und Grenzrcgnlicrnng

— dividere marcham im Auftrage des Rcrrsdicrs behufs des späteren

scarire marcas*) seitens der Beamten — giebt Riibel „Franken" S. 220

eine üerhandlung aus den Sangaller Formeln an. IDas er dabei nidil

erkannt hat, sei hier nachgeholt. Den Ausdruck ad stagnum illud aut

illud fafit er so: „zu diesem oder jenem Siepen" (= kleine Quelle).

Stagnum bedeutet aber, inic bereits gezeigt „Sumpfbefestigung", „Wasser-

burg". Und an den lüasserburgen hing seit den Tagen der Kelten jene

Art der Umgrenzung. Diese stellte den saltus her, die zugehörige

Burgmark, die meistens aus Weideland und lüaldland bestand, und oicllcidit

in der TITitte dazwisdien die Fcldflur aufzuweisen hatte. — Radi obigem

wird Riibcl's Beispiel erst wahrhaft typisdi. Dcrgleidic das Citat aus

Siculus Flaccus [A I sl ].

Auf Seite 134/135 des Riibel'scben Budies werden die Amtsbezeichnungen

der fränkischen Beamten herausgestellt, die mit der lllarkeusctzung beauftragt

wurden: praefecti (Flacc: praefecturas) confiniales, suntelitae = Dorstehcr,

Warkscheider, mit der riditigen Angabe, dah deren Amt zuglcidi

kriegerisdten und friedlidtcn (Siedelungs-) Zwecken diente. Die suntelitae

(sing, suntelites, suntelita) werden nun oon R. als griechische Über¬

setzung oon confiniales erklärt, offenbar irrtümlich und auch in Ansehung

des Gricdiisdten spradnoidrig. Das IDort ist urkeltisch. 3n ihm liegt eine

ähnliche Zusammensetzung oor, wie wir sie in dem IDorte „Sdniltc" er¬

kannt haben:

schu — Ii — te

sun (te) — Ii — te (s) [suntelita].

üergleidic den behandelten Ortsnamen Suntel-becke. IDie nun neben

„Schulte" audi die Zischform „Sdiulze" sidt findet, so neben suntelites

auch sunzel(l)ites. lücil es audi eine 00m fränkisdten Staate geleitete

kirchliche terminatio (Warkensetzung) gab, die genau in der angegebenen

lüeise oerlief, bat R. geglaubt, die Form suncelites oon cella, der Kloster¬

zelle ableiten zu sollen, bezw. hat er die mittelalterliche Gcistlidikeit im

Derdadit, hier weltlichen Dingen einen geistlidicn Anstrich gegeben zu

haben. Fjoffentlidi rcidit obige Ableitung zur Erklärung des Wortes aus.

*) Man oergleichc nun mit scarire marcas den römischen Ausdruck ,,scindere", „proscindtre
limitem".



Wir dürfen loohl beide Amtsbezeichnungen „Scbulle" und „Suntelites"

als oerwandt ansehen, wenn andi je nadi Grobe und Ansehen der Burg¬

bezirke, die ihnen unterstanden, ihre persönlidie Amtswürde abgestuft war.

Oer „Sdnilte" wird unter anderem ein Grenzbeamter niederen Grades,

der „Suntelites" ein soldier höheren Grades geioesen sein. Aber ihr ge¬

samtes Amt stand mit den Wasserburgen als soldien in üerbindung, mit

denen ja die limites innig zusammengehören. Den üerbältnissen der ältesten

Zeit entsprechend hingen sie audi mit der Stammes- und Gesdilediter-

uerfassung zusammen, hatten politisdien und militärischen Charakter zu-

gleidi; („Sdiulte" etwa: eentenarius?)

Wo die Römer in deutsdien Canden ihre Herrschaft ausübten, werden

sie nun an Stelle dieser Suntelitae ihre patronos causärum gesetzt haben.

3m Zusammenhang damit sind sie bei Ausbreitung ihrer Kultur darauf aus¬

gegangen, die Schulzen, wie überhaupt die Bewohner non Wasserburgen

auf das Trodiene zu setzen.*) Auffallend ist es nämlich, dab uns

als deren Amlstilel später der ucränderlc Ausdruck „Sdmltheib" begegnet.**)

Audi dieses Wort ist zwar keltisdi, bezeidinct aber genau das, was die

Römer gewollt haben. Heiss bedeutet „Berg", „Hügel", (fR S. 93). ITiit beiss

werden die Erdburgen au den Wasserburgen gemeint sein, die nun der

üerwaltung der Schulzen unterstanden, wie früher diese. Der „Sdiulthcib"

ist „der Wann oom Badv auf dem Hügel". (Gesetz III), üerglcidie das

über Elburg, Erdburg, Bumannsburg und Dolberg Gesagte. —-

Die Riibel'scbe Aufstellung, dab die Warkensetzung (in üerbindung

mit dem Ziehen der Candwehren und der Aussonderung oon Königsgut)

fränkischen Ursprungs sei, wird offenbar emendiert werden können, indem

alle bei der HTetbode in Betradit kommenden termini technici, also audi die

Sadie selbst auf keltisdien Ursprung zurückweisen. Oer Begriff der

„mark" als Bezirk und somit audi als Grenze mub in engster

üerbindung mit den ältesten Wasserburgen stehen.

Wir fragten uns bei Behandlung des Beispiels Segusteron oben:

„Ist segu gleidi dem früher erklärten sege (sega)?" ]di glaube auf Grund

des spradilidien Befundes hier einen einfadien Untersdiied konstatieren zu

sollen. Sege (ga) ist die Wasserburg als soldie; segu ist die Burg mit¬

samt ihrem Burgbezirk, die Burgmark. Ais Beleg führe idi an, was

*) Bei den westfälischen Candleuten ist für eine Behandlung des Erbgutes, die nicht dem allge¬
meinen 5e»'hommen, sowie überhaupt für manche Handlungsweise, die nicht dem üolksempfinden entspricht,
nodi die Bezeidmung in Gebrauth: .,I}e hat sidt up en Drügen sat", sofern nämlich jemand sein ökono¬
misches Jnterresse nicht wahrzunehmen gewusst hat.

**) Wenn das Wort sculthaizo in der Cittcratur erstmalig oon den Osigoten sich findet, so
dürfte das sich daraus erklären, dab sie Hamen und Institution auf ehemals keltischem Bodeu
uo rgefunden haben. Ebenso rechneten die irokeltlschen IHisstonare in Gallien und Deutschland mit
dieser Institution als einer althergebrachten. Denn unter dem Wortschatz ihrer für ihre lHissions-
und Siedelungstätigkeit selbstgcfertigteu lüörtcrbncher befindet sich auch dieses lüort. Die nähere
Beurkundung für dieses Erfordernik ersehe mau unten [A I <>_.].
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ücilesius not. Göll. S. 512 oon der civitas Segusio sagt: Civitas enim vel
urbis Segusio postea Segusium dicta est, deinde g littera sublata Seusium ...
vulgo Suso Italis, nostris Suse dicitur ... Ex Segusiis autem gente . . .
Seusii facti sunt, sicut ex Segusio, capite Segusianorum Segusiorumve,
Seusium ac S usium, nunc Marchia. lüenn also Marchia = „IRark" als
nomen proprium mit Segusio als soldiem identisdi ist, so bindert nadi
allen früheren flusfübrungen nichts, dies als allgemein gültig zu fassen,
da der Haine audi hier ursprünglich nur als Sadibezeiduuing gellen utill.

Eine Zwischenbemerkung sei hier gestattet: lüenn im obigen Bei¬
spiel des üalcsius Etbgmologie hinsiditlidi des Zusammenhangs oon Segu
(sio) mit Suse, Suso, Seuse, Siuse audi nadi unseren Darlegungen zu be¬
richtigen sein mird, so ist die Konstatierung dieses Zusammenhangs immer¬
hin ein willkommener Beweis für die Riditigkeit dieser Darlegungen.

]di zweifele nun keinen Augenblidc, dafj für die bisher als spezifisdi
fränkisch angesehene Grenzabsetzungsmetbode oon Fadigclcbrlen sidi nodi
weiter reichlidies IRaterial wird beibringen lassen, weldies auf deren Hand¬
habung bereits in oorfränkisdier Zeit aufmerksam werden läfst und sie mit
der römischen Occupations- und Siedelungsmethodc ebenfalls in Zusammen¬
hang bringt. Die fränkische ITTetbode wird eine lüeiterfübrung der römischen
sein und beide haben sidi den keltisdien, bezw. den kcltisdi-germanisdicn
Derhältnissen anpassen müssen, lüir erkennen in dieser Occupations- und
Besicdelungsmetbode ein Stück antik - oölkerreditlidicr Grundlage. Das
IRarkenteilen: marcam dividere, bezw. der obrigkeitliche Auftrag dazu:
disponere causam, ambuiare, oder beides in üerbindung — z. B. Gregor
und Tours 2, 29 (40): cumque ille egressus de Colouia civitate, trausacto
Rlieno, per Bucouiam silvam ambuiare disponeret — ist gleidisam
das Siegel zur öffcntlidi rechtlichen Beglaubigung auf die kriegsmäfsig ge¬
wonnene Herrschaft über die Burgen und ihre Gebiete. Hier liegt in
der Tat Sinn und Ursprung des r ö m i s di e n F e 1 d h e r r n g r u u d -
satzes: „divide et impera" — „teile und berrsdie" sadilidi
begründet zu tage.

Abermals ein Hauptpunkt in den Feststellungen des Rübel'sdien
Bndics ist die als fränkisdi angenommene bezw. cruiiesene IRethode des
Aussdicidens oon Königsgut oder Reidisguf bei Dorsdiicbcn der
Siedelungen, lüir haben spradilidi und sadilidi das üorbandensein oon
solchem Gut, Sundern und Brüchen sdion zur keltisch-germanischen Zeit
nachgewiesen. Auf Grund des üorstehenden müssen wir diese angeb-
lidi fränkische IRethode des Aussondcrns nur als die Form
der Übernahme ansehen, d i e b e i j c d c m H c r r s di a f t s w c di s c I
im Einzelnen sidi wiederholte, utri die oo11 cn Einkünfte
oder die Zehnteinkünfte aus so 1 dien ßülern für den Bandes-
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Herrn zu katastrieren, bezw. audi die aus ihnen flickenden

mi 11 e 1 zur üerpflegung des Besatzungs - oder Kriegsheeres
zu sidiern. Die Reihe der hier in Betradit kommenden termini technici

läfit sidi loiederum nadi der spradilidien und sadilidien Seite aus dem

Kelfisdien glatt erklären. „Fiscus", oon uisge „Wasser" abzuleiten, ist das

am Wasser, Fluh belegene Staats- oder Königsgut. — Bis in

jüngere Zeit hinein haben dergleidien Burggclände sidi als fiskalisdics

Gut erhalten. So sind z. B. die oon der „Königslandwehr" im Kreise

Damm durdisdinittenen Eändcreicn um die Witte des oorigen Jahrhunderts

aus Staatsbesitz in Prioatbesitz übergegangen. — Zwischen den zwei

Wündungsarmen der Beoer in die Weser bei Beoerungen befand sidi soldi

ehemaliges Burggelände (Rcidisgnt), das ebenfalls erst im oorigen Jahr¬

hundert durdi Kauf aus fiskalischem Besitz in denjenigen der dortigen eoan-

gclischen Kirdiengemeinde überging. Ein mittelalterlidies Burghaus bezeugt
nodi die früheren Zustände. Solche Radiweise werden sidi leicht oermehren

lassen. — Ehrhardt regesta hist. Westf. gibt aus dem Königlichen Staats-

ardiio Wünster unter Hr. 431 folgende urkundliche Schenkungsnotiz:

Balhorn, Rurale, quod Sundra fuit, cum deeima. Dornum in Uelsen; Dornum

in palude Lessethe = „Balhorn", ein Landgut, das ein Sundern war, mit¬

samt dem Zehnten, Daus Delsen; Daus Cessede im Sumpfe = (Wasser¬

burg Cessede). — Audi die Zusammensetzung „Sunrike" findet sich: Bruno

oon Würzburg oerschenkt 15. August 1036 eine curia (= curtis), ex re

nomen liabentem Sunrike, id est regnum singulare (R: Franken): = „ein

Landgut, das dem Sadioerhalt gemäb die Bezeidmung Sunrike führt",

d. i. Reichssondergut. — Hamrike, später für Dof- und Dorfmarken in

Betradit kommend, ist wohl schon der keltisdie üorläufer der fränkischen

Königs -villae. Hamrike hat nämlich an sidi mit dem ßammerwurf, wie

Rübel meint, nidits zu tun, mag dieser auch bei der Fjufenabmessung in

Anwendung gekommen sein, öalesius not. Qall. S. 240 erklärt: Ham

autem Germanis veteribus et Francis genti Germanicae vicus vocabatur et

hodieque Germanis Ham vicus est." „Rike" ist audi hier der in den keltisch¬

germanischen Orts- und Däuptlingsnamen nachgewiesene, auf Staatsgut hin¬

deutende Wortstamm. — (A I „). Auf diese Beispiele beschränke ich
midi hier.

Der Absidit dieser Abhandlung entsprechend mag über die villae und

curtes, die in üerbindung mit Burgen (urbes) zu fränkisdi-karolingisdier

Zeit sidi finden, folgende kurze Ausführung genügen, die zeigt, wie es audi

mit Dülfc dieser termini gelingt, das angeblidi fränkische Gepräge dieser

Anlagen in älterer Zeit, nämlidi in der römischen, im Entstehen nadizu-

weisen. Daf3 die villae und curtes fast ständig auf dem Boden oon Wasser¬

burgen liegen, Ist bereits gezeigt; ebenso ihre üerbindung mit den Döhen-
9



bürgen, für welch letztere, soweit sie im fränkischen Siedelungsgebiet auf
sächsischem Boden liegen, man nun nicht durchgebends audi sädisischen
Ursprung annehmen kann, sondern nadigewiescnermaben z. T. audi römische
Herkunft annehmen ntüss. Damit ist nun nicht gegeben, dab audi die
Sadisen villae und curtes gehabt haben. Sie, bezw. ihre üorgänger, werden
eben nadi Riederwerfung des Römerjoches gemäb alter keltisdi-germanisdier
Sitte ihre saltus in aäterlidier lüeise weiter bewirtsdiaftet haben, Rur den
Bau oon Trockenburgen (ohne Zusammenbang mit der Gutsbewirtsdiaftung?)
werden die Keitogermanen allmäblidi oon den Römern behufs üerbesseritng
ihrer üerteidigung übernommen haben [A I 2J], Diese Burgen oindiciere
idi als ein gleichsam eingeklammertes Zwischenglied zwisdien dem römischen
und dem fränkisdien Siedelungssystem, und zwar wird es das sädisisdie sein.

merkwürdigerweise lassen sidi nämlidi in lüestfalen auch eine Reihe
keltischer Ramen für solche „Erdburgen" (auch an lüasserburgen) beibringen.
Beispielsweise Metkestre bei lüerl (wie oorhin Dolberg; mel = Rügel
(IE. S. 114) und oielleidit keste (rich) — IE. S. 23 — = „Zusatnmenwobnung",
„Siedelung"; rieh nach unserer oorgetragenen Deutung zu erklären. Ferner
aergleidie „Danenhof" bei domus Elseie, „Fleistal" (oben behandelt); die
hiermit bezeidinete Stelle ist ebenfalls ein alter Burghof. Run werden wir
hernach die Grundzüge eines Städtebildes [A I 24] oorfübren können, das
uns diese Eigentümlichkeit jedenfalls zum Teil als lEerkmal römisdier
Culturschidit kennzeichnet, angesichts der Tatsadie, dafi die Kelten-Germanen
in lüestfalen oordem nur die lüasserburgoerteidigung kannten. Zu dieser
Feststellung muss man kommen auber wegen der Ramenserklörung, weil
man überhaupt die Tätigkeit der Römer an solchen Stellen nachweisen kann.
Also eine doppelte Folge des römisdien Einflusses möchte idi konstatieren:
1) speeifisd) römische Kolonisation im flnscblnss an keltogermanische Siede¬
lungen in lüestfalen, die nidit so tief griffen wie etwa die römischen
Städtegründungen am Rhein. Sie wurden oon den Germanen weiter ent¬
wickelt (cf. Dio Cassius 56, 18, 2 3); 2) im engsten Zusammenbange damit
den allmäblidien Übergang oon der lüasserburgoerteidigung zur Trockenburg-
oerteidigung (wie in Gallien).

Für diese (sächsischen?) Burgen wird zunächst der Rame „Dünen¬

burg" aufgekommen sein, und für ihre Grenzmarken und Candwebren der

Rame „Dünenpädde".
IKucb: Deutsdie Stammeskunde S. 40 belehrt uns, daf3 das lüort

„Pfad" den sarniatischen dazygen seitens der lüestgermanen erst bald nadi
Christi Geburt abgeborgt sei. Das lüort hunno, huno für „Räuptling"
scheint ebenfalls speziell germanisdi zu sein (Deliand). Hlso können die
ersten Kelten-Germanen diese Bezeichnung der oon der Urzeit her bei
ihnen oorhandenen Sache (Candwebren, limites) nicht im Gebrandi gehabt
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hoben, ebensowenig wie betreffs der Hünenburgen Home und Sache auf
ihr System pabt (Wasserburgen). Das System der „Hünenpädde" oerläuft
aber genau nach der keltischen FRarkensetzungsmethode. Aus der Prein'sdien
Karte und Beschreibung S. 49 beobachten wir den Derlauf der Candwehren
bezw. „Hi'menpädde" anscheinend oon der Funkenburg bei Dortmund (fuen
= „Feld" ITC S. 80, ka = „Haus", „Burg") auf Gehöft Erdelbrauk {= Brudi)
Sündern eines Edelen?). Während eine Candwehr als „Hiinenpadd" oorber
mit dem westlidisten Achenbach der Seseke ein Stück parallel oerläuft,
übersetzt sie bei tliederaden nadi Osten zu den nädisten Rcbenbadi der

Seseke, den Kettenbadi, und diese selbst, um die Höhe zu gewinnen zwisdien
dieser und ihrem rediten grösseren Achenbach (Kuhbadi), und so in östlicher
Richtung auf dieser Wasserscheide weiter zu ziehen. Die „Bcrhenbecke",
d. h. Burggrenze, zwischen Seseke und Kettenbach steht in Beziehung
zu einer früheren Wasserburg; cf. unsere Ableitung oon „berke". Wo der
„Hiinenpadd", jener Burggrenze parallel, jene beiden Wasserläufe oerbindet,
ist er nach Prein's Angabe 30—50 Dieter breit und trägt die auffallende
Bezeidinung „Sadisäcker". An dieser Stelle werden wir uns auf dem
Boden einer soldien ehemaligen säcbsisdien (kleinen) Feldburg, einer Wadit-
ftelle an der Candwehr, am „Fjüncnpadd", befinden. — Der oom „Turm"
an der Cippe herkommende „Fjünenpadd" oerläuft zunächst nadi Südosten,
biegt in Elsey fast redifwinkelig nadi Horden um, um Burg Aliso zu ge¬
winnen, durchschneidet diese, hält den Cauf des Kuhbadis in der Ostlinie
und später als Bergkamener Candwehr die Höhe zwischen „Kuhbach" und
„rotem Bach" inne. llach Prein's Ausführungen geht diese Candwehr auf
„fjaus Redr" und später wabrsdieinlidi auf Pelkum (Burg!) zu.

Aadidem wir soeben den oerniutlich früheren säcbsisdien Ursprung
der „Fjünenpädde" als Burgmarken angedeutet haben, führen wir zum
Beweis ihres säcbsisdien Charakteristikums aus späterer Zeit das bekannte
Beispiel Wittekinds an. Oon Karl d. Gr. besiegt und seines Candes oerlustig,
erhielt er hernach sein Gebiet als karolingisdies regnum zurück. Hieran
erinnert der Reim: „Dat is de Hasenpadd,

den Kiining Weking trat."
„Fjasenpadd" ist = „Hiinenpadd" oder Burggrenze; hasen ist keltisdi
= „Burg", „Feste" (FR. S. 90), und zwar oermutlidi nidit mehr Wasserburg,
sondern Feldburg, Fjöbcnburg, Hünenburg. Die Reim-Reminiscenz spridit
den sädisisdien Unmut aus, dab Wittekind seine Herrsdiaft eingebübt bat
und nur noch ein Belehnter ist. Er selbst hat die Burgmark zuerst „getreten"
d. Ii. „abgemarkt" (= ambulare, disponere, providere), als er seine redit-
mäf3igc Herrsdiaft antrat.

Dab nun an diesen ältesten sädisisdien „Hünenpädden" sidi häufig
fränkische Charakteristika finden werden, wie an den Erdburgen, darf

9*



gar nicht befremden. Bei der fränkischen Besiedelung werden die iimites

= Candwebren im Groben und Ganzen nur ebenso eine neue Auflage

erfahren haben, wie die keltisdi-germaniscben bei Etablierung der römischen

Herrschaft.

Die Spuren einer fränkischen curtis zeigen sidi auf der Prein'sdien

Karte an der Bergkamener Candwebr im Dorfbezirk Weddinghofen, inic

sdion der auf „hofen" endigende Harne das sofort als riditig bescheinigt.

Da, 100 diese Candioehr den „Kuhbach" sdineidet, zeigen sidi alte Wallreste.

Die Bezeichnungen „in der Pfalz" und „Tiergarten" sind nur durdi das
üorhandensein einer curtis zu erklären.

Wie gesagt, nur zu üerteidigungszioecken mögen die frühesten Sadisen

bezio. deren Dorgänger auf diese Art der Burganlagen eingegangen sein.

Die Gutsbeioirtschaftung lourde dadurdi loobl nodi nidit beeinflusst.

Hinsichtlich der Bodenbewirtsdiaftung schildert Camprecht „Deulsdie

Geschichte" I S. 141 diese Übergangszeit so: „Schon seit der Wende des
zioeiten Jahrhunderts nach Chriftus ioar dieser loirtschaftliche Charakter

der Hundertschaft stark genug ausgeprägt, um eine Übertragung seiner

icesentlichen Grundlagen auf kleinere Bildungen innerhalb des ursprünglichen

Bezirks zu gestatten. Wir haben früher gesehen, ioie sich sdion seit dieser

Zeit innerhalb der sefäbaft gewordenen Hundertsdiaft immer fester einheitliche

Wirtschaftsgemeinden auszusondern begannen: es waren die Familienbaus¬

halte in sippenweiser Gruppierung. Bald in einem einzigen Dorf, bald in

mehreren Weilern, bald in Einzelböfen siedelten sich die Familien einer

Sippe dauernd an und begannen innerhalb der älteren Hundertsdiafts-

oerfassung auf der ihnen ausgeschiedenen IHark mit ihren Fluren, Weiden

und Wäldern eine kleine Wirtschaftsgemeinde stetigen Charakters zu bilden."

Die Römer werden nun die Dorgänger der Franken in der Guts¬

bewirtschaftung gewesen sein. Wären dagegen die Römer länger Herren

in Germanien geblieben, würde sidi andi hier ihre Wirtscbaftsmetbode zu

einer äbnlidien, wie bei den Franken herausgebildet haben. Hadiweisungen

nun, wie üalesius sie für das höhere Alter der Ausdrücke und Sadien:

villae und curtes gibt, werden sich oermutlidi reidilicb beibringen lassen.

Er sagt Über villa S. 582: Villa a Gregorio ceterisque nostris Scriptoribus

passim pro vico suburbano vel agresti aeeipitur et ponitur: quod jam aetate

Ausonii in usu fuisse judicat hic ejus versus de Lucaniaco:

Villa Lucani — nunc potieris aco.

„Der Ausdruck villa wird oon Gregor und unseren übrigen Schriftstellern

hier und da im Sinne oon einer unterhalb einer Burg gelegenen

oder auch oon einer ländlidien Siedelung oerstanden und gebraucht.

Das war schon zur Zeit des Ausonius Brauch, wie sein nadistehendcr

üers über Cucaniacum dartut:
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„Tctzf wirst werden Qu Fjerr des Cucanianisdien Burghofs".
Ausonius lebte 309—395.

Ein Teil der einen Wirtschaftsbof, und zwar nadi Rübel einen
Wirtsdiaftshof in Feindesland bezeidmenden villa war die curtis. Geniein¬
sam mit der villa (oder audi für sidi) stellte sie eine Feste im Kleinen
dar. Über die curtis giebt Oalesius folgende Erklärung (S. 24), die zeigen
mag, wie in diesem aus dem Cateiniseben herkommenden Worte nodi der
Zwedi zu erkennen ist, den die curtis wohl schon in der Römerzeit gehabt
bat, zur Unterbringung und üerpflegung einer Kriegscoborte zu dienen:
Cortem autem et curtem recentiores dixere, quam veteres cohortem et cortem,
id est partem villae, in qua aves domesticae bovesque et oves ac sues a"
luntur, „la basse court" Nostris appellatam. A cohorte igitur, membro villae
non obscuro nee contemnendo villas omnes, etiam fiscales et publicas, in quibus
Reges nostri hiemare consueverant, cortes aut curtes Nostri nuneupavere . . .
Ibi palatia magnificentissima habere consueverant.

Fjiernadi modificiert sich auch niclleidit, was Rübel S. 129 sagt:
Was den Römern nie gelungen war, eine üerpflegung (sc. des Reercs)
mitten in Germanien zu schaffen, hatten erst die Klöster, dann die königlidicn
missi mit Einrichtung der marcae und villae geschaffen." Diese üerpflegung
wird mit zum Beruf der causarum patroni gehört haben.

Dodi ist es nun Zeit, uns zu fragen: „lüelebe Wandlung bat denn
tatsädilidi das fränkische Befestigungs-, Siedelungs- und Wirtschaftssystem

bezw. das römisdi-fränkische — zuwege gebradit? Denn dafj die Be¬
festigungsweise irgendwie mit der Wirtsdiaftsweise im Zusammenbang
steht, ist nidit zu oerhennen. Aus üalesius not. Oall. Seite 210 bringe idi
den Ausdruck bei: francire saltum. Was üalesius über dessen Be¬
deutung sagt, ist nur eine üerlegenbeitsauskunft: A Francis deduetum ver-

bum Francire, Franchir, pro transilire ... Francire saltum, franchir le sault,

quod est, saltum periculosum atque arduum non tentare modo, sed exsequi

Francica alacritate. „üon ,Franken' ist der Ausdruck francire, franchir für
.überspringen' abgeleitet . . . .Francire saltum', ,franchir Ie sault' beibt
einen gefäbrlidicn und sdiwierigen Sprung nicht nur ocrsudien, sondern
mit fränkischer Behendigkeit ausführen". Run, um des fränkischen elan
willen wird diese Redeweise nicht entstanden sein. Sie bedeutet wohl zu-
nädist: „Eine Burgmark f ränki s ch machen". Die in francire, franchir
liegende Bedeutung des Überschreitens wird sidi non dem kriegstechnischen
Sinne herleiten, der eben dann etwa dem scindere limitem, marcani dimittere
als ein Pendant gegenüberstände; (oergleidie auch circufttire, perambulare
bei der IRarkeusetzung). Francire saltum wird etwa auch besagen: „den
Fub auf eine Burgmark setzen", „occupieren". Die entsprechende Rede¬
weise findet sidi auch im Italienischen, Du Cange lexicon mediae et infi-
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mae latinitatis macht unter saltus die Angabe: Phrasis Pataviis usitata, uti

monet Cl. Editor: Toglieri Ii Salti, quod Itali levare Ii passi dicunt, pro: im-

pedire, auferre potestatem. Die Ethymologie läbt hier freilid) eben¬

falls 211 wünschen übrig, weil der Begriff „saltus" nidtt oerstanden lourdc.

Allein, wcldtes ist die Ableitung oon Franci selbst? Darauf kommt

es an. Es liegt nahe, an eine ähnliche Entstehung des Hamens zn denken.

ioie mir sie bei dem Hamen der Bnrgundcn angetroffen haben: „Sie hätten

ihren Hamen aus der Tatsache hergeleitet, lucil man ihre zahlreidicn, am

limes erriditeten lüohnungen, gemeinhin „Burgen" nennt", fdt leite „Franken",

lat. Franci, griedt. Oquyyortg uom griedtisdien cppdooM, cfpuyrrin ab, loas

„umzäunen", „umhegen" und damit audi „oerschanzen" bedeutet.*) Die

Franken sind das üolk, das seine lüirtschaftshöfe (bezio.

Burgen) im Gegensatz zu den keltisch-germanischen saltus

umhegt, 100hl mit IDällen und Pallisaden, und sie dadurdi

zu Festen herstellt. Die wirtschaftliche Bedeutung ihrer

Praxis kommt hinzu. 10ir sehen hier den Übergang oom

Staatseigen der Kelten-Germanen zum Prioateigen der

Franken s i dt oollzieben, neben welchem dann stets reidilidi

bemessenes Königsgut ausgesondert bleibt. Diese wirtsdiaftlidie

Bedeutung liegt neben jener politisdien in dem Ausdruck „francire saltum".

Es ist die Bedeutung des „Freimachens", üon dieser Umwandlung des

Stammgutes in Erbeigen wird die Redeweise „frank" und „frei" herrühren.

Dab sdron die Römer ein bundesgenössisdtes germanisdtes üolk zur

Aufteilung der Staatsländereien in Eigengüter nötigten, sahen wir bereits.

Sdtillcr: „Die Römischen Altertümer" sagt S. 659: „Heben den Stadt¬

gebieten, auf denen die Prooinzialoerwaltung beruhte, bestanden aus¬

gedehnte Candstrecken (saltus) — wir wissen, es sind die ursprünglichen

Burgmarken keltischen Charakters — „die zu keinem Stadtgebiete gehörten,

sondern im Besitze grober Grundherren, häufig des Kaisers standen, die

oon coloni bewohnt wurden und unter Aufsicht oon kaiserlidten procuratores

standen, weldte gewisse Redttsbefugnisse besahen". — Die procuratores

saltuum werden auf Grund unserer Hadnoeisung nun wohl klar als gleidt-

bedeutend mit den oon Florus erwähnten causarum patroni zu erkennen

sein. Als Burgoerwalter sind sie zugleidi ücrwalter der dem erobernden

Staate zugefallenen Staatsländereien (cf. Corp. inseipt. tat. V. 5503 Curatori

saltus Firroniani agri Mediolanensis). Als procuratores regiarum vi 1-

larum erscheinen sie bei der fränkischen Besitzergreifung. — Die oon

ihnen ausgeübte cura regni bedeutet nidii die Besorgung oon „Rcidi (Reidis-

gut), als wenn das Königsgut erst zur fränkischen Zeit ausgesetzt worden

sei. Cura regni heibt Sorge für das seit Alters 00 rhandelte und
*) üergl. im mittelhochdeutschen phrange = „Schranke",
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nur bei jedem Het'rsdiaftsioedisel neu hatasfrierte Staats- oder
K ö n i g s g u t.

Die Franken haben das System der Hufenaussetzung roeiter aus¬
gebildet, mie es Rübel's Budi trefflidi nadiuieist. Die „Hooestatt" in
der Haltener Wasserburg sei meinerseits nur als Hinioeis auf beliebige
andere Beispiele genannt *) Die „Burbröger Gärten" daselbst geben mit
ihrem Hamen Zeugnis, dafi die „Hooestatt" als Wirtschaftsbof einen keltisch-
germaniseben üorgänger, burbrog, gehabt bat. Wenn uiir gerade hier
das römiscbe Zinisdieng 1 ied nidit ausmerzen können, inird
dieses Beispiel andi für andere Burgen in gleidier Situation
bemeiskräftig hinsichtlich ihres römischen Ursprungs.

Jn aufgezeigten Harnen unserer Bauernhöfe wie Sud-hoff, Berk¬
hoff gibt sich der Übergang oon der keltisdi-germanisdien Saltus-
Bcwirtsdiaftung zur fränkisdi-germanisdien Hufenmirtshaft im nieder-
sächsisdien Gebiet deutlich zu erkennen. Der Spradiprozeb ist ein Spiegel
des Knlttirprozesses. — Hierher mag andi noch die Bemerkung gestellt
sein, dafä die oon Rubel S. 168 unerklärt gelassene alfgating oder alfgoding
hofa und H rot berc tinga hova hiernach ebenso ihre Erklärung finden.
Es sind aus Wasserburgbezirken entstandene Hufen. Alf (cf. die Alf-
lHosel) mird „Bach" bedeuten, ga = „Haus", „Burg", go wohl gleidi
„Burgbezirk", ding, fing, auf die Siedelung sidi beziehend: de „Haus",
ing, mie nadigewiesen. Die Ableitung oon (Hrot) beretinga ergibt sidi hier-
nadi ähnlich ioie Berdihoff.

Radi dieser Darlegung über die Entstehung der Burgen, villae, curtes
und Güter beztu. Hufen aus den Wasserburgen is die sprachliche Ab¬
leitung der all diesen Begriffen zugrunde liegenden Bedeutung oon saltus
zu oersuchen:

Die sala, terra salica = „Saalland" als das oom Rerrenbof, Salbof,
der curtis salica aus beioirtsdiaftete Caud, sei es als königlidies Gut, sei
es als freies Eigen in Betradit kommend, ist audi spradilidi oerioandt mit
dem in saltus stechenden Wurzelwort. Saltus muh, ioie die Sache, keltischen
Ursprungs sein, da es sidi oon dem eigentlidi lateinisdien aus salio ab¬
geleiteten Worte saltus deutlidi abhebt, uiie denn unser saltus in ältester
Zeit nadi der zuleiten Deklination flektiert lourde. Wir dürfen es nadi
allen oorigen Darlegungen loobl in Zusammenhalt bringen mit salt = „Badi"
(1H. S. 238) und erkennen in der Entstehung dieser Bezeidinung eine
dcullidie Analogie zu allen in unserer bisherigen Untersudiung beuiährten
Hamengebungsgesetzen für Orts- und Flurnamen, soioie für Personennamen
und Amtsbezeidmungen, die mit der Wasserburg in üerbinduug stehen«
Weitere Belege uierden nodi folgen. —

*) z. 13,: Bei der lüasserfliehbutg flliso liegt dicht an Sdilob Scbioansbell an der Seseke die
„Seelbuoc" (Seel entstanden aus se(e) und Ii.
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Bezüglich unseres Aliso entsteht für die Cokalforschung besonders
auf Grund der Balterner Parallele die Frage, ob es nach der römischen
Zeit audi sächsische und (oder) fränkische Burgbesiedelung
getragen hat.*)

Anmerkung: Die Ableitung des Ramens „Sadisen" uiird ebenfalls
auf die ihnen ursprünglich eigene Siedelungsuieise zurückzuführen sein.
Es liegt nahe, an sa = ,,Fluf3" (IB. S. 237) und das im Bcliand sich
findende exo, echso == „Grundbesitzer", „Siedler" zu denken, laeldi
letzteres einen keltisdien Wortstamm in sich bergen uiird, uiie die Endung
o, on auf keltische Siedelungsuieise deutet, und uiie in der Bufenbezeidinung
Echtwooort, der zuieite Bestandteil entschieden keltisdi ist, und in der Fjufenbe-
zeidinung Berswoort (Dortmund — Soest — Weitmar b. Bodium), beide
Bestandteile, also: Sa-exones. Jn etuia mird diese Ableitung
bestätigt durch die oon Riibel aus der vita Idae Ii S. 571 auf
S. 291 angeführte Stelle: Cunctis Saxonibus, qui inter H reu um et
Wisaram flumina inhabitabant, ducem praefecit (Karl d. Gr. den
Egbert). Hoch im Walthariliede bezeichnet Walther (Z. 375) die sächsisdic
Sprache des Edrefried als „keltische".

Die vastae paludes und die pontes longi.
Run noch eine letzte Bestätigung für die Entstehung der fränkischen

Occupationsmethode aus der römischen, Bier soll daraus eine kleine
Förderung des üerständnisses der für die Römerkriege in Betracht kommen¬
den Quellenberichte erzielt uierden. Wir oerdanken Rübel die Erkenntnis,
dab für die salisdi-fränkisdic Occupationsmethode die Berstellung eines
vastum oder einer solitudo d. h. einer Ödgrenze diarakteristisdi ist. Er
oeruieist auf die bekannte Stelle Cäsar bell. Galt. VI 23: Civitatibus maxima
laus est quam latissime circum se vastatis finibus solitudines habere. Hoc
proprium virtutis existimant, expulsos agris finitimos eedere, neque quem-
quam prope audere consistere. „Für die üölkersdiaften ist es das hödiste
Cob, in möglichst loeitem Umkreis um sich her durch Gebietsoerioiistung
hergestellte Ödheiden zu haben. Sie sehen das für ein Zeichen oon
Tapferkeit (sc. des Stammes) an, coenn die aus ihren Feldmarken zurück¬
gedrängten Grenznadibarn auch zuriiduoeidien, und uienn niemand uiaaf,
sich in der Röhe festzusetzen".

Dorab sei bemerkt: Dielleidit führen die auf soldic „Beiden" deuten-
den und mit „Beide" zusammengesetzten Flurnamen in Westfalen nodi zur
Auffindung alter Stammesgrenzen. Bier liegen nodi angehobene Schätze
oon Erkenntnissen.

*) Siehe die Fuhnote auf ooriger Seite,
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Rubel bringt die ermähnte Sitte in Zusammenbong mit der milden
Feldgrasmirtsdiaft der Germanen (S. 149). Aber nun haben die Franken
bei ihrer lüirtsdiaftsmelbode und rationelleren Bodennutzung menigstens
einen Zng jener alten Sitte so sorgsam beibehalten, dab sie, mie R. nach-
meist, ein vastum, desertuni oder einen eremus, d. b. Ödland als Grenz¬
gebiet geioissermaben nur nodi künstlich herstellen, also mohl fingieren.
Es merden Beispiele beigebracht, mo in solchem Ödgebiet tatsächlich tlieder-
lassungen oorhanden sind und Güter oersdienkt merden, dab also nidit
immer eine mirkliche Einöde oorhanden ist. Beoor aber die Grenze dorl
reguliert, die FRark abgesetzt ist, d. h. durch den neu in den Besitz ein¬
tretenden Caudesberrn, mird solcher Grenzstridi ein für alle mal als vasta
solitudo behandelt. Beispiele oon Gütereinziehungen und Deportationen der
früheren Inhaber, z. B. der sädisisdicn durdi Karl d. Gr. zeigen, dab diese
Herstellung der solitudo nötig mar, menn nämlidi die bisherigen Burg¬
herren oder FRarkberediligten infolge einer Occupation der neuen Candes-
herrschaft nidit huldigen mollten. Die im vastum frei gemordenen Güter
murden an Getreue überlassen (largitiones). Allgemein morden hier die
Königsleute angesiedelt. Rübel ermähnt S. 39 die Schenkung oon St. IDan-
drille an einen Rotmarus als possessio, quae largitione Dagoberti sibi indulta
fuerat. In ipsa largitione continetur, quod Rotmarus saltum praescindendo
indulto regis habitabilem reddiderit. Rotmarus erhielt die Burgmark zum
Besitz, nadidem er bereits das Gut mieder in mohnlichen Zustand oersetzt
hatte. König Dagobert hatte ihm oorher aber die demnächstige Belohnung
durdi seinen Indult in Aussidit gestellt. Das providere, disponere marcam
mar ooratifgegangen; das scariere, Katastrieren der IRark macht die Sdienkung
und den Besitz erst oollauf reditlidi gültig. Die hiterimsbürgsdiaft dafür
mar der indultus regis- So lange lag vastum oor. — Die Herstellung
solcher Ödgrenzen, menn schliesslich audi nur nodi in symbolischer lücise,
ist ein uiesentlidier Zug bei der Occupationsmetbode. Sie diente ebenso
zur oölkerrechtlidien Beglaubigung für die prätendierte Rechtmässigkeit der
neuen Candesregiertmg, mie die Besetzung der Burgen und das Ziehen der
limites und Candmebren. Dieser Zug mar gleidisam die Grundlage der
IRarkensetzung und Besiedclung. — Soldie Herstellung eines vastum mar
eben audi bei den Römern im Gebraudi. üergleidie üergil Aen. 9, 223:
Hgec ego vasta dabo et lato te limite ducarn.

Hon hier aus nun müssen Stellen oerstanden merden, mie Tacilus
atin. l .6o: duetum inde agmen ad Ultimos Bructerorum, i|iiantumque Amisiam et
l .upiam inter vastaturu. IRan beadite hier, dab dieser Satz, uienn Tdcitus
damit ein Resume über das IDitten der Kriegsfurie im Bruktererlande geben
mollte, schlecht angebradit märe, nadidem bereits oorher die Operationen
im Cande dargestellt sind. Der Satz gibt als Resume den Erfolg



des Bruktererkrieges unter dem Gesiditspunkte der Aus¬
dehnung der römischen Herrschaft an. „Danadi lourdc das Heer
zu den äußersten Grenzen der Brukterer geführt, und alles Gebiet zmisdien
Ems und Cippc mit einer Ödgrenze umzogen bezm. als Wüstung
erklärt", nämlich alle Burgsiedelungen an den Flufsläufen.

Don diesem Begriff der fränkischen vasta solitudo, die auf das
römische vastum sidi zurückführt, ist der ursprüngliche Begriff der keltisdien
solitudo (Cäsar b. Q. VI 23 u. a.) daher molil zu unlersdieiden. Beim
mährend die an den Flüssen hausenden Kelten-Germanen sidi durdi die
Ödheiden 0011 den Anmohnern des nächsten Parallelflusses, falls diese
einem anderen Stamme angehörten, zu trennen suditen, so drängten die
Römer 0011 den Flüssen her die Candcsbcmohner in das Innere der
solitudines hinein (Sueton V ,). — Aus diesem Umstand mag sidi die Ent¬
stehung der besprodienen keltisdien Feld- und Hügelburgen in Rieder-
deutsdiland erklären.

Wenn nun erkannt ist, dafi diese Ödgrenzen (Wüstungen) sidi gern
an Flüssen entlang hinziehen, Herstellt man beim Blidt auf die Siedelungs-
meisc der paludiculae sofort, mcsbalb sie erforderlidi maren. Sie maren
die notmendige Garantie für die Beseitigung oder dodi Übermadiung der
Wasserburgen. Als Illustration diene jetzt das Beispiel Tacitus ann. XIII, 54:

Ceterum continuo exercituuni otio fania incessit ereptum jus legatis

ducendi in hostem. eoque Frisii juventutem saltibus ant patudibus, inibellem

aetatem per laeus admovere ripae agrosque vaeuos et niilitum usui sepositos

insedere auetore Verrito et Malorige, qui nationem eam regebant, in quantum

Qerinani regnantur. Jamque fixerant domos, sernina arvis intulerant ulque

patrium solum exereebant, cum Dubius Avitus, aeeepta a Paulino provincia,

minitando vim Ronianam, nisi absceuderent Frisii veteres in locos aut novam

sedem a Caesare impetrarent, perpulit Verritum et Malorigem preces suseipere.
„Übrigens kam infolge der anhaltenden Untätigkeit der Truppen das Geriidit
auf, den Cegaten sei das Rcdit genommen morden, gegen den Feind zu
marschieren. Und deshalb liefien die Friesen die junge fRannsdiaft in den
IRcrschen oder Sumpfbefestigungen, das mehrlose Alter an den Seen hin
näher dem Ufer (des Rheins) mohnen und besiedelten die leeren Candstridic,
die zur Rufzung für das ITiilitär ausgesondert maren, auf üeranlassung
des Derritus und IRalorix, die jenen Stamm regierten, insofern man bei
den Germanen oon einer Regierung reden kann. Sie hatten schon feste
Häuser erbaut, die Fluren mit Saat bestellt und bebauten den Boden als
den heimatlichen. Da, als Dubius Acutus uon Paulinus die Prooinz über¬
nahm, drohte er mit römischer Heeresmadit, menn die Friesen nidit auf
ihre alten Wohnsitze abzögen oder beim Cäsar sidi eine neue Ricderlassung
ausbäten. Dadurch zmang er Derritus und IRalorix, sidi aufs Bitten zu
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ocrlcgen." — Die Wasserburgen der Friesen innren offenbar oorber durdi
das vastum römisdierseits aufgehoben.

Aus ann. I, 63 gehört sodann die nieluinstrittene Stelle über die
pontes longi des Domitius hierher: augustus is trames inter vastas pa-
Iudes. lüir Können nidit umhin, diese vastae paludes als Wasserburg¬
gebiet zu erkennen, das die Römer früher einmal sich unterinorfen und
als vastum behandelt hatten. Der Punkt lag zum mindesten an einem
Flusse und, inie inciter zu nermuten steht, an der llliindung eines Heben-
flusses (Plural: paludes.) Der Gedanke an eine IRoorgegend und ffloorbriicken
bei dieser Tacitusstelle inird hiernadi inobl endlich aufgegeben werden. Die
Stelle wird zu übersetzen sein: „Das war ein sdimaler Cauf (Damm)
zwisdien wüstgelegenen (d. b. römisdierseits occupicrten) Wasserburgen."

Wir nahmen oben eine früher oorhergegangene Zerstörung eines
an dieser Stelle oiclleidit oorhanden gewesenen römisdien Kastells durdi
die Germanen an. Jedenfalls handelt es sidi für Cacilia bei dem Auftrage
des Germanikus, pontes longos quam maturrime superare, nidit um eine
Gewinnung des betreffenden Fluf3übergangcs in fluditartiger Weise, sondern
darum, die ganze Gegend mit ihren Burgen, also einen widitigen Stützpunkt,
wieder in die Fjand zu bekommen, bezw. endgültig in der Aand zu behalten.
Der Auftrag diarakterisiert sidi wirklidi nidit als ein „sauve qui peut" unter
allen Umständen.

Das war im F^crbst des Jahres 15 n. Chr. Was Tacitus ann. II 7
erzählt, fand Frühjahr 16 statt. Der Gedanke an einen Causalzusammcn-
hang liegt nahe. Angesidits nun unseres Ergebnisses über die Stelle
ann. I 63 und II 7 mödite idi fragen: „Weist der Satz „augustus is
trames inter vastas paludes" auf f^altern?" ]st trames (wollt zu
untcrsdiciden oon limes) als Caufdamm in dem Hiemenwall wieder zu
erkennen ? Wenn nodi einige entsdicidende UTomente hinzukommen würden,
so spiegelte sidi in der kurzen Rotiz die Gesdiidite des wedisclnden Kriegs-
sdiidisals dieses Kastells, aber audi ein wesentlidies Stück oom Dcrlauf
der Gcrmanikusfeldzüge.

Der Plural „inter paludes" würde an sidi für Raltern spredicn.
Allein bei Aaltern ist bisher der Flubübergang über die Cippe nodi nidit
bestimmt nadigcwiesen. Wird aber überhaupt eine Cippe- oder Steoer-
Briicke dagewesen sein? ]di glaube es nidit. Denn dann hätten ja die
Römer den Germanen direkt den Weg oon deren Wasserburg in ihr Cager
gebahnt für den Fall, daf3 diese eines Tages Cust zur Belagerung des
Römerkastells bekommen hätten, wie es Frühjahr 16 der Fall war
(cf. Livius 44, 39 am Sdiluss). — Sooiel idi sehe, könnte man
gegen diese Ansidit oon oornherein als Fjaupteinwand nur geltend
machen, dafs es sidi um einen Kampf mit Cheruskern handelt, und man



deshalb die pontes longi anderwärts suchen müsse. Dieser Einwand führt
eben seinen Urheber selbst irre. Wir kommen darauf noch zuriid?;
ebenso midi auf die oon Tacitus gegebene Beschreibung des Geländes
an den pontes longi.

Ilian könnte nun fragen: „Warum hat Cäeina nidit zuoor Rliso zu
gewinnen bezio. zu behaupten gesudit, wenn sein Zug ihn oon Süden oder
Südosten her auf die Cippelinie zurückführte? Wo liegt das ent-
sdieidendc ITloment? Jn dem Ausdruck „pontes longos superare" und zwar
„quam maturrime". Cacilia würde sidi dodi gern in Rliso gesdnitzt haben,
wenn er gekonnt hätte und in dessen Besatzung üerstärkung zur Raud
gehabt hätte. Rliso lag ja eben siidlidi der Gippe. Offenbar itt hier
jetzt ein y.aratpQoi'fu' oder auch üi'TixuTatigni'iu' seitens der Römer nidit
möglidi wie zu Drusus Zeiten. Diese Feste wird also bis 15 n. Chr. nidit
in deren Ränden gewesen sein, ebensowenig wie Rattern sidi cor dem
Bruktererhriege bezw. oor Cäcina's Kampf mit Armin in deren sicheren
Besitz befand. Eben dieser Kampf bradite die Entsdicidnng betreffs beider
Festungen zu Gunsten der Römer. Der alte Raudegen Cäeina hätte das
selbst wohl nidit zu hoffen gewagt. Es hatte Rot, daf3 seine Soldaten sidi
mit dem Rinwcis aufmuntern liehen: ilia eruptione ad Rhenum perveniri =
„man werde mit jenem Dnrdibrudi — den sie jetzt ocrsudicn sollen
— zum Rheine gelangen" (ann. I 67). Die ganze Situation klärt sidi nun,
wenn man annimmt, dab Cäeina in der Rauptsadic auf dem rechten Cippe-
ufer den Rhein zu gewinnen sucht, mag er nun bei Rliso oder oberhalb
(oder unterhalb) dieses Punktes den Fluh iibersdirittcu haben. Ruf dem
rediten Cippeufer ansdieinend lauert Armin in den Wäldern der „Rohen
ITiark". Die Wasserburgen Raltern's sind mit anderen Germanentruppen
besetzt. Rrmin will und muh den Stier bei den Römern fassen. Cäeina
will und muh Rattern wieder erobern, bezw. behaupten, da es als vastum
gilt. 3di mühte nicht, was nun dem oon Tacitus entworfenen Bilde des
dreitägigen Kampfes an Rnsdiaulidikeit fehlen sollte. Rm Rhein, also in
Castra vetera, hatte sidi das Geriidit oerbreitet, ein feindlidies Germanenheer
marschiere auf Gallien los. Ulan ging sdion zu Rate, die Rheinbrücke
abbrcdicn zu lassen, wenn nidit die couragierte Rgrippina oerslanden hätte,
das zu oerhindern (ann. I, 69). Das stimmt trefflich zur Röhe Raltern's.
— Germanikus wird die Früchte des gelungenen Rüdizugsplanes für Cacilia
bald zu pflücken oerstanden haben. War Raltern wieder gewonnen, so wird
es 0011 Vetera aus Ende 15 sdinell in nerteidigungsfähigen Zustand oersetzt
und mit Garnison belegt worden sein. Anfang 16 griffen dann die Ereignisse
Platz, die wir nadi ann. II 7 dargelegt haben. Des Tacitus Roliz: audito,
castellum Luqiae flumini adpositum obsideri, erweckt, wie wir gezeigt haben,
diesen Eindruck, als sei das Kastell oor Kurzem errichtet,
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Betreffs flliso loird eine ähnliche Situation in Anspruch zu nehmen

sein. Rachclem nun ßerbst 15 ßaltern inieder Garnison geioorden, wird

Germaniluis unter dem Sduitze oon ßaltern um dieselbe Zeit audi in dieses

Kastell eine Besatzung hineingeworfen haben. Da bei dem Bau der limites

und aggeres auf der Strecke Detera-Aliso nidils oon dem Bau eines Kastells

an dieser Stelle ermähnt wird, so wird anzunehmen sein, dah audi der

Ausbau Aliso's entweder nodi im Dahre 15 oor sidi gegangen bezw.

begonnen worden ist, falls es nämlich oorher zerstört lag, oder dafe es

bis dahin in den Räuden der Germanen sich befand, nachdem infolge der

Darusnicderlage die letzte römische Besatzung es endlidi hatte aufgeben
müssen.

IDie sadigemäf3 war demnadi gerade ßaltern als Kampfplatz zwischen

Cäcina und Armin gewählt. Auf die gestellte Frage, warum jener nidit

zuerst Aliso wieder in die Rand zu bekommen suchte, befriedigt oollauf

die Antwort: „Er muhte zuerst die Uerbindung mit der Rheinbasis wieder¬

herstellen." Das gesdiah durch die Behauptung ßalterns. Dabei war der

Riidizug zugleidi ein gesidierter üorstob. Bei Aliso aber hätte sidi Cäcina

selbst in eine Falle gesetzt, weil dann nodi das gefährlidic ßaltern in

seinem Rücken lag.

Aber warum hat Tacitus ßaltern nidit korrekter bezeidmet? Pontes

longi bleibt dodi immer eine oerdäditige Bezeidinung. Als vastae paludes

ohne Kastell hatte ßaltern für die Römer keinen Hamen. Hur die Reminiscenz

an C. Domitius gibt ihnen zu diesem Zeitpunkt die Bezeichnung her. Er

hat die pontes longi erbaut; er wird audi ein dort etwa oorhanden ge¬

wesenes, aber 9 n. Chr. oermutlich zerstörtes, Kastell erbaut haben. Anno 16

lieibt ßaltern dann wieder castellum Lupiae flumini adpositum. Lüer die

pontes longi (— cf. den Damm in lüasserburg Aliso —) zwischen Steuer

und Cippe in ßänden hatte — man denke an den Cagerbau bei Cäcina's

Kampf an dieser Stelle —, der uerhindertc die IDegsperrung durch die ßalterner

Wasserburgen, d. h. er hatte audi den Fluhübergang über die Cippe —

ohne feste Brücke — beliebig in ßänden und konnte wieder (pqovQiov
tTiiTec/Juai, castellum adponere. Cäcina überlegte das.

Annal 1 63: Caecinae dubitanti, quonam modo ruptos vetustate pontes

reponeret simulque propulsaret hostem, castra metari in loco placuit, ut opus

et alii proelium ineiperent. „Cäcina, der in Ocrlegenbeit war, wie er die

wegen ihres Alters oerfallenen (Brüdicn) Caufdämme oon Heuern legen und

zugleidi die Feinde abwehren sollte, besdilob, ein Cager an Ort und Stelle

aufzuschlagen, damit die einen das lüerk und die andern den Kampf

beginnen könnten."
Dah mit dem Auflegen der Dämme über den Sumpf das Aufsdilageu

einer fliegenden Brücke über die Steuer uerbunden war, wird nidit besonders



heruorgehoben. Die römische Kricgstcdinik und Geschichtschreibung finden
Aufbau und Abbruch dieser Brücken meist selbstoerständlidi und ermähnen
das nicht immer erst, inie arm. 1 61. Auch deutet die besondere Bezeichnung
der Truppe Cäcina's: qui suum militem ducebat = „der seine Spezialtruppe
führte", rnobl auf eine Pionierabteilung bin. Alan oergleidie dazu: onustum
sarcinis armisque militem. Diese Truppe aiar mit Schanzzeug und Waffen
auf dem Marsche belastet, öorber in Cap. 61 liegt ebenfalls eine Bestätigung
dafür, indem Cäcina mit Brücken- und Bammbauten beauftragt ruird. -
Bei der Sumpffurcht der Römer — Cäcina litt in jener Traumnacht offenbar
daran — mar der Bau des trames ein michtigeres Remedium als der
Brückenbau an sidi*).

Gegen diese so herausgemadisene Anschauung oon dem Kampfe an
den pontes longi und oon deren Cage kann nun, sooiel ich sehe, die Angabe
des Tacitus über das Terrain daselbst nicht geltend gemacht merden.
Annal I 64 am Sdiluh ermähnt er eine (sdmiale) Ebene — quae tenuem
aciem pateretur — in der Mitte zmisdien Höhenzügen und lüasserburgen.
Er hat aber selbst die Höhenzüge (montes) — so ist es mohl riditig zu
verstehen — paulatim adelives genannt, menu er silvae paulatim adelives
beroorbebt, meldie damals Armin mit seinen Sdiaren besetzt hielt. Alles
dies trifft auf Haltern zu: Die „Hohe RTark" (und Haai'd?) mird in jenen
Höhenzügen zu erkennen sein. Die einzige Schmierigkeit für die richtige
Erkennung der Situation bieten die lüorte 1 64: quantum aquarum circum
surgentibus jugis oritur verteve in subjecta. Das könnte nur auf die Wasser¬
adern zu treffen die der Steuer (redits) ans den Borkenbergen zufliehen (Ha-
lappe = Heubach). Eine direkte Widerlegung unsererAuffassung kann diese Stelle
allein, angesichts aller anderen FRomente, nicht enthalten; mir müssen sie
als Stütze zu uermerten suchen. Man mird aber nun dem Cäcina nicht
zutrauen, dab er sidi oon uornhereiu in die Sümpfe zmisdien Cippe und
Steuer gestürzt habe, um einen Erfolg zu erzielen. Er mird etmas Steoer-
aufmärts den Übergang zu erzmingen gesudit haben. Einer Abteilung
muh das gelungen sein, die drüben alsbald nach römischer Kampfesmeise
das Kampflager errichtet.**) Während nun nach Cäcina's Plan mit nach¬
rückenden Truppen der Feind rechts zur Seite in die Wälder zurückgedrängt
merden soll, zerstört dieser oielmehr, med er zunädist siegreidi ist, das

*) Zum üerständnis der hier gezeichneten Sachlage und des Schlachtbildes oerglciche man Casars
Kampf gegen die Bellooaci (baes. b. g. VIII 14, 4: Ita. cum palude impedita a castris castra divldi
videret, quae trauseundi difticultas celeritatem insequendi tardare posset, atque id jugum, quod
trans paludem paene ad liostium castra pertineret, medicri valle a castris eorum intercisum
animun adverteret, pontibus palude constrata legiones traducit celeriterque in summain
planiciem jugi pervenit, quae declivi fastigio duobus a lateribus inuniebatur. Cf: VIII 7, 4. 10,
2. 11, 1. 13, 1 2. VII 121 aggerem apparare; VII 58; aggere paludem explere.

**) ücrgleiche Schucbhardl: Zur Altsofrage S. 6: „üielleicht haben mir also an der Stelle der
Stadt (fpaltern) noch rnieder ein grobes Feldlager zu ermarten."



römische Kampflager durch Aufstauung der lüasserläufe. tlTan denke sidi
weiter in das Sdiladitbild hinein, wie Cäcina für den nächsten UTorgen
erneut einen Durchbruch plant, auf einen Kampf mit der lüaldbesatzung
rechnet, mie Armin dann aus den lüäldern losbridit, als er die Römer so
weit drüben hat (capto propere campo umentia ultra), dafj er sie am gün¬
stigsten in die Sümpfe zurückzudrängen hofft, wie der zweite Tag unter
diesen Sumpfkämpfen hingeht, wie dann Cäcina den Flußiibergaug erzwingt,
und wie am dritten Tage der Kampf sidi westlidi der Wasserburgen fort¬
setzt (non hic siivas nec paludes). Der Erfolg ist bereits dargelegt.

Indessen, darauf muh mit Radidrudc der Finger gelegt werden, gilt
es, den Kampf um den Besitz des Burgterrains. Er muh, wie
immer, als ein Kampf an den Sumpfsiedelungen bezw. Burgen
ausgeführt worden sein. Es ist daher stillsdiweigende üoraussetzung bei
Germanen und Römern, daß er nur an den Sümpfen erfolgen kann.
Für die merowingisdi fränkisdie Zeit bat sidi die Ansdiauung oon dem
regelmäßig sidi wiederholenden Derlaufe der Burgkämpfe bereits Bahn
gebrodien (cf. Rübel: „Fränkisches und spätrömisdies Kriegswesen, Bonner
dahrbücher 1906). So gebe idi ein Gleidies nach allem norber Dargelegten
auch hier zu bedenken*). Cäsar's bellum Gallicum liefert den deutlichsten
Analogiebeweis.

Aber warum sollte denn Armin so weit auf Seitenwegen dem Cäcina
ooraufgeeilt sein, um ihn erst bei Fjalteru abzufangen? Run, aus dem¬
selben Grunde, weshalb Germanikus seinem Cäcina befohlen hatte, pontes
ongos quam maturrime superare. Er will ihm nicht nur die üerbindung
mit dem Rhein absdmeiden, er bcabsiditigt außer der Oerniditung des
Feindes, daß audi Burg Ralteru nicht wieder zum ersten Stützpunkt der
Römer in Germanien werden soll, wie es oorher Aliso für Drusus geworden
war. 5nltern selbst, auf dem rediten Cippeufcr, lag ja jetzt im vastum.
Gliidite Armin's Plan, so war das römisdie vastum für Burg Aaltern und
ihren Burgbezirk aufgehoben, dodi dieser Anschlag hatte, so wenig wie
derjenige des Frühjahrs 16 — Belagerung des Cippckastells —■ soldien
Erfolg. Gliidite dagegen Cäcina's Plan, wie es der Fall wurde, dann
war auch das linke Cippeufer bedroht, und es war eine Derbindung mit
Aliso auf beiden Seiten der Cippe gesidiert.

Fjiernadi begreift sidi nun leicht, meldien lüeg Cäcina's Teilexpedition
bei dem großen Bruktererfeldzug genommen haben wird: Don Xanten aus
ITfarsdi durdi das nördliche ITiünsterland; Treffpunkt mit Germanikus und
Pedo am Oberlaufe der Ems, etwa am Zufluß der üerse. Radi Brand-

*) nachdem obiges geschrieben war, lernte ich die Arbeit l^ülsenbedt's: „D;e lüohnsitze der
germanischen Ularsen" kennen (Programm des Paderborner Gymnasiums 1871). Zu meiner nicht geringen
Überraschung finde ich da meine oorgetragene Anschauung über die Örtlichheit des Kampfes an deu
pontes longi in fast oölliger Übereinstimmung mit J^ülsenbedis Aufstellungen: iniindungswinkel f^olappe-
Steoc; freilidi oon ganz anderen üorraussetzungen aus.
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Schätzung des Ccmdes und nach Herstellung des vastum im Brukterergebiet
werden Germanihus und Cacilia etioa bei Hamm die Cippe überschritten
haben, um an den Teutoburgiensis saltus zu gelangen (ann. 1 60, 61) der
als nidit fern aon der Brukterergrenze (haud procul), der Cippe, non Tacitus
bezeidinet wird, aber audi nicht so sehr fern 0011 den pontes longi gelegen
haben kann. Der nähere Rachioeis folgt.

Cäcina's Rückzug hat ungefähr Cippe-abuiärts geführt. Er wird
inahrsdieinlidi auf dem ann. 1 50 bei dem IRarsenfeldzuge des dabres
14 n. Chr. ermähnten kurzen und gewohnten lüege erfolgt sein. Unter
einem kurzen und gewohnten lüege muh aber der lüeg an einem Flub
entlang zu oersteben sein. Es wird die Cippe und derjenige Rebenflub
der Cippe diesen Lüeg bezeidinet haben, der ihn am geeignetsten in
das Ruhrgebiet hiniiberwies, auf eigentlidi sugambrischen Boden binüber-
fiihrte, falls wir, wie erkannt, den Teutoburgiensis saltus auf letzterem
Boden und zwar nicht fern 0011 der mittleren Cippe und dem mittleren
Cauf der Ems zu suchen haben. Das ist kein anderer Flub als die Sesekc.
lüir werden uns nämlidi ein für alle mal mit dem Gedanken oertraut
machen müssen, dab die Flüsse als Heiwege mit ihren Sumpfsiedoluugen
im Burgdiarakter den Römern zunädist die IDege in Germanien hinein
gewiesen haben. Des Germanikus üersudie, pon der Ems und lüeser her
zu Sdiiff in das Cand einzudringen, mögen einen raffinierten Angriffsplan
oerraten; wir werden sie aber audi in diesem Cidite betraditen müssen,
dab die Flüsse als Heluiege die Heerstrabe und die Burgenbasis dar¬
stellen, 0011 wo aus ein Feldherr sein Ziel, das „divide et impera" allein
sadigemäb oerfolgen konnte. Daher auch die Übereinstimmung in dieser
Angriffsweise bei Drusus und Germanikus auf ihren lüeserfeldzügen zu Sdiiff*).

Unsere andeutenden Bemerkungen haben wohl sdion erkennen lassen,
dab wir das lllarsengebiet in der Alisogegend, also südlich der Cippe zu
suchen haben werden, lüir werden diese Ansidit durch folgende Skizzierung
zu stützen suchen:

Die einzelnen Züge der dabre 14 und 15 n. Chr. sollten den groben
Cheruskerfeldzug des dabres 16 oorbereiten nadi der lllethode des kon¬
zentrischen Angriffs. Herbst 14: Einbruch in's lAarsenland auf einem
Umwege durch die silva Caesia (wohl bei Kastrop), wahrsdieinlidi im
Gmschertal aufwärts, wo die saltus obsuri (ann. 1, 50) zu sudien sein werden.

*) lüie sehr im Übrigen Germanihus das lüerk seines üaters Drusus fortzusetzen bezw. wieder
aufzurichten suchte, wird auch dadurch bestätigt, dab Drusus letzte Operationen oon der nördlichsten
Rheinsbasts aus oor sich gingen, um das jetzige Rolland zu unterwerfen. Letzteres besagt nämlich der

Satz bei Strabo p. 291: Bart de x'ät noraubg, ob utTU^r zu) TOV LPrji'OV

no\ef.i(bi' zai zaranoQ&o.v v/Qovaog erelevTrjoer b r eQi.iaviy.bg. Der 2dXag
(heltisch) nOTUfibg ist die Yssel, die noch im Mittelalter Isala oder Sala beibt, Cf. Dacitus hist. IV56 und besonders Sueton üb. V. 1.



— i45 —

lüäre Germanikus hierbei üoh der Enisdierquelle rechts abgebogen, so
muhte alsbald die Ruhr überschritten werden. Daoon sind aber keine
Andeutungen oorbanden. Das Dauptgebiet der fRorsen wird zwisdien
Dortmund und Soest mit Cippe und Ruhr als Grenzen zu stidien
sein, Ansdieinend hat die Expedition dieser Gegend gegolten. Aliso sollte
immerhin als Basis dienen, wenn man es jetzt sdion hätte in die Hand
bekommen können. 3n den Sesekenstridi hätte Germanikus eben auf einem
„bekannten lücge" gelangen können. Den sdiwierigen und uodi nidit oer-
suchten bat er aber, eingeschlagen, um den Feinden unerwartet zu kommen.
Brukterer, Tubanten und llsipeter erheben sich (ann. I 51) und oerlegen dem
Römerheer in ihren saltus den Rückzug, diesmal auf dem bekannten
und gewohnten lüege zwischen tTIarsenland und Rhein, den wir wohl
mit den nota itinera identificieren dürfen, welche Cäcina 00m Teutoburgienis
saltus her zu den pontes longi einschlug: entweder Seseke-Cippe-abwärls
oder oon Damm aus Cippe-abwärts. Bis auf diese kleine üariation glauben
wir unsere Aufstellung stark begründen zu können.

3m folgenden dahrc (15) Einfall des Germanikus in's Gebiet der
Chatten (ann. I 56), etwa das Tal der Sieg aufwärts bis an die Edcr
(IRattium). Cäcina schreckt indessen auf der bekannten Cinie Cippe- oder
Rubr-aufwärts die Cherusker daoon ab, den Chatten zu helfen — sed
exterruit Caecina huc illuc ferens arma — und schlägt nod) einmal die
IRarsen in einem glücklichen Treffen, also wohl auf dem Riidizuge (et
Marsos congredi ausos prospero proelio cohibuit). Die Ansidit, dafs der
IRarsengau etwa ein llntergau des Sugambernstammcs war, dürfte nicht
abzuweisen sein. Strabo bemerkt p. 290, 3: l 'avzijg i)t tu tur dg rrjv
ht \tixi l f f.itTtflayoi> Pw/.iaToi, tu lYd/Bij uetuatui'tu dg tip' tv ßüdti

ypoQur y.uduntQ IVluntioi. Aouiot d'daiv ö )uyoi xu) t&v JSovyuf.tßowy
idoog. *) Er bezeidinet sie als nuganoTiifuoi, mie denn der Haine Mugifoi,
Marsi bödistwahrscheinlidi nichts anderes als „ATerschbewobner" bedeutet,
lüir hören aus den Beriditen des Tacitus bei all diesen und den folgenden
Zügen des Germanikus nidits oon einem Sugambernkrieg, und dodi wird
in dessen Triumphzug anno 17 der Sugambernfiirst Deudorix einhergeführt.
Er galt den Römern als IHitsdiuldiger am Germanenkriege; cf. Strabo p. 292.
Sollte er nidit in einem dieser lRarsenfeldziigc gefangen genommen worden
sein? Und woher erklärt es sidi, dafj wir hernach auf dem Kriegssdiau-
platze an dem Teutoburgienis saltus Armin ebenso die Hauptrolle spielen
sehen wie im 3abre 9? Dieser bisher unerklärte Funkt bat immer zu der
stillsdnoeigcnden üoraussetzung Dcranlassung gegeben, der Teutoburgienis
saltus sei auf cheruskisdiem Boden, also in der IDesergcgend, zu sudien.
Die Antwort wird sidi bald herausstellen.

*) Rudi Tradlns nennt Oenn. 2 die UTarsen in üerbindung , mit den Gambrivii Sugatnbeni.

10



lüir skizzieren weiter: Flach jenem Chattenzuge Befreiung des Clie-

ruskers Segest in seiner lüasserburg durdi Gertnanikus, Raub der Thus¬

nelda, Ausbruch des Cheruskeraufstandes, dem andere Stämme sidi an¬

schließen, um die Römer aus Germanien über den Rhein zuriidizuwerfen.

Um das feindlidie Corps zu sprengen (distrahendo hosti) bezio. die Auf¬

merksamkeit des ßauptfeindes abzulenken, unternimmt Germanikus aom

Rhein und oon der Ems aus den Bruktererfeldzng mit dem bereits ange¬

deuteten Abstecher auf das üarussdiladitfeld zur Bestattung der dori nadi

sechs Dohren nodi unbeerdigt liegenden Gefallenen. Es folgt ein Kampf

mit Armin in dessen Höhe, dessen Ausgang Tacitus mit den lüorten angibt:

aequis manibus abscessum. Germanikus zog ab, ohne daß eine oon beiden

Parteien einen Sieg erfoditen hätte, lüie ann. I, 63 zeigt, handelt es sidi

audi hier wieder um Gewinnung und Besitz einer lüasserburg. Der Aus¬

druck „cedentem in avia Arminium" legt den Gedanken nahe, daß avia

hier nichts anderes sagen soll, als das sonst sidi findende Epitheton invius

bei saltus. Obige lüorte kennzeidinen Armins uns stets begegnende Kampfes-

methode. Es liegt aber sehr nahe, hier nodurtals an die Teutobürg

zu denken. Fjier in mediis Oermaniae finibus möditc Germanikus wieder

Fuß fassen, wie uordetn seine Dorgänger; hier mödite er einen weit genug

ins Cond hinein oorgesdiobenen Posten besitzen, die Stämme ringsum in

Sdiadi zu halten. Da das nicht gerät, muß er sich mit dem bescheidenen

Plane begnügen, zuerst die pontes longi näher am Rhein (Raltern) wieder

sidi er in seine Rand zu bekommen. Durdi Entsendung aber des Cäcina

zu den pontes longi läßt er zugleidi Armin immer weiter oon seiner Reiniat

ablocken. Das bestätigt wohl audi die lüendung ann. I 63: silvae, quas

tum Arminius implevit. „Arminius hielt damals diese lüälder besetzt."

Eigentlich hätte er anders wohin gehört. Unterdessen macht Germanikus

seine Rekognitionsfahrt zu Sdiiff oon der Ems durch die Flordsee bis in

die lüeser, wohl im Sinne einer üorbereitung des nächstjährigen großen

Cheruskerfeldzuges, und entsendet Stertinius ins Cheruskerland zur Ent¬

gegennahme der Unterwerfung des Segimerus und seines Sohnes. Dann

fand im Jahre 16 der große Cherusker- und Angriraoierfeldzug statt. Radi

dessen Beendigung bilden den Abschluß des großen Kriegsjahres ein Chatten-

feldzug unter Silius sowie eine nodimalige Expedition des Germanikus

gegen die FRorsen. Annal II 25: Ipse (Germanikus) majoribus copiis

Marsos inrumpit, quorum dux Mallovendus nuper in deditionem aeeeptus

propinquo luco defossam Varianae legionis aquilam modico praesidio servari

indicat. „Er selbst fällt mit größerer Truppenniacbt in das Gebiet der

lRarsen ein. Deren 5 erzog FRallooendus, dessen Kapitulation wir oor

Kurzem angenommen, zeigt an, daß in dem nahen Raine oergraben der

Adler einer oarianisdien Cegion bei einer nur mäßigen Burgbesatzung
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aufbewahrt werde." Indem idi nun darauf hinweise, dah Deudorix nicht

eigentlicher Harne, sondern der Herrsdiertitel des HTarsen- bezw. Sugambern-

fiirsten gewesen sein muh (= Stammeskönig"), finde idi es naheliegend

anzunehmen, dafe er der hier mit einer anderen Bezeichnung

genannte lHallooendus ist. Ist aber OTollooendus tatsädilidi der

Herrscher in der Teutoburg, so haben wir in dem Bericht des Tacitus 0011

dem an seiner Burg gehüteten, aus der üaruskatastrophe herrührenden

Cegionsadler eine Originalurkunde zur Bestimmung des Teuto¬

burg iensis sa11us, die an Deutlichkeit n i di t s zu w ü n s di e n

übrig läfit. Die Deroollständigung des Beweises soll im nädisten Ab-

sdinitt folgen.

hiernach wage idi es auszuspredien, dab wir offenbar zwei Cinien

ziehen können, in deren Schnittpunkt ungefähr der Tjutoburgiensis saltus

zu suchen sein wird: 1) oon der lHündung der Werse in die Ems das

untere Wersetal aufwärts (Flubwcg nach keltischer Sitte wegen der Wasser¬

burgen) und in dieser Riditung in den östlichen Teil des ITfarsengebietes

hinein; (Gegend oon Hamm?); 2) oon Aliso die Sesekelinie aufwärts.

Dieser Sdinitt punkt liegt bei lüerl. Doch diese Konstruktion

möchte künstlich aussehen. Ganz naturgemäb aber wies der untere

Cauf der Werse den Weg zur HTtindung der Ahse in die Cippe, und
alsdann die Ahse und der Werler Salzbadi als deren linker Hebcnbadi

den weiteren Weg.

Auf eine Auffälligkeit madie idi in diesem Zusammenbange auf¬

merksam : Die in der Höhe oon Beckum im oorigen Jahrhundert gemachten

römisdien Funde sowie gerade die Cage dieser Fundstätte zwisdien Werse-

(quelle) und Ahsemündung geben an Hand unserer Prinzipien einen unoer¬

kennbaren Fingerzeig dafür, dafj wir hier oielleidit die Stätte eines der

Gcrmanikuskämpfe nachweisen können. —

Welche Gründe lassen sidi nun weiter für die Anschauung beibringen,

dafi wir bei Werl den Teutobuigiensis sk tus zu sudien haben?

Ber Teutoburgiensis saltus und die geschichtlichen
Gesichtspunkte.

Die oon Prein oermutete Alisolinie gekennzeidmet durch „Heiweg¬

reste" an der Seseke (Hadilrag S. 105), auf der die Römer ostwärts ge¬

zogen seien, ist kein Phantom. Sie fügt fich, wie wir sehen werden, in

deren Hauptanmarschlinie sehr passend ein. Und wenn wir nun die Orts-

bezeidmung „ad caput Juliae", wo nach öellejus II 105 Tiberius für den

10*
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lDinter 4/5 n. Chr. sein Heer in's Winterquartier legte, endgültig als „an
der Seseken quelle" auffassen möchten, so toird sidi diese Ansicht mit
einer Reihe aon Gründen stützen lassen. Wolten mir aber „ad caput Juliae"
ohne Weiteres auf das nur ca. 4 Kilometer oon der Sesehenquelle entfernt
liegende Werl übertragen, bezm. Werl unter diesem meiter gefabten Aus¬
druck mitbefassen, so dürften mir das mohl mit demselben Rechte tun, als
mie man früher für Glsen bei Paderborn, mo man Rliso oermutete, die
Bezeidinung „ad caput Lupiae" in Ansprudi nahm. Wir stützen uns oiel-
mehr auf das herausgestellte keltisdie IRarkensetzungs- und Abgrenzungs¬
prinzip.

Das Gelände zmisdien der Sesekenquelle bei Hemmerde und der
Satzbadiquelle bei Werl-Biideridi mird oom „alten Helmeg" durdizogen.
Wir merden ihn an dieser Stelle als einen (Burg-) Cimes zu deuten
haben [AI ,J. Falls mir hier das üarusscbladitfeld begriindetermeisc
sudien dürfen, haben mir sofort eine ähnlidie Ersdieinung mie am Sdilub
des oorigen Kapitels: Dort ein Kampfplatz zmisdien Wersequelle und Alise-
mündung, hier ein solcher zmisdien den Quellen zmeier benachbarten Zu¬
flüsse zur Cippe. Dies zur oorläufigen Orientierung für die bcabsiditigte
Feststellung, dass mir an solchen Stellen uns auf midiiigen Burggrenzen,
hier oermutlidi audi an Untergaugrenzen befinden. Wir prüfen nadi den
sidi bietenden gesdiiditlidien Gesiditspunkten.

Zunädist scheint mir aus Tacitus aunal. II 7 heroorzugehen, dafj
der alte Drususaltar, den die Germanen 16 n. Chr. zerstört haben,
sodab ihn Germanikus mieder aufrichtet, ungefähr an demselben Ort
gelegen haben muh, mie der kurz zuoor (gerbst 15) errichtete und
nun ebenfalls zerstörte Grabhügel der üarianisdien Cegionen. Denn die
Ära mird zuerst nadi dem tumulus ermähnt. riadidem dann der
Schriftsteller oon dem groben Interesse des Feldherrn und Sohnes am
Altar des üaters und oon der feierlidien militärischen Parade dort erzählt
hat, läbt er ihn überlegen, dab die Auffrischung des Darushügels untunlich
sei, anscheinend aus dem früher dargelegten Grunde. Dieser Grund,
die Pacificierung der Gegend, mird nun offenbar als richtig bestätigt durdi
das in annal. II 25 Beriditete: quoruni (sc. Ma^sorum) dux Mallovendus
nuper in deditionem aeeeptus. Dieses nuper meist ebenso zuoerlässig auf
annal. II 7, mie die Ermäbnung der Variana legio. Damit meist dann audi
der II 25 ermähnte propinquus lucus auf die propinqui luci I 61 und be¬
stätigt die Identität der Örtlidikeit an diesen beiden Tacilusstellen. Es
mird demnadi, denke ich, keine Frage sein, dab mir aus dem Dorbanden-
sein der ara Druso sita am Ort des üarussdiladitfeldes auf den ständigen
Aufenthalt des Drusus am Hofe oder in der Röhe des Teutoburger
Häuptlings sdilieben, bezm. dort audi sein miditigstes Operationsfeld sudien
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dürfen. — Also wird ciud) das „ad caput Juliae", wo Tiber ins sein

Winterlager aufschlug, am richtigsten hier zu suchen sein. Die

spätere Unterlassung der Bestattung der gefallenen Darustruppen seiner¬

seits (II n.Chr.) kann nidit als Zeugnis dagegen geltend gemadit werden.

Er mihbilligt ja and) als Kaiser dem Germanikus gegenüber dessen lladi-

bolung dieses Aktes der Pietät.

Audi üarus scheint „ad caput Juliae" bezio. bei Werl sein

Winterlager oder audi seinen Ijjauptaufentbaltsort gehabt zu haben,

wenn wir die in Betradit kommenden Dcllejusstellen in Zusammenhalt mit

den bereits mitgeteilten Beriditen aus Florus und Cassius über die üarus-

sdiladit im nachfolgenden richtig erfassen. Es folge zunächst üellejus II

117, 2—4; 119,4—120,2:

Varus Quintilius mlustri magis quam nobili ortus familia, vir ingenio

mitis, moribus quietus, ut corpore ita animo immobilior, otio magis castrortim

quam bellicae adsuetus militiae; pecuniae vero quam non conteinptor, Syria,

ctii praefuerat, declaravit, quam pauper divitem ingressus dives pauperem

reliquit. Is cum exercitui, qui erat in Germania, praeessset, concepit esse ho-

mines, qui nihil praeter vocem membraque haberent hominum, quique gladiis

domari non poterant, posse jure muleeri. Quo proposito mediam ingressus

Germaniam velut inter viros pacis gaudentis dulcedine jurisdictionibus

agendoque pro tribunali ordine trahebat aestiva . . . ng ff.: At e praefectis

castrorum duobos quam darum exemplum L. Eggius, tarn turpe Cejonius

prodidit, qui cum longe maximam partem absumpsisset acies, auetor deditionis

supplicio quam proelio mori maluit. At Vala Nunionius, legatus Vari, cetera

quietus ac probus, diri auetor exempli, spoliatum equite peditenr relinquens

fuga cum alis Rhenum petere ingressus est, quod factum ejus fortuna ulia

est; non enim desertis superfuit, sed desertor occidit. Vari corpus semiustum

hostilis laceraverat feritas, caput ejus abscisum latumque ad Maroboduum

et ab eo missum ad Caesarem gentilicii tarnen tumuli sepultura honoratum est.

120: Reddatur verum L. Asprenati testimonium, qui legatus sub avuneulo

suo Varo militans nava virilique opera duarum legionum, quibus praeerat,

exercitum immunem tanta calamitate servavit matureque ad inferiora

hiberna descendendo vacillantium etiam eis Rhenum sitarum gentium animos

confirmavit; sunt tarnen, qui ut vivos ab eo vindcatos, ita jugulatorum

sub Varo occupata crediderint patrimonia hereditatemque excisi exercitus, in

quantum voluerit, ab eo aditam. L. etiam Caedicii, praefecti castrorum eorum-

que, qui una circumdati Alisone immensis Germanorum copiis obsidebantur,

Iaudanda virtus est, qui omnibus difficultatibus superatis, quas inopia rerum

intolerabilis, vis hostium facieliat inexsuperabilis, nec temerario consilio nec

segni Providentia usi speculatique opportunitatem ferro sibi ad suos peperere
reditum.



„Quintilius üarus, einer angesehenen, wenn nicht sdion einer alt-
adeligen Familie entstammend, mar ein ITlann oon milder Gesinnung und
ruhigem Temperament. An Geist und Körper etmas schwer beweglidi,
mar er mehr die Hagermubc als den Kriegsdienst gemohnt. lüie menig er
das Geld oeraditete, bemies das aorher oon ihm aermaltete Syrien, eine
reidie Prouinz, die er arm betreten und reidr als armes Cand oerlassen
hatte. IKit dem Oberbefehl über das Reer in Germanien betraut, hielt er
die Bemobner für menschen, an denen auber der Stimme und den Gliedern
nidits IlTcnsdiliches sei, und die Ceute, die mit dem Sdimerte nicht ge¬
bändigt merden konnten, glaubte er durdi das (römische) Recht zähmen zu
können, mit diesem Dorsatz ging er (tiefer) nadi Germanien hinein, als käme er zu
lHännern, die sich der Segnungen des Friedens erfreuten, und brachte die Zeit im
Sommerlager mit feierlichem Rechtspredien uor seinem Riditersitze zu . . .

Don den beiden Cagerpräfekten gab der eine, C. Eggius, ein herrlidies
Beispiel, der andere, Cejonius ein ebenso scbimpflidies, indem er, nadidem
der gröbte Teil des Reeres im Kampfe gefallen, lieber hingerichtet als
feditend sterben mollte, und kapitulierte. Data tlumonius, ein Cegat des
üarus, sonst ein besonnener und mackerer mann, gab ein schauderhaftes
Beispiel, indem er das Fubpolk im Stidi lief? und mit der Reiterei entfloh,
um den Rhein zu erreidien. Dodi das Sdricksal rädite dieses üerbalten.
Denn er überlebte die üerlassenen nicht, sondern starb als Husreif3er.
Den balboerbrannten Körper des üarus zerrib der loildc Feind, er schnitt
ihm das Raupt ab und sandte es dem IRarbod, der es dem Kaiser sdiickte,
sodab es in dem Familienbegräbnis chrenooll beigesetzt loerden konnte.

Es kann auch dem C. Asprenas, der unter seinem Oheim üarus
diente, ein gutes Zeucyiis erteilt roerden. Dn entschlossener, mannhafter
Tat beioahrte er ein Reer Oon zioei Cegionen, die er befehligte, unoersehrt
uor einen sdnoeren Unglücksfalle durdi seinen zeitigen Abmarsch zu dem
unteren Winterquartier. Dadurdi beruhigte er atidr die Gemüter der
diesseits des Rheines sitzenden üölkersdiaften, die bereits loankten. Es
finden sidi audi Heute, die geglaubt haben, dab zioar die Hebenden oon
ihm gerettet seien, dab er aber auch die Rinterlassensdiaft der unter üarus
Erschlagenen an sich genommen und die Erbschaft des oernichteten Reercs
angetreten habe, soiocit es in seinem Belieben stand. — Audi oerdieut
Hob die Tapferkeit des Hagerpräfekten H. Cädicius, souiie derjenigen, locldie
zugleich, oom Alisoflub umschlossen, durch geioaltige Truppenmassen der
Germanen belagert gehalten uiurden. Räch Überioindung aller Sdiwierigkeiten,
uielche der ITlangel an Hebensmittcln und die Wacht der Feinde unüber-
loindlidi machte, bedienten sie sich uieder eines tollkühnen Ansdilages nodi
zaudernder üorsicht, spähten eine günstige Gelegenheit aus und bahnten
sich mit dem Schwerte den lüeg zu den Ihrigen."
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Die Folgerung des Dorbandenseins der hiberna superiora im Innern
Germaniens aus dem über flsprenas Berichteten im Gegensatz zu den
hiberna inferiora bei Xanten, wie sie Prein (Raditrag S. 105) zieht, ist
an sidi riditig. Fiber für F)altern als hiberna superora spricht diese
Stelle nicht; ebensowenig, wie das „in mediis finibus Germaniae" (105).
Dab aber für Tiberius und Darus derselbe Ort als hiberna in Betradit
kommt, liegt am nächsten. Flsprenas rettet hiernach aus der Gefahr im
flufstandsgebiete sein ans zwei Ccgionen bestehendes Heer und benutzt es,
die Gemüter im linksrheinischen Gebiete zu beruhigen, die bereits aom
flufstandsfieber angesteckt waren. ]n Haltern war, wenn flsprenas hier
gestanden hätte, die Gefahr dodi wohl nicht so grob, dab man für eine
Rettung der Cegionen oon dort aus nadi dem Rhein ihrem Führer so grof3es
Cob hätte zollen können, wie es Uellejus tut, und dab diese Rettung als
eine soldie aus der magna calamitas hätte bezeidinet werden können.
Sollte nidit beständig seit dem Jahre 4 n. Chr. das römisdie Winter-
quartier „ad caput Juliae" sich befunden haben? Dab dieser Punkt eben
auch für flsprenas als Winterquartier des Jahres 9 hätte in Be¬
tradit kommen sollen, ist nidit gemeint. Im Gegenteil; die Rbeinbasis war
um diese zwei Cegionen entblöbt, die flsprenas zweckmäbig mature de-
scendetido dortbin zurückoerlegt. Aber er stand oor der Frage, ob er nicht,
wo er war, sidi hätte zum Kampfe stellen sollen: am Orte der üarus-
katastroplie. Während üarus mit seinem flauptlieere im Sommer des
Jahres 9 n. Chr. im Wesergebiete operierte bezw. sein Sommerlager hielt
und die Zeit mit feierlidier Rechtsprediung zubrachte, wird flsprenas am
alten eigenllidien Standort des Darus im mittleren Westfalen zu seiner
üertretung Residenz gehalten haben. Ihm wird sein Rückzug günstig be¬
urteilt, weil linksrheinisch seine Anwesenheit erforderlich war, und er oon
da aus der Retter der fllisobesatzung und der nadi flliso gefliiditeten
Trümmer der Daruslegionen wurde. Der böse üerdadit, in den flsprenas
kam, als habe er sich an der flinterlassensdiaft der Darustruppen be-
r eich er t, während er dodi nur ihre Habseligkeiten in Sidierbeit brachte,
konnte audi nur entstehen, wenn sein oorheriger Standort mit dem ge-
möbnlichen Standort seines Oheims identisdi war, den dieser für den
Sommer oerlassen, und dem er nun auf die Kleidung oom Aufstände mit
seinem ganzen Trob wieder zustrebte „wie durdi Freundesland": üarus
will das Winterquartier offenbar wieder beziehen. 111it dieser Heraus¬
stellung des Derbältnisses audi oon Winterlager und Sommerlager des
Darus würde eine oon IRommsen gestellte, als widitig angesehene Forderung
erfüllt sein.*). — fRan hat flliso für dieses Ziel des Darus gehalten. Idi

*) ITTanücrglciche zn den beiden Punkten: ,,hiberna" und „in mediis finibus" die Parallele
Cäsar b. Gall. VI, 32.



sehe aber „ad caput Juliae" bezio. die Gegend oon Werl für diesen Punkt
an, und zwar aus folgenden Gründen:

Prein bat diesen Satz über Asprenas bei Dellejus II, 120, I gegen
den folgenden, des Cädicius Beispiel in Aliso als Pendant gehalten und hat
so Fjaltern als Asprenas' Standort gefolgert. Zur Erfassung des Sinnes
oon II 120 darf aber Kapitel 119 nidtt übersehen werden. Dort werden
in einet- Reihe mit Asprenas' und Cäditius' Beispiel des C. Eggius, des
Cejonius und des üala Rumonius Derhaltcn gegen einander abgewogen.
Cetztere beiden legten ein turpe und dirum exemplum, ein sdiimpflidics
und unheiloollcs Derbalten an den Tag, ersterer ein rühmliches. Zu Eggius'
und Asprenas' Beispiel jedodt wird dasjenige des Alisooerteidigers Cädicius
nur lose mit etiam angefügt. Die oier anderen hatten anscheinend eine
Dcrantwortung bei der Katastrophe selbst zu tragen, bezw. Asprenas hätte
eine soldte attdi dort zu tragen haben können. Cetztcrer muf3 also seinen
Standort in der llähe des Darussdiladttfeldcs gehabt haben. Er merkte
wohl die Unruhe an Ort und Stelle, wie er sie ja bis zum linken Rhejn-
nfer hinüber beobaditet hat, und wird seinerseits die IReldung hierüber an
Darus ins Cheruskerland zu senden uersudit haben, während er selbst
sein eigenes Operationsgebiet, das linke Rheinufer, aufsuchte. Reben der
oon Dellejus erwähnten lüarnung des üarus durdt Scgest kann ein soldicr
lOarnungsocrsudt durdt Asprenas oiellcidit ans Dellejus' Beridtt II 118
herausgehört werden: nee diutius post primum itidicem seeundo relietus locus.

IReine Hauptstütze aber für die bisher gewonnene Ansidtt, dafä wir
unweit oon IDerl das Standquartier des Darus zu suchen haben, ist diese:

Wenn die römisdten Heerführer als Statthalter in Deutschland Politik
machen wollten, muhten sie in nächster Räbe der Stammesfürsten oer-
weilen, um ständige Berührung mit ihnen zu haben, sie zu überwachen,
oder sie entsetzten diese ganz ihrer Hcrrsdiaft, um selbst zu regieren.
Das wird aber mit dem Sugambern-IRarsenfürsten um das Habt- 9 eben
bei Werl der Fall gewesen sein. — Radi unseren Darlegungen über die
„Sundern", „Königsgüter", „Grenzmarken", „Burgbezirke", den Rauten

rix" u. s. w„ können wir mit aller Sidierbeit darauf redtnen, dafi audt
die Grafen- und Rerzogssitzc, ebenso wie wir dies an den adeligen
Gütern nachgewiesen haben, sidi bis auf die Zeiten der Keltcn-Gcrmanen
zurückoerfolgen lassen. Werl aber ist neben Arnsberg der Sitz
der Grafen oon Westfalen, bezw. der westfä Iis dien Herzöge,
und zwar der ursprünglidte gewesen.

Scibertz sagt in seiner Candes- und Reditsgcsdiichte des Herzogtums
Westfalen I, t S. 8 ff: „So finden wir denn audt die einzelnen Gaue des
Süderendes, des Hellwegs, des südlichen ITUinsterlandes und den westlidien
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Teil com Paderbornischen Engern, bis ösllidi nadi Mcoclsbutg und nördlich
nadi Rietberg in den Fjdnden unserer westfälischen Grafen und unter ihnen
mehrere Untergrafen und üögte, zumal in den oolkreichen Partien des Fjel-
wegs und nadi Engern bin." „Die Güter zu Merl, im Borotragau und
Dreingau maren durdi Teilung sdion oielfadi zerstiidrelt. Der Sitz zu
Merl harn durdi teilweise Dergabungcn fast ganz an die Kölnisdie Kirdic.
Diese licti dann das ehemalige Kaiscrlidie Palatium durdi Burgmänner zu
ihrem Dienste beuiadien."

Um 1075 begegnet uns der erste Graf oon Arnsberg: Konrad II.
Sein Dorgänger Cudolf mar letzter Graf oon Merl als soldicr. Jm
Tahre 1368 oerhaufte der kinderlose Grat Gottfried oon Arnsberg gemeinsam
mit seiner Gemahlin Anna die Grafsdiaft Arnsberg an das Erzstift Köln,
mic es beibt, sogar auf dem lücge eines Sdicinhaufs. Diese Gütertraditionen
an die Kölner Kirche sind üeranlassung geworden, dafi schon früh die
Kölner Erzbischöfc sidi auch Bestandteile der 5erzogswürde in IDcst-
falen aneigneten.

Kaiser Cudwig der Bayer belehnte zwar am 2. Dezember 1314 den
Graten Milbelm oon Arnsberg nodi einmal mit allen Cehen, weldie seine
üorfahren oom Rcidi gehabt, und mit den herzoglichen Rcditen inner¬
halb seiner Grafsdiaft. Ebenso setzte Graf Gottfried 1338 seine Belehnung
mit dem Dukat innerhalb seines Candes und mit dem Rechte des Dor-
strciles (primipilariatus) zwisdien Rhein und Meser im 5ecre
des Kaisers oder seines obersten Herzogs in Mestfalen durdi.

Die Redite des obersten Fjerzogs jedodi nahmen im Mittelalter in
immer weiterem Umfange die Kölner Erzbisdiöfc an sidi. Der
oolle Dukat bat aber urspriiuglidi offenbar den in Merl residierenden
Grafen oon Mestfalen zugestanden. Das weist aber angesidits des ur¬
alten Fjerkommens dieser Mürden und ihrer Formen auf deren aufodithone
Zusammengehörigkeit mit dem Sitz der ersten Dorgänger der
mestfäiisdien Grafen hin. Kann dieser Sitz aber nadi allen gcsdiiditlidicn
retrospektioen Anhaltspunkten nur Merl sein, so muh Merl audi der
Ort der Teniobürg, d. b. der Stammes- oder Dolksburg in Mestfalen
sein; (teuta, tonta, tota; keltisdi = „Gemeinde", „Dolk", „Staat" nadi f)oldcr;
daraus die Germanisierungen teuta, deudo, thinda, thiod, diot, ferner diutisc

= „dcutsdi", d. h. „oolkstümlidi"). Mic wir gefunden haben, wird es
die Dolksburg der Sugambern bezw. ihres Tcilstammes, der Marsen
gewesen sein.*)

hiernach oerstehen wir, wie der Sugambernstamm (bezw. audi die
Marsen) so nadidrücklidi und hart oon den Römern niedergehalten und

:|!) Falls eine Oerpflanzung dieser ÜTarsen, ähnlich uiie der Sugambern 16 o. Chr., durdi die
Römer stattgehabt hat, könnten mir sie in den friesischen „Dithmarschen" wiedererkennen. Deren
lateinisdier Haine isl Teutomarsi.



seiner Fürsten beraubt wurde; es gesdiab, um in dessen Sdiob die eigene

Rerrsdiaft aufzuriditen. Ebenso aber oerstehen wir oon hier aus auch,

dab einem anderen Stamme, den Cheruskern, alsdann die germanische

Dorherrschaft zufiel, und ihrem Fürsten Armin das anscheinend da¬

mals sdion bestehende Redit des üorstreites zwisdien Rhein

und lüeser; (cf. Strabo S. 291: „dann übernahmen bald diese, bald

jene Fürsten die Führer-Rolle).
]m Einzelnen sei noch folgendes angeführt:

Der bei lüerl entspringende Achenbach der Ahse (Gippe), der Salz-

badi, beibt in mittelalterlichen Urkunden: Saltappe; Scibcrtz Urk. b. I S. 477:

Sarochia de dinchere (Dinker), sicut sita est circa dictum amnem Saltappe;

salt = „kleiner Bach" ITL S. 238; cf. Saltus fluvius = la Sault (IRarnc);

appa = apa — „lüasser", Rolder I S. 163, 167.*) Radi diesem Badic

beibt audi die aus der Gegend oon lüerl nadi Cippborg sidi hinziehende

Candwchr: die Saltappe. — F^ier haben wir einen scharfen Anklang an

sallus. Der sprachlich und sadilich begründete Zusammenbang zwischen

beiden lüorten ist dargelegt. An Ahse und Saltappe werden diejenigen

saltus zu sudien sein, bezüglich deren Cacilia den Auftrag erhielt, ut occulta

saltuum scrutaretur (ann. 1 6i). Immerbin, nur ein Gewässer kann nadi

unserer Begründung den lüeg zum Teutoburgiensis saltus gewiesen haben.

— üon hier aus wird audi der Zweck der römischen Abseburg bei Ramm
ersiditlicb.

lüir erwähnten oorbin die urkundlich begründete tRitteilung oon
Seibertz, dab die Kölner Erzbischöfe als westfälisdie Rerzöge die ehemalige
kaiserliche Pfalz (Königshof) in lüerl durdi Burgmänner bewachen lieben.
3m Zusammenhange nun mit der Institution der Burgleute (castellani) legt
sich folgender Gedankengang nahe:

Radi einer Urkunde bei Seibertz II S. 705 wurden 1398 die Grenzen
des Gerichts lüerl nach alter „Kundschaft" festgestellt. Dabei fungierte als
Zeuge auch Fjenneke Deydeke. Das ist ein Raine, der ursprünglich wohl
Benennung eines Burgmannen nadi seiner Burg war; Deyde — Teuta; ke
= cha „fjaus", „Burg". Die Uariation Töde und Tede liegt nun nidit
fern. Der Familienname Tödmann ist in lüestfalen häufig. Bei Seibertz
Urk. b. II S. 506 kommt Joannes Tedesalt, praepositus monasterii Montis-

martis, d. i. tRarsberg, oor (1367). IRarsberg gehörte zum Gebiet der
Grafen oon lüerl und Arnsberg. Dieser Familienname klingt wieder sdiarf
an Teutoburgiensis saltus an. Dab ein Kölner Erzbischof den Sohn eines
seiner Burgmannen zum Klosterprobst und üoigt in seinem durisdiktions-
bezirk gemacht haben kann, liegt nadi sonstiger mittelalterlicher Gepflogenheit

*) Dergl. Halappe oben. Der Einwand, salt würde gleich „Salz" sein, und das üolh werde
im Hamen „Salzbach" die richtige Eihymologie haben, ist belanglos.
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im Gebiet guter ITlöglichheit. Oer Familienname Tedesalt kann aber nach
dem ganzen prinzipiellen Zusammenhang unserer Ausführungen nidits
anderes sein, als ursprüngliche, ja ursprünglidiste Bezeichnung eines Burg¬
mannen nadi seiner Burg. Ruch hier oersagen unsere Hamengebungs-
gesetze in keinem Punkte (III.) lüenn nun audi Tedesalt nodi nidit direkt
für lüerl als Ort der Teutobnrg beioeisend ist, so ist er dodi beweis-
kräftig genug für unsere Aufstellung, dafä es im Herzogtum lüestfalen eine
Teuloburg gegeben bat, die eine Wasserburg mar. — Run kommt zioar
der reine Harne Tcutenburg im IHagistratsbezirk Arnsberg oor, urkundlid)
zuerst 1060 bei Seibcrtz Urkunde b. III Seite 418: Thiadburch juxta Arnes¬
berge; also um dieselbe Zeit, ioo die westfälischen Grafen ihren Sitz oon
lüerl zum ersten tTial nadi Rimsberg oerlegen. Der Harne findet sich dort
allerdings audi in Derbindung mit den Bezeichnungen „Stadtbrudi" und
„Sundern" (Dorf), lüie einsam steht aber dieser Harne in Rrnsberg gegen¬
über der Räufung sonstiger Beweise auf lüerl! Hier in lüerl treffen wir
weiter, um den obigen Gedankengang zu Ende zu führen, den alteinheimischen
Familiennamen TeIttenberg an. Ruch in diesem Hamen will und kann
nach unserer Erklärungsmethode die Silbe „berg" nidits anderes sein als
die Reminiscenz an die Herkunft seines ersten Trägers aus einer lüasser-
burg, und zwar der Teutobnrg, in genauer Übereinstimmung mit der
obigen Hamensform Tedesalt; saltus und berg (berke) = „lüasserburg".
Der Haute wird in lüerl autoditbon sein.

Tacitus erwähnt ann. I 6t in der Höbe des üarusschlachtfeldes die
-,liicis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac primorum Jordinttm
centuriones mactaverant" = „barbarische Rltäre in nahegelegenen Rainen,
auf denen die Germanen die Tribunen und Centurionen hingeopfert hatten".
Dieselbe Gegend hat anscheinend Tacitus, wie dargetan, auch im Sinne,
wenn er ann. II 25 „den (der Burg des IHallooendos) „nahen Rain"
erwähnt, wo ein üarianischer Cegionsadler als Kriegsbeute oerwabrt werde.
Htm machen wir oielfadi die Beobachtung, dafe, wo Kämpfe zwischen
den Römern und Eingeborenen stattfanden, sidi Heiligtümer befanden,
wie denn die Römer auch darauf ausgingen, diese Heiligtümer zu zer¬
stören, um die üerchrung ihrer heimatlichen Götter, ja ihren Kaiserkult
einzuführen, lüie geflissentlidi stellt Tacitus in der Germania üergleidie
zwischen germanischen Gottheiten und römisdien Gottheiten an. 3m erstei
lRarsenkriegc des Germanikus wurde oon ihnen das Tamfana-Reiligtuir
zerstört. Sollten wir es etwa bei lüerl zu suchen haben?

Zuerst die Hanienserklärung, IHone gibt sie bereits: tam = „Badi"
(1R. S. 137), fan — „Frau" (III. S. 221). Es wird oielleidit das Heiligtum
einer Badigottbeit gewesen sein (ct. Rel), an dem etwa eine Priesterin als
Tamfaua den Kultdienst oersab.
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Folgende Parallelen seien angeführt, und die Abschweifung möge im Inter¬

esse der Anregung zur weiteren Forschung gestattet sein:

Eine H) i e s e bei Altenbögge an der Sesehe trägt den keltischen Hamen

Profaner. Sollte auch das der Anklang an ein soldies Ijeiligtum sein, indem

„pro" etwa aus „fro" entstanden wäre, was gleichfalls „Bach" bedeutet (III. S. 19),

tan = „Frau" und er = „Grund", „Feld" (ITC. S. 74)? Solche Fjeiligtiimer haben

ebenfalls die Gestalt oon Wasserburgen bezw. Wasserburgbezirhen (saltus) gehabt,

die bei Tacitus nemora und lud heiben, und die insbesondere also in ITTündungs-

winkeln und auf sogenannten ITIerschen zu suchen sind. Die Druiden unterwiesen

z. B. die Söhne der Stammesedelen in abditis saltibus (fTfela 3, 1). Audi an

der Seseke ist demnach Bachkult getrieben worden, üielleicht dürfen wir sogar

Vehieda (Veleda), die bei Tacitus mehrfach erwähnt wird, als solche Priesterin

der an der Seseke oerehrten Bachgottheit — eben wohl Fjel — in Ansprudi

nehmen. Ihr Harne stecht o o 11 s t ä n d i g in der beigebrachten und erklärten

urkundlichen Hamensform für Flieridi: V(e)lederike [cf. oben). (letzterer Harne

deutet demnach auf Königs- oder Stammesgut, das anscheinend für das Stammes¬

heiligtum der Bachgottheit, bezw. deren Kultpersonal ausgesetzt war. Cippc-auf-

wärts zum Aeiligtum der üeleda führten germanische Dünglinge im Cioiiiskriege

ein Admiralsschiff, das sie den Römern auf dem Rheiu weggenommen hatten.

Hier irgenmo im Bruhterergebiet (Grenze!) — warum könnte es nicht bei Aliso

gewesen sein? — befand sich üeleda, ipsa edita in turre (Tacitus hist. IV 6i, (15)

„erhöht in einem Turme untergebracht", dem Anblick Unberufener entzogen, damit

mehr Ehrfurcht beim Kultus sei (quo venerationis plus inesset), lüir dürfen aus

diesem Ausdruck: ipsa edita in turre schliessen, dab unter römischem Einflub

die Form dieses Aeiligtums gewählt ist statt der früheren Saltusform (nemus).

— In der Sesekengegend kommt im üolhsmunde der Ausdruck „flätern" oor, d. h,

„schelten", „keifen". Als „Fläte" auch „Fläter" wird ein keifendes lüeib bezeichnet

(„olle Fläte"). Ich halte das für eine Reminicenz an V(e)laeda.
Einen Anhaltspunkt dafür, dab mir die barbarae arae und audi oicl-

leidit das Heiligtum Tamfana bei lüerl sudicn dürfen, erblicke idi in dein
Umstände, dab ebenso mie die heidnischen Römer ihren Götterkult an¬
stelle des germanisdien zu setzen gesudit haben, menigstens an den er¬
oberten Fjauptburgen, so audi später die christlichen IRissionare geradezu
auf den heidnischen germaniseben Kultstätten die christlichen
Kirchen erriditet und oielfadi heidnisdic Gebräuche in diristlidie Sitten
mit ähnlichem Gemande übergeführt haben, mie audi in den Gestalten der
Schutzpatrone und Patroninnen der Kirchen sidi manigfachc Anklänge au
heidnische Gottheiten erhalten haben. So oermute idi audi in der meit-
berühmten Wallfahrt nadi Werl einen soldien Anklang an ehemalige
heidnische Festmallfahrten dorthin, etma zu einem berühmten heiligen Fjaine.*)
— Solche Fjaine hatten durchmeg die nadigemiesene Saltusform.

*) Hoch im 3ahre 1569 muhte z. B. der Graf Cudioig der Altere oon Wittgenstein in seinem
Candrecht seinen Untertanen „das Wallfahren zu den Bäumen im Walde" oerbieten; (handschriftlicher
Band im Besitz des Kgf. Amtsgerichts in Berleburg). — Eine solche Saltusform im HTündungstbinhet an
Gewässern zeigt noch heute die Stelle der untergegangenen uralten „Odebornshapclle" bei Berleburg.
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Der Harne der Sdiutzpatronin der lüerler katholischen Pfarrkirche „Walburga 1'

aber weist bei seiner Entstehung aus wa = „Bach" (117. S. 35) und dem bekannten

Ii abermals auf eine IDasserburg (saltus, nemus) hin. (3m Relinnd bezeichnet der

ITiann stolz seine Frau als lDaJ(d)burg und 5 e Iburg, eine offenbare Be¬

stätigung unserer Ausführungen). - - Die germanisdien „lüalen", heilkunstkundige

Frauen, dürften bei gleicher Ableitung des Stammes mit den Priesterinnen solcher

nemora und saltus identisdi sein. Eine andere Bezeichnung für derartige (audi

weissagende) Fragen ist Hil-de = moer (= mufter). Ist das nicht zum minde¬

sten auffällig? Für die gleichen Persönlichkeifen findet sidi weiter der Harne:

„rauhe (rot?) Else", durch den wir abermals auf die Gewässer hingewiesen werden;

und in Irland hieben solche „Idisi" (Greith, Geschichte der altirischeu Kirche)

ebenso im ersten lYlerseburger Zauberspruch, eine Bezeichnung, die stark an Idisi-

avisc bezw. ldistaviso anklingt. Auch der Haine der Glücksgöttin „Frau Sölde"

gehört hierher (III). Diese Reihe läbt sich nodi weiter beweiskräftig erweitern
Auf die indentität der christlidien Kultstätten mit den ursprünglichen,

heidnischen deutet nodi ein anderer Ilmstand hin. Riibcl wirft in seinem
Aufsalz: „Fränkisches und spätrömisches Kriegswesen" (Bonner (Jahrbücher

1906 S. 150) die Frage auf, „unter welchen Reditsperbältnissen (bei kirch¬
licher terminatio) die Bisdiöfe Besitz oon der Befestigung auf deutschem
Boden ergriffen haben können; wie sidi das Redit des Königs auf die Be¬
festigung zum Besitz und zum Anspruch der Kirche oerbalten hat." Boni¬
fatius erbat z. B. oom Papst die Erlaubnis, u. a. einen neuen Bisdrofssitz
in Erfurt, der urbs paganorum rusticorum, der heidnischen
öolksburg, errichten zu dürfen. lITit diesem Ausdruck soll Erfurt wohl
als eine betmorragende heidnische Kultusstätte gekennzeichnet werden.
Die gleidie Beobachtung trifft oollständig zu auf Köln, das Agrippina der
Römer. Fjier stand die aon Tacitus erwähnte ara Ubiorum, wo Scgestes'
Sohn Segimundus als Priester beim Germanenaufstand 9 n. Chr. die Priester¬
binde abwarf und zu den Aufständisdien floh. Germanischer und römischer
Kultus hatte sidi hier bereits auf alle Fälle oermischt. In christlicher Zeit
war Köhl eben wegen seiner althergebradilen kulturellen Bedeutung zum
Erzbisdiofssitz prädestiniert. Die weitere Bestätigung für unsere Beobaditung
— und das dürfte zugleidi ein Fingerzeig für die Riditung sein, aus welcher
obige uon Riibcl aufgeworfene Frage beantwortet werden kann — liegt
darin, dab bei üoraussetzung des Burgcharakters der heid-
nischen und christlichen Kultstätten das Domgut, die Domsundern,*,
das Domherrn- und Bisdiofsgut an soldien Plätzen, dessen Aussetzung
nadi der fränkischen markensetzungmethode unter Königshoheit Riibcl
dartut, eben sdion oon der Urzeit her unter der Roheit des
Slamnieshäuptlings als rick, rieh, als im munitäten zu sacralen
nulzungszwcdien ausgesetzt gewesen sein müssen. Run wollen wir auf

*) Dergleiche die Bezeichnung Dominsel, die uon unseren Darlegungen aus uerständlicb luird.
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das geshicbtlidre Sdiicksal der Kirchengüter nidit eingehen, sondern n u r
die innige Der bind nng oon Königsgut und Kultgut konstatieren
lüie es sacrale lüasserburgen (nemora, luci, abditi saltus) gegeben
bat, so werden ältester Tradition gemöb die Bisdiofssitzc in die Befestigungen
(germanische, römische, fränkische) soldier Kultstätten hineingelegt worden
sein. Bei kleineren Kultstätten wurden die G a u kireben als solche befestigte
Anlagen oorgesehen.

Dab lüerl eine widitige Kultstätte gewesen sei, durfte audi aus der
Tatsadre erbellen, dab hier sich die ältesten Salinen Westfalens befinden.
Die Salzquellen aber galten den Germanen als gröbtes Geschenk der Götter
und waren ihnen besonders beilig. Tacitus erzählt ann. VIII 57, wie die
Germanen dem Glauben huldigten, dab man an soldicn Quellen dem Himmel
am nächsten komme, und nirgends würden die Gebete der Sterblidien ge¬
wisser aon der Gottheit erhört. Um eine soldie Salzquelle (Salzflub) hätten
die Hermunduren und die Chatten Krieg geführt. Die siegreichen Hermun¬
duren hätten darauf ein Götzenopfer oeranstaltet, bei dem alles Bebende
aus den Chatten, Pferde und menschen, hingeschlachtet worden sei. Es ist
meines Wissens noch nirgends darauf hingewiesen, dab es möglicherweise
den Römern auch um den Besitz der westfälischen Salzquellen bei ihren
Kriegszügen zu tun gewesen ist. Wie dem audi sei, dieser neue Zug aus
ann. XIII 57 kann uns nur in der Anschauung bestärken, dab wir bei Werl
mit gleihen üerbältnissen zu redmen haben. Auch das hier erwähnte Opfer
nadi der Shladit erläutert sofort die gesdiihtlidicn Beridite über die grau¬
samen Schlächtereien an den römisdien Centurionen und den patroni cau-
sarum nadi der üarusshladtt. Die Örtlidrkeit an sidi rnadit also das
Znsammenbestehen eines Häuptlingssitzes und des Heiligtums mit den
barbarae arae, mag dies nun das Tamfanabeiligtnm des ITlarsenlandes
gewesen sein oder niht, so eoident wie möglih.

Hier unternehmen wir einen Exkurs, um den ganzen Gang unserer
llntersudiung an einem mir heroorragend beweiskräftig ersdieinenden
Siedelungsgebilde nodr einmal zu erproben, insbesondere um den Ein-
flub römischer Siedelungbestrebungen und deren Fortsetzung
in der fränkishen Siedelungsmethode aufzuzeigen, sowie
die uralten Beziehungen der westfälischen Herzöge zu dieser
Gegend noch mehr in ihren Wurzeln aufzudecken, lüir exem-
plificieren auf die Stadt Soest.

Die namensformen sind bereits früher gegeben. Deren Ableitung aus
dem beigebrahten lüorte su (suse, susn, susu) ist aufgezeigt. Zur üer-
oollständigung sei hinzugefügt, dab tum Dorf bedeutet (111. S. 142.)
Sovanvdäxa bei Ptolemäus kann nur die Siedclung Soest bezeichnen, ebenso
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wie Sovadtioi bei Strabo § 293 — so wird wolil statt 2ovßuTTtoi zu
lesen sein — die dortigen Ansiedler.

Run zeigt sidi in westfälischen Städten, aber namentlich in Soest,
die beroorstecbende Eigentümlichkeit, dab sie ursprünglich ans alten Burg¬
höfen bestanden, üiclfach befinden oder befanden sidi soldic Höfe in dem
Besitze alter Patrizierfamilien. Radi unserer beigebraditen Beobaditung
waren sie längst oor der mittelalterlichen Befestigung der Städte oorhanden.
Sie führen sich auf die Gestalt der keltisdi-germanisdien lüasserburgen
zurück. Bezeidinenderuieise hieb eine Soester Patrizierfamilie nodi im
Mittelalter „de palude".

Die sogenannte „Ulridibofe" in Soest, deren Bezeichnung aus dirist-
licher Zeit stammt, trägt auch nodi den älteren Hamen „im Eluierk". Wie
mit dem Ausdrudi „Bollwerk" [A I oerhält es sidi auch mit „Elwerk",
indem ebenfalls eine ehemalige Wasserburgstelle darunter zu oersteben
ist. Die mundartliche Aussprache alter Ceute lautet audi nodi „Elbridi".
[A Ij.

Was nun weiter die in Soest zahlreich sidi findenden „Hofen" an¬
belangt: Thomähofe, lllridibofe, dacobibofe, Paulibofe, Osthofe, Walburgcr-
liofe, Höttenhofe, Brüderhofe (ITUnoriten), so stammen ihre jetzigen Bc-
zeidinungen zum gröbten Teil aus diristlidier Zeit. Der Ausdrudi „Hofen"
oder „Hufen" führt sie genauer auf die Zeit fränkischer Besiedelung und
Herrsdiaft zurück. Und weil diese Hamen mehrfach mit den Hamen der
Soester Kirdien übereinstimmen, weisen sie nodi deutiidier auf die Zeit
der Christianisierung Soest's durch die Franken. Die Siedelungen als soldic
waren jedodi früher oorhanden, was keltische Hamen wie „Walburger-
liofe" und „Höttenhofe" beweisen, nämlidi bestimmt als Wasserburg¬
gelände (nötten = „kleiner Badi" (ITT. S. 118). Audi liier spiegelt der
Ramengebungsprozeb den Kulturprozcb ab.

Was bat es nun aber zu bedeuten, dab eine Reihe dieser Hofen in
Dcrbindung mit den Hamen der Kirchen dieser Stadtbezirke stehen? Die
Tatsache, dab die Zahl der Kirchen oerbältnismäbig grob ist (7), und ihre
Bedeutung ehedem eine besondere gewesen ist, läbt sidi nicht lediglidi
aus der Bedeutung und Grobe Soest's als mittelalterlidier Hcinsastadt er¬
klären. Ihre Anzahl und unter ihnen das Uorbandensein eines Domes ist
jedenfalls wieder ein Fingerzeig, dab in der Dorzeit hier sich besonders
hcroorragendc heidnische Kultstätten befunden haben. Uns genügt es, audi
hier zu konstatieren, dab für diese sidi die Form der Wasserburg behaupten
läbt. Einen deutlidien Beweis für diese Aufstellung liefert der Harne des
prächtigsten Wahrzeichens der Stadt, der Wiesenkirdie: Maria „in pratis".
Er kommt auf dasselbe hinaus, wie der oorbin beigebradite Harne „in (oder
de) palude." Den ursprünglichen Burgdiarakter diristlidier Kirdien erwähnten
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wir bereits. Den Bezirk der Soester Kirchen erkennen mir abermals als

Burggelände keltischer Herkunft. Das Gelände der Wiesenkirdie trägt

den' keltischen Hamen „Widuni", der sidi bei gleidicr Sadilage z. B. audi

in Hamm und Bochum als „Widume" erhalten hat und im Caufe der Zeit

zu „Wienie", „Werne" germanisiert für Kirchplätze und Pfarrhöfe in West¬

falen durchweg im Gebraudi ist.

]n weldier Beziehung steht nun dazu die Bezeichnung der anderen

Soester Kirdie: Maria „zur Höbe" (in altis)? Sie deutet offenbar einen

Gegensatz zur oorgenannten an, der aber nidit nur topograpbisdi gemeint

ist: er muh kulturgesdiiditlidi erklärt inerden: diesmal als Kirdie auf der

Stelle einer „Fjodiburg". Während dies jedoch erst nodi starke Dermutung

ist, liefert die Brunsteinkapelle den Rnalogiebeweis. Sic liegt an einer

Strohe, die den Hamen „Lekgadum" trägt, d. h. „Trockenburg"; [A I , K]

ga = bekannt, dum = „Haus" (III. S. 220). Daraus wädist die weitere

Dermutung heroor, dab wir es bei diesen hier zu Grunde liegenden Hodi-

und Trockenburgen — brun bedeutet „Höhe" (tTL S. 51) — nidit mit

fränkischen, sondern mit älteren Gründungen zu tun haben, deren Entstehung

in die keltisch-germanische Zeit zurückreicht. Rudi ein in lediglidi

profaner Färbung oorkommender Burgname in Soest weist darauf hin:

„Stalgadum" d. h. „Hügelburg".

So zeigen sidi auf Soest's Boden die oersdiiedencn Culturschichten

seit der Urzeit, deutlidi sich aon einander abhebend, in den Hamen der

oerschiedeneu Burgarten: oor der Zeit der fränkischen Hofen die keltisdicn

Wasserburgen und an ihnen erbaute Erdburgen, deren Ursprung wir uadi

allem nur dem Einflub der Römer zusdireiben können, umsomebr, als Soest's

bei den römisdien Gesdiichtssdireibern Erwähnung gesdiieht. Diese Taf-

sadie wird aber nunmehr wesentlidi gestützt durdi das nachgewiesene

Interesse, das die Römer an dem nahen Werl haben muhten. Dab sidi

nun für die als römisdi angesprodienen Erdburgen nur keltische Hamen

»rbalten haben, dürfte nicht befremden. Trug dodi ein römisches Kastell

wie Rliso einen soldien. Rudi als Sadibezeidinungen für die Erd¬

burgen können diese keltisdicn Hamen nicht befremden, wenn wir im Rüge

behalten, dab hier keine bleibenden römischen Städtegründungen zustande

kamen, wie am Rhein. Den Dersudi römisdier Siedelungen aber in diesem

Candstridi bezeugt uns Dio Cassius 56, 18: „3bre Soldaten lagen daselbst

im Winterquartiere, Städte wurden gegründet ... Es wurde Sitte, bei
ihnen ITfärkte abzuhalten.

Wie die römischen Erdburgen (im Zusammenhang mit den Haupt¬

kastellen) also militärischen, kolonisatorischen und üerwaltungszwedien

dienten, wird an diesem Siedelungsgcbilde abermals uodi klarer als an

dem bisher gewonnenen Bilde der Burgenketten an den Flnbläufen. Irgend
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ein gröfieres Römerkastel! werden wir darunter in Soest oermuten dürfen,
wenn audi erst ans dem 10. Jahrhundert sidi eine geschichtliche Radiridit
findet, dah Snsit ein Kastell sei. Es würde in der Kette der gröberen
Kastelle: Xanten, Raltern, Oberaden-flliso, lüerl und dann Soest, der
Richtung der römischen flnmarsdilinie entsprediend sidi oorzüglidi einfügen.
Die Cage an der Quelle des Soestbaches madif es bei dessen Bedeutung
als Salzbadi und audi als Rclwegstation (cf. unten) obendrein wabrsdieinlidi.
— ITTil dieser Cage kann audi noch das fRoment des 5croorragcns der in
Soest oermuteten heidnischen Kultusstätten erhärtet loerden. —

Ist dies alles riditig, so reidit die Tragtoeite unserer Beobachtungen
bis in die mittelalterliche Gesdiidite der Stadt hinein, löir oerioeisen
nodi einmal auf die Tatsadic, loic aus den bei lüasserburg-Culfstättcn
ausgesonderten Ciegensdiaften die Kirdien- und Klostergüter heroorgegangen
sind; (cf. Walburgiskloster in Soest in üerbindung mit dem Schul¬
tin g e r platz). Sie haben eben nur die Bestimmung gewechselt. Wie
gezeigt, standen solche Güter, audi als Kirdiengiiter, als Cehngüter unter
Oberhoheit des Candesbcrrn, ursprünglich des Herzogs.*) Eben diese Tat¬
sadic ist ein kulturgesdiiditlidies Bindeglied zioisdien Urzeit und Mittelalter,
fllso die Rnioendung:

Rotbert: „Die 'ehrenreiche' Stadt Soest und ihre Börde" (in der Zeit-
sdirift „Riedcrsadisen", Mai 1907 S. 274) sagt oon den Grafen oon West-
falen: „Uhr Grundbesitz (sc. bei Soest) war noch in später Zeit stark, als
sie die sonstigen Redite sdion oerloren hatten. Wann und wie die alten
Grafen oon Westfalen . . . das alles erhalten haben, darüber ist bei dem
Dunkel der Dorzcil und dem Mangel an Urkunden nidits zu sagen.

Genauer weih man, wie sie es oerloren haben. Sie oerloren es an
den gcistlidien Hebenbuhlcr, der sdion in der Morgendämmerung diristlicber
Zeit neben ihnen stand, an den Erzbisdiof oon Köln. Sdion um 627 soll
uadi sagenhafter Überlieferung der Frankenkönig Dagobert die Soestischen
5öfe an Kunibert, den Erzbisdiof oon Köln, gesdienkt haben zum Danke
für eine siegrcidic Sdiladit wider die Sadisen an der Weser."

Diese Sdicnkung ist in dem aufgezeigten Rahmen als Bclehnung
aufzufassen. Es war die merowingisdie Besitzergreifung, die sidi also
zwisdien die römisdi-germanisdie und fränkisdi-karolingisdic unoerkennbar
nadi der oon uns dargelegten Methode der Burgenbesetzung einsdiiebt.
Und zwar, weil es sidi in Soest z. T. um sacrale Burgen bandelt, findet
die Bclehnung des Kölner Erzbisdiofs damit statt, der unfraglidi mit der
Besitzergreifung den üersudi der Christianisierung oerbunden haben wird.

*) Dem geneigleti Ceser wird nicht entsunken sein, mie sich im Cauie unserer Ausführungen
auch die ältesten lüurzeln des Cehnsiuesens als bis in die heltisdie Urzeit reichend offcngelegt haben.
— lüas Uacitus Germania c. 25 oon dem gcrnmnisdien hörigen sagt, den er mit dem römischen
Pächter — ut colono — oergteidit. gehört ebenfalls zu diesen lünrzeln des Cchnsioesens.

11



und zwar im huldeischen Geiste und Charakter. ]n diesem Cidite er-
sdieinf das erste Fubfassen des Kölner Erzbischofs in Westfalen am einfachsten
oerständlidi und entspricht der später unter Bonifaz weiter geübten lTiethode.

Das mit den tTIerowingern aufkommende Königtum wird den fort¬
dauernden Konflikt zwisdien den Grafen oon Westfalen und den Erzbisdiöfcn
0011 Köln bezüglich der Fierzogsgewait heraufbesdiworen haben, indem
das urspriinglidie Belebnungsredit der westfälisdicn Grafen (als ^erzöge)
an das merowingischc und die bez. späteren Königshäuser überging. Da
fortan die Kölner Erzbiscböfc das Hutzungsrecht auf die westfälisdicn (audi
soestischen) Güter nidit mehr ans der 5and des Herzogs sondern des
Königs bezw. des Kaisers entgegennahmen (wie jener selbst) muhten sie
die unoersöhnlichen Rioalen der westfälischen Grafen werden und ihnen mit
der IRehrung des Besitzes die Rerzogswtirde streitig machen.

(Rotbert:} „Um 700 errichtet dann Suitbert das erste hölzerne Kirdilein
auf dem FiiigeI am groben Teidi" — (frappant) . . .

(S. 275): „flber nun ist grober Geriditstag in Soest. Erzbisdiof
ßermann I. oon Köln (889—924) bat die Gebeine Kuniberts, jenes ersten
Erwerbers der Soestisdien Fjöfe, nach Soest bringen lassen. Sie sollen
Zeugen sein wider 'ungerechte und ungefüge' Erbnebmer. Es ist ein
Gottesgericht; Fjermann fordert bei diesen Gebeinen das alte Erbe seiner
Kirdie und erhält es. Eine besondere Urkunde gibt's über dieses Gottes-
geridit nicht eher als aus dem Tabre 1074. Da bezeugt es Erzbisdiof
flnno II. Und dieses Zeugnis flnno's steht fest und ist nidit zu bezweifeln.
Seit diesem Tage ist die territoriale Zugehörigkeit Soest's zum Bistum
Köln zu redinen. Die alten westfälischen Grafen sind beseitigt. Der heilige
Petrus oon Köln streckt seine Schlüssel über das errungene Gebiet und hat
nun zu beweisen, ob er audi bewahren kann, was er erwarb und ob er
der Erwerbung zum Segen wird" . . .

„Und nun ist das Hahr 1444 heraufgezogen. Es kommt der Tag
eines neuen Gottesgerichts, das den Kölnern den Besitz wieder aus der
Fjand nehmen soll, den sie einst durch jenes erste bei den Gebeinen
Kunibert's erlangten . . . Tatsache ist, dab die Stadt sidi anstelle ihres
bisherigen Candesberrn einen anderen, den Herzog oon Kleoe, wählte und
mit dem Schwerte in der 5and ihre Wahl oertrat . . . Das Pactum ducale,
der üertrag, durch den die Stadt den Fjerzog als Candesberrn anerkannte,
war wie ein Übereinkommen zweier ebenbürtiger Bundesgenossen."

Die bekannte Soester Fehde sollte nun entsdieiden, bei wem die
Redite der Stadt besser gesdiiitzt sein würden, bei dem Kölner Erzbisdiof
oder dem Herzog oon Kleoe. Sie hat ihre Wurzeln in der mehr als adil-
bundertjäbrigen Spannung zwischen den Kölner Erzbisdiöfen und den west¬
fälischen Grafen. Die gekennzeidinetc Einbube der letzteren hatten die
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Soester am eigenen Ccibe zu spüren bekommen. Hun sollte das gesdiiditlidi
bcrausgeioacbsene Derbältnis der Soester zn dem Herzog oon Kleoe diese
Einbube dedien, rneldie uiestfälisdie ITlanncntreue nidit zu ertragen oer-
niodite. Das unter des Königs Bann und in seinem Auftrage unter lierzog-
lidiem Sdiutze oom Stadtoogt*) gehandbabte Geridit mar bis 1250 erblidi
gcioesen in einer Familie, die mahrsdieinlidi mit dem Grafen oon Dülidi
eines Stammes mar. Daber jene Wahl.

Während also früher die Höbe des Rerzogssitzes in Werl die beste
Gemäbr für den Sdnitz der Soester Redite gegeben hatte, hatten sich die
Kölner Erzbisdiöfe der Stadt Soest gegenüber mehr und mehr Befugnisse
angemabt, statt oermöge ihrer (ebenso angemabten) berzoglidien Würde
Soester Redite zu schützen, mozu ihre f^crzogspflicbt sie alsdann hätte
bestimmen müssen.

Der Zusammenhang dieser mittelalterlichen Derbältnisse mit der
Gcsdiidite der ersten Soester Siedelung liegt einfadi zutage in der ursprüng-
lidien üerbindung der Rcrzogspflidit der Grafen oon Westfalen mit
deren üerfiigungsrecht über die ehemaligen Rerzogsgiiter und Kirdien-
giiter binsiditlidi Rutzung und üerleihung. Die statt der Derbindung
eben durch die Kölner Erzbisdiöfe eintretende Trennung dieser beiden
Sttidre, dieZerreibung einer uralten gesdiidi11idic 11 Einheit
birgt den Knoten des Konflikts.

Das so aus urzeitlidien üerbältnissen auf mittelalterlidie Zeit und
Zustände fallende Cidil ist bell genug, dab dessen Reflex uiieder uns audi
die gesdiidittithen Begebenheiten der deutsdien Urzeit deutlicher erkennen
läbt, mie sidi nachher zeigen mird.

IDir luollen jetzt zu zeigen oersuchen, mie eine Reibe oon IRonientcn
aus der bereits mebrfadi, besonders oon Riilscnbedi und neuerdings nadi-
driicklidi oon Prein herangezogenen Prophezeiung oon der „Birkenbäum er
Sdiladit" ganz auf der Cinie des oon uns aufgestellten kulturgesdiiditlicben
Prinzips liegt. Eben dadurdi mird die lüabrsdieinlidikeit maebsen, dab
deren gesdiiditlidier Kern nur ein rückmärts liegendes Ereignis mie die
üarussdiladil sein kann. Aus Sömcr: „Ragerösdien aus dem Herzogtum
IDestfalcn" folge hier die Kennzeichnung der Örtlichkeit, mo die Sage spielt,
und die Darstellung dieser selbst (S. 57 ff.):

„Don Biideridi führte der alte Relmeg neben Roltum oorbei nach
Remmcrde. Zmisdien diesen zmei Orten hat der in meiter IDelt bekannte
Birkenbaum gestanden, und zmar didit am alten Fjehocg, auf der
Grenze z m i s di e n dem 5 e r z 0 g t u m Westfalen und der Graf-

*) Zu dessen Besoldung gehörte das sogenannte „K a y sei l and t" uor dem Dacobitor zu Soest,
üergleicbe. neben dem Kaiserland die Reste oon „Bisdjotsland" an der Bisd?ofstrabe.

11*
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schaff ITfarh. Einige Bemohncr dieser Gegend haben ihn nodi gebannt und
sagen, es sei ein dicker Baum mit einer präditigen Krone gemcsen. Um
das Hahr 1814 oertrodmete er. Später murde in der llähe eine junge
Birke gepflanzt, die aber nicht aufkam. Die umliegende Flur heifät „am
Birkenbaum". Eine andere Flur in der Hübe trägt den Hamen „Fjoltumcr
Birken". Fjier mird das Birkcnmälddicn (nemus betularum) geinesen sein,
das die Prophezeiung oon 1701 ermähnt, und oon meldiem der Birkenbaum
der letzte Überrest gemesen sein mag (?); andere sagen, hier habe in
alter Zeit ein Dorf Birkenheim gestanden.

IDann die Sage oon der Birkenbäumer Sdiladit zuerst aufgekommen

ist, können mir nicht nachmeisen, jedenfalls ist sie [Jahrhunderte alt. Gedruckt

erschien sie 1701 in lateinischer Sprache unter dem langen Titel : „Prophetia
de terribili lucta Austri et Aquilonis et proelio horrendo in finibus ducatus

Westphaliae prope Bodbergum. Ex libro, cui titulus erat: Coelestis Anonymi

redintegrationis Tractatus de visionibus illustrati. Cum permissione officialatus
Werlensis. Coloniae 1701.

Die Übersetzung lautet nadi Beikirdi's Prophetenstimmen, Paderborn
1849: „Räch diesen Tagen mird die traurige, ungltiddiche Zeit bereinbredien,
mie sie der Erlöser oorher gesagt. Die menschen, sich fürchtend auf Erden,
merden oergehen in Ermartung der Dinge, die da kommen. Der Dater
mird sein gegen den Sohn, der Bruder gegen den Bruder. Treue und
Glauben merden nicht mehr zu finden sein, nachdem die einzelnen Dölker
sidr lange gegenseitig bekriegt haben, Throne zusammengestürzt sind, Reidie
umgestürzt luurden, mird der unoerlctzte Süden gegen den Horden (Austra
contra Aquilonem) die IDaffen ergreifen. Dann mird sich's nicht um Dater-
land, Sprache und Glauben handeln, oereinigen merden sie sid), um zu
töten und zu kämpfen megen der Oberherrschaft um den Erdkreis. Hütten
in Deutschland merden sie auf einander treffen, Städte und Dörfer zerstören,
nachdem die Einmohner gezmungen sind, sidi in die Berge und IDälder
zu flüchten. Jn den Gegenden Hiederdeutsdilands mird dieser Kampf ent¬
schieden merden. Daselbst merden Fjeßrc, mie sie der Erdkreis noch nie
gesehen hat, Cager sddagen. Am Birkenioälddien, nahe bei Bud¬
berg, mird dieses Treffen beginnen. IDche! IDcbe! Armes üaterland!
Drei ganze Tage merden sie kämpfen; bedeckt mit 10undien merden sie
sich gegenseitig zerfleisdien und bis an die Knöchel im Blute maten.
Die bärtigen üötker des Siebengestirns merden endlich siegen, und ihre
Feinde me rden flichen, am üfer des Flusses sich niedersetzen
und mit äußerster Derzmeiflung kämpfen. Dort aber mird jener
(der bärtigen Dölker des Hordens — so Sömer — ?) ITiacbf oerniditet, ihre
Kraft gebrochen, sodafe kaum einige übrig bleiben, um diese unerhörte
Hiederlage zu oerkünden. Die Bemohner der oerbündeten Orte merden
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klagen, aber der 5err ioird sie trösten und sie roerden sagen: Das bat
der F)crr getan."

„Der Fürst loird oon ÜTittag kommen. Er trägt ein meifses Kleid
oon oben bis unten und ein goldenes Kreuz auf der Brust. Er reitet einen
Schimmel und steigt oon der linken Seite auf's Pferd, locil sein rediter
Fnb lahm ist."

Jn Büderich geht die Sage, er bete oor der Sdiladit mit ausgestreckten
Armen oor dem Krucifixe, toelches in dem Beiligcnbäusdien an der Büderidicr
Sdianzc steht. „Darauf coird er seine Soldaten, die loeib gekleidet sind,
ins Treffen führen und nadi blutigem Kampfe Sieger bleiben, flu einem
Badie, der oon Abend nach lTforgen flicf3t, coird das ßaupftreffen sein',
(Beikirch). Dieser Badi heilst Brudibach und fliefit bei Budberg und Sönnern)
her. „lücbe Budberg und Sönnern in diesen Tagen! Die Birkenbäumer
Sdiladit loird drei Tage dauern und so blutig sein, dah das Blut in.
lüerl drei Fufe hoch stehen coird."

Auf die häufig oorkommende Bczcidinung einer Wasserburg bezio
Wasserburgmark als „bercke" sind uiir sdion aufmerksam geioordcn. *)
Damit hängt audi die Flurbezeidinung „am Birkenbaum" zusammen. Der
Gedanke an einen Burgioald könnte naheliegen. Dodi findet sidi für die
lokale Bczcidinung nur die urkundliche Form: beerboom (1448) bei dostes
im Korrcspondenzblatt für niederdeutsche Spradiforsdiuug 1888 S. 297 f.
Bei Scibcrtz Urk. b. 1 S. 296 finde idi die Form to dem Berbome; ebenda
I S. 625 ad locum dictum Byrboym (um 1300). Ber, beer sind nadi
IRonc jüngere Formen für das keltisdic bier, biere = „Badi" (IB. S. 48).
Eine curtis in der Rälie hat Beerstrate gchcif3cn: Rittergut „Bcrgsfraf3e",
curia de Berstrate, Seibcrtz Urk. b. II S. 110. (Bei Heucngesedic liegt ein
„Bierpfad" d. Ii. limes). Die Stelle des Beerbom lag hart an der Grenze
des Bcrzogtums lüesfalen. Bier lourden die neuen Candcsherrcn eingeholt;
so audi 1584 der Kölner Erzbisdiof Ernst oon Bayern eben als Fjerzog
oon Westfalen. — Die oben ermähnten Urkunden geben uns Aufsdilufi über
die loiditige Bedeutung dieser Stelle „am Birkenbaum" toeldie Form mir
mit jenen urkundlichen glcidisctzcn dürfen. Die Form Beerbom bczcidinct
die Stelle nadi dem zu dem saltus gehörenden Burg badi = ber,**) mag
nun der Werlcr Salzbadi oder die Sescke darunter zu oersteben sein;

*) Ulan mache die Probe mit diesem Schlüssel bei entsprechenden westfälischen Ortsnamen, die
„berke", ,.berge", „betg" enthalten; (z.B. Berghofen — letzteres Wiedergabe oon ke, ka; die ur¬
kundliche Form Barichofen ändert daran nichts). Rudi die Dariation mit fast allen Pokalen: bar, ber
bir, bor, bur (byr) biir bei Orts- und Familiennamen ist zu beachten. Die Entstehung des Wortes
Burg aus bur und ga ist wahrscheinlidi.

**] Da die Spottnamen westfälisdier Ortschaften nachgewiesenermaßen sich auf die früheste
Sicdelungsmeise (meistens am Gewässer) zurüdiführen lassen, so haben wir sogar in dem Spottnamen
für Werl eine Bestätigung obiger Ausführungen. Er lautet plattdeutsch: Piär-Wiärl (Pferde-Werl), ist
also wohl Wiedergabe oon bir, ber, = „Bach", was plattdeutsch biär klingt. — Der Dolks-
mund bezeichnet die Sdilacht auch als „Biärbäumer Schlacht".
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crstcrc germanisierte Form — Birkenbaum — dagegen nadi ihrer Beziehung

zum eigentlidien saltus = berke. Der Platz mar nämlidi eine herzogliche
Gerichtsstätte unter einem Baume an der tTCark einer ur¬

sprünglichen Wasserburg. Der Baum mag nadi alter mestfälisdier

Freistuhlsitte eine Cindc gemesen sein — mit der Birke hat der Harne

nichts gemein - mic der „isarne Beerboom" ander Grafsdiaftsgrenzc bei Cengcridi.

Ein letztes Beweisstück für die allgemeine Zusammengehörigkeit einer Ge-

richtsstättc mit einem saltus in ältester Zeit sei hier eingefügt, um daraus die

Zusammengehörigkeif der Flur „am Birkenbaum" mit dem Teutoburgiensis saltus

spcciell wahrscheinlich zu machen. Dostes sucht in seinem „Westfälischen Crachtcn-

budi" die für Westfalen gebräuchliche Bezeichnung „rote £rde" zu erklären. Er

oerweisl auf die Cammspringer Handschrift der Eoangeliendiditung des Duoencus

(II. Dahrhundert). Zu der Stelle II 15, 16.

Vulpibus in saltu rupes excisa latebram praebet et aeriis avibus dat

silva quietem, bemerkt bei saltus in der Handschrift eine spätere Eintragung

„an deru rother stidiu"

Stidi(u) ist — „Stätte", wie oft urkundlich in Ortsnamen (= städt.) Indem lostes

Ubersetzt: „Den Füchsen auf dem Felde bietet eine Steinhöhle Unterschlupf

und den üögeln der Cuff gewährt eine Ruhestatt der Wald", erklärt er daraus:

„Rote Stätte" bedeutet also nidits anderes als einen freien offenen Platz, wie

jene waren, an denen unsere üorfabren Oersammlungen und Gerichte abhielten.

Das Carbrok*) im Kirchspiel Roxel gehört zu ihnen und kann nodi jetzt eine

eigenste üorstellung Don einem derartigen Platz in alter Zeit bieten." Bezüglidi

roth(er) glaubt Dostes an die Ableitung aus „roden". Die Sadie liegt so: Wir

begegnen den Flurnamen mit „roth" häufig in der llähe oon Flussquellcn, was

sofort jene dem Cammspringer Glossator oorschwebende Zusammengehörigkeit

mit dem saltus deutlich macht. „Roth" wird selbständig „Gericht", Gerichtsstätte

bedeuten. Hach Jostes findet sich die mit der Fchmc zusammen gehörende Be¬

zeichnung Westfalens als „rote Erde" zuerst in einem Arnsberger Erkenntnis

00m Dahre 1490 in dem jetzigen Sinne. ]n der westfälischen Gerichtsordnung

00m Dahre 1546 heifec es sodann ausdrücklich: „Wann alle Schöpfen sollen ge¬

macht werden auf der roten Erde, das ist zu Westfalen". Ddi fasse

letztere Erläuterung so, dak sie auf den Herzogsifz „zu Westfalen" d. i. Werl

bezw. Birkenbaum, hinweisen soll, auch wenn sich für diese Geriditsstätte die

Bezeichnung „roth" als Flurname sonst nicht erhalten hat.*) — Hoch Holder II

S. 1233 deutet roth (keltisch) auf „Gericht". — Der zunächst also als Allgemein-

bczeichnung für eine Gcrichtsstätte zu fassende Ausdruck „rote Erde" hat sich,

wie die westfälisdic Gerichtsordnung dartut, im Besonderen auf die Gegend oon

Werl (ursprünglich „Birkenbaum") übertragen, oon wo aus er erst in neuerer

Zeit, als man seine ursprüngliche Bedeutung oergessen hatte, Bczeidmung für

Westfalen überhaupt wurde.

* ITTan beachte auch in dem flamen „Carbroh" den f^inioeis auf einen saltus durch die Be¬
zeichnung „broh". Identisch damit ist die Farm Coerbroohs (Schulzcngul bei Coline, Kr. Soest.)

*) ITTan oergleiche hierzu die oben beigebrachte anderweitig herstammende Hamensform;
Hrot-b ereting a (hova).
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Riet- an der groTjen, weithin bekannten westfälischen Gcriditsstätte
des ITlittelaltcrs wird bei der nadigewiesenen zähen Beständigkeit der
kulturellen Einrichtungen zur ältesten Zeit eine solche sdion ebenfalls sidi
befunden haben. An dieser Stelle mub die, oon der Sage als zukünftig
erwartete, gerechte Entsdieidnng im üölkerkampfc gefallen sein.*) Dab
sie naturgemäß hier fallen muhte, dürfte durdi einen Blidr auf das über
die Burgkämpfe Gesagte einleuchtend werden, wozu wir ergänzend bemerken:

lüie die Burgmarken hatten audi die limites als Burggrenzen für die
Kämpfe die gleidi hohe Bedeutung. Fjier „am Birkenbaum" aber und am
„alten 5elwcg', d. i. limes, findet das gewaltige Ringen um den endgültigen
Besitz der Candesberrsdiaft seine einfadiste, grundsätzlidi riditige Erklärung.
So wie diese Stelle oon der lücrler Teutoburg aus in ihren Bercidi gezogen
wurde als ad caput des Salzbadies gelegen,**) so konnten die Römer oon
ihrer Alisobasis aus die Stelle nicht anders als ad caput Juliae (Seseke)
bezeidmen, und zwar sie damit als für sich bödist begehrenswert be-
zeidinen. Die Quelle des linken Sesekcnbaches (Ostbadi) entspringt genau
über dem als „am Birkenbaum" bezeidineten Candkoniplex. ]hr tlame
ist Sdiillingsborn". Rur in regenreicher Zeit führt der oberste Cauf des
Bädilcins lüasscr. Erst bei dem Gute „Sdiulzc Steinen" wird es ständig
wasserhaltig. lüie wir nun für Julioniagos in der Sdiweiz oben den
Zusammenhang mit dem Ortsnamen „Schieitheim" (sehe—Iei—te) nadi-
gewiesen haben, so haben wir hier über der Flur „am Birkenbaum" am
Sdiillingsborn den Flurnamen „Sdielk" (jetzt Gehölz), der in Parallele
damit aus sehe, Ii und ka abzuleiten sein wird. Gerade damit aber wäre
audi besagt, dab dieser Platz (als Quellgcbiet) in eine Burgmark (saltus)
einbezogen sei. — lüenn wir nun schlieblidi beachten, dab es der Kaiser-
und Romkult der Kaiserzeit war, der an den mit ihren Hamen an Julio- an¬
klingenden Orten anstelle des einheimischen Kultus gesetzt wurde, so wird uns die
Anpassung***) dieser allgemein aus (he)=li romanisierten Hamen an den Fami-
liennamen Julia oollends durchsichtig (Dergl. Pomp. Mela III, 13 ; Tacifus ann.1,59).

Sollte nun ein glücklicher Fund Spuren eines oon Tacitus erwähnten
Römcrlagers an dieser Stelle erkennen lassen, so wäre audi der hand-
grciflidie Hadiweis geliefert für den lüert, den die Römer darauf legen
muhten, im Besitze dieser Stellung und somit audi eines Hauptlimes zu
sein. IHan oergleidie Tacitus ann. I, 50, wo Gcrnumikus an einer Stelle
näher dem Rhein sein Cager auf dem Eimes aufsdilägt, damit also sagen will:
„Hier bin ich Herr." So audi seine üorgänger (und er selbst später) ad caput Juliae.

*) Als Parallele zu dem Gerichtsplatz „am Birkenbaum" existierte in Gallien nach Cäsar bell.
G. VI 13 ein heiliger Platz im Cande der Carnuten, der als ITiittelpunht ganz Galliens galt. Huc omnes
undique, qui controversias habent, conveniunt, eorumque decretis judieiisque parent.

**) üergleidie die Cage des oppidum Uxelloduiiom in Gallien „ad caput fontis" Cäsar bell.
G. VIII 40 41.

***) I)insichttidi der Kult- und namenanpassung unter Schonung des keltisdien Usus oergleiche
jetzt das Beispiel S. 69; Suliviae Idennicae Minerva©.
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Roch eine Bestätigung für die Behauptung, Werl bezw. dessen Um¬
gebung als Sitz des Darus ansehen zu dürfen, glaube idi mit einigen
hcroorstechenden Zügen ans den oon alters her feststehenden Rediten des
Herzogs oon Westfalen beibringen zu können, mcldi letzlere Scibertz Urk.
I S. 625 ff. mitteilt. In diesen Zügen stimmt nämlich auffallend der
Beridit des Cassius über die Handhabung der oon Darus in Westfalen
angemaf3ten Rechte überein. Der Passus lautet:

Item jus D u eis Westfaliae est conductus a Wesera usque

ad Rhenum sie quod quilibet currus oneratus III solidos, carruca XVIII

denarios et equus cui nullus insidet, vendendus de quolibet pede unum

denarium dabit pro conductu. Et quandocumque conductus violatus fuerit
Dux solvet oblata mercatoribus et ad vocationem suam vel sui marscalci

omnes Qogravii Ducatus sui cum communitate hominum tenentur in sequi

predones, faciendo eis sequetam, que communiter dicitur Volge. Et hanc

eandem sequelam de jure facere tenentur, quando Dux vult obsidere Castrum

aliquod propter praedicta de eodem comniissa, vel Castrum edificare pro

necessitate sua et defensione terrae. Si etiam aliquis vult liabere

conductum ad mensem unum, duos, tres vel quattuor vel annum aut plus
de hoc est convenire cum marscalco."

IRan ist. geioöhnt soldic Bestimmungen anzusehen, als seien sie auf
die Zeit des Faustredits zugesdmitten. ]n Wirklichkeit aber werden sie
uraltes Herkommen sein. IRan ocrgleidic nun Cassins 56, 19: „Daher
hielt er nidit die Heere, ioie es im Fcindeslande in der Ordnung gewesen
märe, bei einander, sondern oer teilte zahlreiche Ceute an soldie,
die für ihre eigene Sicherheit nicht sorgen konnten, auf
deren Bitte, indem diese uorgaben, dah es sidi um die Be¬
rn achung oon oersdiiedenen Plätzen, oder um die Ergreifung
oon Räubern, cndlidi um das Geleit oon Waren bandele.
Offenbar hat sidi Darus als Statthalter gänzlidi in die Rolle eines dux,
d. i. Herzogs, der Dölkersdiaften zmisdien Rhein und Weser bincingelebt,
und die Germanen haben ihn bei diesem Gebahren in Sorglosigkeit ein¬
gewiegt, indem sie unter allerhand Dorwändcn seine Tätigkeit als dux in
Rnsprudi nahmen.

Somit werden wir nidit irren, wenn wir uns andi durdi diese
wichtigen Anklänge bestimmen lassen, den Durisdikfionssitz der Wcst-
fälisdien Herzöge in bezw. bei Werl als identisdi mit dem durisdiktionssitz
des Darus anzusehen, wohin er im Herbst 9 n. Chr. oom Cheruskerlande
aus zurückkehren wollte (nadi Cassius), bezw. in Wirklidikcit zurückgekehrt
ist (nadi Dellejus und Florus zu schlichen), um als dux seine richterliche
Tätigkeit dort wieder aufzunehmen. IRan beadite, dafj andi der bei
Tacitus II 25 erwähnte IRalloocndus, dessen Wohnsitz wir hier am
Teutoburgiensis saltus oermuten müssen, als dux im Sinne oon „Herzog"
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bezeichne! iDird, und dies wieder spridit für seine Identität mit Deudorix.
Eben dieser Sinn des Wortes dux ist audi dort mit in Ansdilag zu bringen,
100 er oon röniisdien Feldherren bei ihren Operationen in einem Candc,
mie hier in Germanien, gebraucht ist, selbst roeim sie erst nodi darum
bemüht sind, die fremde Rerrscberwürdc auf sidi zu übertragen. Dies ihr
Ziel; toic sie denn bei ihrem Weggang oon Rom mit dem imperiun, der
Exekutiogeioalt, ausgestattet wurden; daher audi das Ausrufen der römischen
Feldherrn als „Imperator" durdi die Truppen. Dux wollte audi Uarus in
jenem Candstridi als Statthalter sein, wie nadi ihm Tibcrius diese Aufgabe
selbst wieder in die Fjand zu nehmen sudite, die ihm bereits oon früher
her geläufig war nadi Oellcjus' Ausdrudi II I21: adsuetam sibi causam
suseipit. Als dux wagte üarus bereits den Candtag zu halten: ausus
conventum agere (Florus). üielleidit ist hiernadi audi die Stelle Frontinus
strateg. IV 7, 8: Caedicius primipilaris, qui in Germania post Varianam
cladein obsessis nostris pro duce fuit, dabin zu oerstehen, dafi Cädicius
zunächst oersudicn wollte, die Rolle eines dux in Germanien aufredit zu
erhalten, auf das ,divide et impera' nidit zu oerziditen.

Ebenso madie idi nodi auf eine andere Auffälligkeit aufmerksam.
Tiberius Iieif3t bei üallejus II 105, und Germanikus bei Tacitus
ann. II 7, während ihnen sonst der Titel „Cäsar" beigelegt ist, „prineeps"
beidemal an Stellen, die offenbar ein glcidies besagen sollen. Idi beziehe
das auf die oon ihnen beanspruchte ßerrsdierstellung in
Germanien und übersetze üellejus Ii 105: at tutela imperi eum veris
initio reduxit in Germaniam, in cujus mediis finibus ad caput Juiiae fluminis
Iiiberna digrediens pri n ceps locaverat zunächst folgendermafien : „dedodi
führte ihn (Tiberius) die Sdiutzfiirsorge für das Reidi zu Beginn des
Frühlings nadi Germanien zurück, wo er mitten auf dem limes (? 5eluieg),
an der Quelle des Flusses Julia (= Sesckc), bei seinem Weggange als
Candesfürst (Herzog) das Winterlager aufgcsdilagen hatte." — Bei
ganz glcidier Sadilage und, wie nachgewiesen, auf demselben Sdiauplatz,
wird uns oon Tacitus ann. 11 7 über Germanikus beriditet: restituit aram
honorique patris prineeps ipse cum legionibus decucurrit — er stellte den
Altar wieder her und hielt zu Ehren seines Uafers, als Candesfürst
in eigener Person, mit den Cegioncn Trauerparade ab." Die Oellejus-
stcllc gibt den Aussdilag für die Riditigkeit dieser Auffassung, weil hier
die Benennung des Tiberius als prineeps im Rclaliosatz nur oppositionell
gefafit werden kann.

Somit wird es mir, wenn dies einleuchtet, des ferneren hoffentlich
nidit bestritten werden, dafi Oellcjus im ganzen Tenor des Capitcls II 105
dabin oerstanden werden will, wie die Erwerbung der (germanisdien)
Princcpswiirdc als das „immanis emolumentum victoriae" anzusehen ist,
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oon dem er spridit. Der Sotnmerfeldzug des Ucibres 4 hatte diesen ge¬
waltigen Sieg zustande gebradit. Sidi selbst behielt Tiberius in Germanien
(ad caput Juliae) die oberste Geriditsbarkcit oor, mährend er die zur
niederen Gerichtsbarkeit gehörenden Fälle (in iis, quae minoris erant dis-
criminis) dein Cegaten Sentius Salurnintis zur Schlichtung iiberlicfi. Die
weitere Bestätigung für diese Auffassung bietet sodann Dio Cassius 55, 28:

'Eni rorg Kt'kzovc iorguTtvaui' fttv xui uk 'koi ti Ag, WTQitTtvnt dt xui ö Tt-
ßtQiog. y.u) /.it/Qi yt rot nozuiioi itQOviqov fitv zur Oi iooigyov, iitza dl

to vt I) XUI TOV axßlov nflOt/O .fll 'ITcl', Ol' fth'llu XUI ugio /WI /ltoxf vtoi' tt
TO71 yt InQUyßrj. x.alxoi xu\ uvzoxQuroQog /tu) vTi roi a ryorirzor, üx 'ku
xui Tor TißtQiov In 'urzotg xXrßtfTog. tnttdi) in) uuror iinui, t'/.XXu
xui dtvTtgor, (poßi]dtxTtg uvtovc , Inntioui'To. Diernadi nahm also
Tiberius (neben dem Augustus) den Fjerrsdicrtitel über die Deutsdicn
(Ktlzoi) an, während er Sentius Saturninus als Statthalter einsetzte. Die¬
selbe Bedeutung ist aus Dellejus II 122, 2 herauszulesen: Quis enim dubi-
tare potest, quin . . . (et) post cladem sub Varo aeeeptam ocius prosperrimo
rerum eventu eadem excisa Germania triumphus summi ducis adornati
debuerit?

Don hier aus ist endlich zu oerstehen, wcldie Rolle der Ausdrudi

„prineeps" bezw. „nomen prineipis" mit Bezug auf Tiberius und
Gcrmanikus in Tacitus' Erzählung oon den Germanenfcldziigen des letzteren
in weiterem Umfange spielt. Bekanntlidi hat Tacitus diese Erzählung ein¬
geleitet mit der Erzählung 00m Hufstande der am Rhein garnisonierenden
für Germanien bestimmten Cegionen. 3a, er hat sogar weiterhin den
Feldzugsbericht in den Rahmen dieser Erzählung eingespannt. Das darf
nicht übersehen werden. Es handelt sidi aber um dieselben Cegionen, die
oordcin unter Tiberius in Germanien Kriegsdienste geleistet hatten (11 11.
Chr.?); cf. ann. I 34: tunc a veneratione Augusti orsus flexit ad victorias

triumphosque Tiberii, praeeipuis laudibus celebrans quae apud Germanins

illis cum legionibus pulcherrima fecisset. Italiae inde consensum, Galliarum

fideni extollit; nil usquam turbidum aut discors. Ihr Aufruhr hatte neben
anderem offenbar audi den Grund, daf3 sie sidi an Germaniens Grenze nicht ge¬
heuer fühlten, ebenso wie Rom und seine Staatsleiter sidi in den 3abren nadi
der Daruskatastrophe oor den Deutsdien fürchteten. Ulan hat gefragt, ob
die Germanihusfeldziige lediglidi Eroberungs- oder Rachcziigc gewesen
seien. Gewife waren sie beides. Aber sie sollten redit eigentlich als
Ablenkung für Rom's innere Derlegenheit, den ITiilitäranfstand, dienen. Da
soll ein Ziel die Cegionen kirre madien und zugleid) Rom's Sdiaden heilen:
die IDicdereroberung Germaniens unter der Prätension, einen Prooinzial-
aufstand ZU dämpfen. Annal. 1 36: Consultatuin ibi de remedio . . . Igitur

volutatis inter se rationibus placitum, ut epistulae nomine prineipis
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scriberentur: missionetn dari vicena stipendia meritis, exauctorari qui sena
dena fecissent ac retineri sub vexillo ceterorum immunes nisi propulsandi
hostis, legata quae peiiverant exsolvi duplicarique. „Da wurde über die
Abhülfe beraten . , . ITTan bosdilofi daher unter Abwägung der ITiafiregeln
gegen einander, dafj ein Schreiben (als) im Hamen des Candesfiirsten
erginge. Radi zwanzigjähriger Dienstzeit solle ihnen die Entlassung, nach
sechzehnjähriger die Dienstfreiheit bewilligt werden, und zwar sollten sie
bei üerbleib unter der Fahne 0011 allem übrigen frei und nur zur Abwehr
des Feindes oerpfliditet sein. Die Dermächtnisse, die sie gefordert, sollten
ausgezahlt und oerdoppelt werden." lDie diese Begünstigung bezw. dieses
Zugeständnis audi im Zusammenbange gerade mit dem beoorstebenden
gernuinisdien Feldzuge stellt, zeigt aufier Delejus II 125 (novum ducem —
quaerebant) des Germaniluis Rede an, ann. I 43: legissetis ducem, qui meam
quidem mortem impunitam sineret, Vari tarnen et trium legionum ulcisceretur.
neque enim di sinant ut Belgarum quamquam offerendum decus istud et
claritudo sit, subvenisse Romano nomini, compressisse Germaniae populos.
Denn weiterbin wartet jener Abgedienten in Germanien ja audi ein Alterssitz
auf Staatsland. Da muh die Erinnerung an das oordem oon Tiberins
erworbene nomen prineipis und an seine Heugewinnung für Germanikus
bei den unruhigen Gemütern der Cegionssoldaten schon etwas ausrichten.
Und dies umsomebr, wenn man bedenkt, dafi diese Altgedienten (ann. I 34)
jedenfalls sdion germanisches Staatsland (causa) in Besitz gehabt, inzwischen
aber oerloren hatten, fhr ücrlangen nadi einem neuen dux (Vell. II 125
gleich prineeps in unserm dcrgclegten Sinne) sieht, auf Grund unserer
Ausführungen über causa etc. im engsten Znsammenbange mit der militärischen
Besolduugsfrage und mit der Aufrechterbattung früherer Eroberungen im
Feindesland. Unoerkennbar aber audi passen sidi die Befugnisse eines
römisdien dux im Feindesland den Befugnissen des dort einheimischen
prineeps auf das genaueste an, analog den Beziehungen der römischen
Burgensysteme zu den keltisdi-germanischen. Es gehörte das zur Occu-
pationsmetbode.

IHan bcadile in ann. I. 3Ö die bekannte Unbestedilidikeit des Tacitus
in seiner Berichterstattung im Gegensatz zu der Cobbudclei des Ocllojus

(II 122,2) für Tiberins bei dessen letzten Germanenfeldznge. Er läfet
durdiblicken, wie Tiberins den Titel eines Candesherrn (Herzogs) in
Germanien audi seinen Truppen gegenüber nodi aufredit erhalte, obwohl
tatsädilidi Germanien (audi neuerdings) nidit mehr in Römerhänden war.

Üaf3 nun ann. I 46 prineeps ebenfalls in dem angegebenen Sinne
gebraucht sei, wird sofort wabrsdieinlidr. Ire ipsum et opponere majestatem
iniperatoriam debuisse cessuris, ubi principe 111 longa experientia
e.undemque severitatis et munificentiae summum vidissent, — so kritisiert?
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man in Rom des Tiberius Derbaltcn gegenüber dem Aufruhr der Cegionen.
„Er hätte selbst hingehen und ihnen mit seinem Oberfeldherrnansehen
entgegentreten müssen. Dann würden sie schon nadigegcbcn haben, sobald
sie des „Candcsberrn" mit seiner langjährigen Erfahrung ansiditig ge¬
worden seien, der zuglcidi hinsiditlidi der Gesetzesstrenge und der Frei¬
gebigheit die Entsdieidung in der Fjand habe". Tacitus zeigt, wie Tiberius
wohl das nomen prineipis, dagegen nidit das officium prineipis handhabe,
ücllejus dagegen weifj in seinem Bericht uon dem IRilitäraufstand in Ger¬
manien (II 125) auch hier noch für Tiberius einen Trumpf auszuspielen: Sed
haec omnia veteris imperatoris*) maturitas multa inhibentis, aliqua cum
gravitate pollicentis . . . sopiit ac sustulit. „Dies alles braditc die reife Er¬
fahrung des alten Oberfcldherrn zur Ruhe und zum Stillstand, indem er
oieles absdilug, einiges mit würdigem Ernst zusagte."

Die Erzählung oom ersten Einfall des Germaniluis in Germanien
und somit audi oon der oorläufigen Bcsdiwiditigung des Cegioncnaufstandes
sdilicbt dann Tacitus ann. 1 6g ab mit der Anführung des Bcridites des
C. Plinius: compressam a mul.iere seditionem, cui nomen prineipis ob-
sistere non quiverit: „Don einem lüeibe (Aprippina) sei der Aufstand unter¬
drückt worden, während der Candesherrntitel (= f^erzogstitel oon Germanien)
ihm keinen Einhalt habe tun können", den Tiberius für sidi in die IDag-
sdialc warf, und den sie ihrem Führer neu erkämpfen sollten.

Die Beziehung oon „prineeps" auf die Kaiser würde des Tiberius
im Parallelbericht oom IRilitäraufstande in Germanien bei Dellejus

(II 125: daturos pnncipi leges) kann keine Fjaudbabe zur Bestreitung dieser
Darlegungen bieten. J5ier ist die Bedeutung erfordert durdi die im Capitel

124 bereits klar zu tage liegende üerwendung oon „prineeps", „prineipatus",
„principalis" eben im Sinne der Kaiser würde. Diese war für Tiberius
durch die Cegionen gefährdet. Da muh die reife Erfahrung ihres alten
Obcrfeldherrn den Konflikt besdnoören. So nadi Dellejus. Der ebrlidiere
Tacitus hat uns aber hinter dieser angeblidten maturitas veteris imperatoris
die Fiktion aufgezeigt, die Gcrmanikus mit Rüdcsidil auf Tiberius und in
dessen Sinne, um diesem nicht selbsl oerdäditig zu werden, zu Igiilfc
nehmen muhte: ut epistula nomine prineipis scriberentur (cf.Dio Cassius

57, 5). Um den kaiserlichen prineipatus zu retten, wirft Tiberius, und in
seinem Sinne audi Gcrmanikus, den gcrmanisdicn, in lüirklidikeit nicht
mehr oorhandenen, priueipatus in die IDagsdialc, während Germaniluis'
Truppen diesem den römisdien bereits anboten (nadi Sueton: Tiberius 25).

Endlidi beriditen annal. II 7 den Erfolg des Germaniluis — man
merkl hier wieder, wie Tacitus diesem zugetau ist —, der als Sieger sidi
den Princepstitel in Germanien selbst oerschafft habe, wie dargelegt. Der

*) NB! im Sinne non: Prineeps in Germanien,
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dann folgende Cheruskerfeldzug soll diesen Erfolg und diese Würde be¬
festigen helfen; ann. II 14: neque bellum ultra, modo se, patris patruique
vestigia prementem, isdem in terris victorem sisterent „und toeiter hinaus
loerde es keinen Krieg mehr geben, uiofern sie nur ihn auf den Spuren
seines Daters (cf. Cassius 54, 33) und Oheims (Cassius 55, 28) in den¬
selben Cändern (loie diese) als Sieger festen Fnfj fassen lieben".

IDo für den dauernden Besitz des Candes der Sdiioerpunkt lag,
und iüo also der Princepstitel loie zu holen, so zu sidiern mar, zeigt
der Rbsdilub der Erzählung bei Tacifus. Denn die Radiridit 0011 dem
öerlustc der römischen Flotte bei Gelegenheit dieses Cbcruskerfeldzuges
lieb das Kriegsfeuer an seinem eigentlidien Fferde loieder aufflackern, im
ITfarsenlande, an der Burg des ITlallooendus, ann. II 25. IKit be-
träditlicber Truppenmacht, toie gezeigt, sudite Germanieus dieses nodi ein¬
mal heim. Zu Tode gehetzt, müssen die Deutsdicn Rom's Sieg diesmal
anerkennen. — Die Bedeutung dieses Sieges für Deutsdilands ferneres
Derbältnis zu Rom steht hier nicht zur Diskussion.*)

Blicken mir nun nodi einmal auf die enge Oerbindung oon „ad caput

Juliae fluminis" mit „in mediis finibus" bei üellejus, der die Örtlidikeit aus
eigenem Rugensdiein kannte. Es gilt, den hierin liegenden Rinioeis auf
die Flur „am Birkenbaum" nodi sdiärfer beroorzubeben. IRan könnte „in
mediis finibus" übersetzen, uiie es Tatsadie ist: „mitten auf dem limes".
Das ist diesmal ein Röhenlimes, der „alte Relioeg" [AI 29.] Soldie
Röbenlimites nun sind als „medii fines" — dieser zuiisdien Ruhr und
Cippe**) — oon den „Ultimi fines" (Tacitus annal. I 60), den Flublimites,
den ursprünglichsten Relioegen, zu unterscheiden, lüir übersetzen „in medi¬

is Germaniae finibus" daher: „auf (der IRittelgrenze d. i.) dem ßaupl-
limes Germaniens. fn üellejus' Darstellung oon der Daruskatasfroplie
uiill sodann der Ausdruck: „mediam ingressus Germaniam" (II 117) etuias
anderes besagen, als II 105 und 118 der Ausdrudi „in mediis Germaniae

finibus". Das muh man im Zusammenbang der Kapitel uiobl untersdieiden.
Sonst hätte II 105 die einfadie Wendung tutela imperi eum . . . reduxit

in mediam Germaniam" näher gelegen als „in Germaniam, in cujus mediis

finibus", loenn beide Ausdrudisioeisen nicht ganz spezielle Bedeutung
hätten. Also: Seine Obcrationsbasis bezio; seinen Standort sollte Darus

*) Ich kann nicht umhin, aus der Rede des Cioilis (Tacitus histor. V 17): „stare Germanos
Batavosque super vestigia gloriae, cineres ossaque legionum calcantes" abermals die Identität des
hier in Germanien ermähnten Schlachtfeldes, das oordem eine Stätte römischen Ruhmes gewesen sei,
mit dem üarusschlnchtfelde herauszulesen. Denn der Ausdruck stare Germanos super vestigia gloriae,
oerglichcn mit annal. II 14: patris patruique vestigia prementem bringt offenbar Schlachtfeld und
und f)errschersitz in engste Derbindung.

** IRan beadite also, wie dieser I}ßlweg die Quellen der Zuflüsse zur Cfppe auf-
sucht: beispielsweise läuft er in Coline bei Soest nahe an der Quelle der Ahse oorbei, bei Sassendorf
berührt er die Quelle der Rosenau usw. Eine sehr widitige Reminiscenz an den keltischen Siedelungs-
ursprung sind die "Cei die an foldien Quellen in den Fjelwegsortsdiaften, oon denen der „grobe
"Ce i ch" in Soest der bekannteste ist.
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da haben, wohin er gewiesen war: ad caput Juliae. Sein Auftrag, bezw.
seine Feldberrnpflidit lautet, hier „in mediis Germaniae finibus exercitui
praeesse". Statt dessen zieht er tiefer nach inittelgermanien hinein, mediam
ingressus Germaniam, d. i. das Cberuskerland, und bringt audi hier die
Zeit des Sommerfeldzuges mit Rcditsprcchcn zu. Er hätte es aber macheu
sollen wie Tibcrius ann 4 (II 105), der oon derselben Oberationsbasis aus
einen wirlrlidien Sommerfeldzug oornabm, ihn bis in den Dezember aus¬
dehnte und dann wieder seinen Fjauptlimes — so dürfen wir einsetzen —
ad caput Juliae behauptete (hiberna in rilediis finibus locaverat).*) — Sprung¬
haft zwar oersetzt uns Dellejus mit Anfang des Kapitels II 119 aus dem
Cherusherland an diese Stelle zurück, indem er fidi entschuldigt, er be¬
absichtige, einen geordneten Überblidi über den Derlauf der Katastrophe
in einer besonderen Sdirift zu geben. Aber meines Eraditens ist mit oor-
stebender Auffassung seiner Darlegung wieder oon einer neuen Seite die
oöllige Übereinstimmung zwisdien Dellejus' und Cassius' Beridit (56, 119)
hinsichtlich dieses Sommerfeldzuges dargetan.

Dafs wir uns am Ort des üarussdiladitfeldes überhaupt an einer
Geriditsstätte befinden, bezeugt übrigens der Harne des aus dem
Teutoburgiensis saltus entfernten ffiallooendus. Er hängt zusammen mit
dem terminus: mallum publicum i.e. locus ad universorum causas dicendas
Du Cange) = lHalstätte. Auch der Harne ITlelo weist wohl diesen Zu¬
sammenhang auf. Als soldies mallum aber ist, wie hinreichend gezeigt,
die Flur am „Birkenbaum" erkannt. — IDeiter bezeugt das Tacitus (ann.
I 61), der bei Sdiilderung des Sdiladiifeldbefundes audi das tribunal er¬
wähnt, oon dem aus Armin nadi der Darussdiladitin der Dolkosersammlung
geredet habe (quo tribunali contionatus Arminius). Hidit oon einer zufällig
oorhandenen Erhöhung, sondern oon einem ständigen Freistuhl wird hier
die Rede sein.

Betrachtet man nun unter diesem Gesiditspunkt audi den Tenor des
Beridites Florus IV 12 [A 1 30], der ebenfalls ein tribunal erwähnt, so
ergibt sich abermals eine urkundliche Bestätigung für die Ansidit, dafi ein
Gerichtsplatz der Kampfplatz gewesen sein muh; und ich wüfäte nicht, was
angesichts aller dieser IHomente noch gegen die Flur „am Birkenbaum"
im Teutoburgiensis saltus spredien könnte.

Das tut audi nidit der Bericht des Strabo § 292, 293. Dieser wird
oielmebr einmal im ganzen Zusammenhange unsere Auffassung bestätigen,
wenn er die Ereignisse 00m Sugambernaufstand des lKelo (16 0. Chr.)
bis zum Triumpbzuge des Germanikus (17. n. Chr.) zusammenfassend
durdiblicken läbt, wie die Führerrolle des Cberuskers Armin die oon

*) Dergleicbe hierzu Tacitus Agricola 41: nee jam delimlte imperii et ripa, sed de
hibernis legionum et possessione dubitatum.
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den Römern durch die Unterwerfung bczw. die Deportation der
Sugambern oerursachte Ciidre in der Einigkeil und IRacbtstellung der
germanischen Dölhersdiaften ausfüllte, und wie der Brudersohn des
ITIelo (Dcudorix) zuletzt Anstrengungen zur Erlangung der Stammes-
und Oorberrsdiaft gemadit haben wird. Sodann hebt Strabo im
Einzelnen deutlidi beruor, dab die üernichtung der drei Cegionen des
üarus nicht lediglidi bei den Cheruskern, sondern bei ihnen und ihren
Untergebenen erfolgt sei, wenn nicht nodi riditiger der Ausdruck

7rag olg toi'u znyauvu ' Pw/tai 'iot' utzu zov azquzijyov Ovaqov Kovh 'rü. -
't.lov nuoaanovi)lyfti'tu umiiltTo Irtdqug auf diese Untergebenen, die
Rfarsen-Sugambern allein zu beziehen ist.

Weiter gibt die Sage oon der „Birkenbäumer Schladit" üeranlassung

zu folgenden kurzen Bemerkungen:

Dafs hier heidnische und diristliche Elemente gemisdit worden sind,
ist leidit einzusehen. Ebenso dafs eine üerwechselung des urspriinglid)
siegreidien Hördens — „die bärtigen öölker des Siebengestirns werden
endlich siegen" — mit dem zum Sieger gestempelten Fürsten des Südens
oorgenommen worden ist — „der unoerletzte Süden" — anscheinend in
der Zeit der Religionskriege, wo Werl wiederum eine Rolle gespielt hat.

Der oerbleibende Kern bietet merkwürdige Anklänge an das gesdiicht-
liche Faktum:

1) ]n den langen Kämpfen handelt es sidi um die Oberherr¬
schaft über den Erdkreis. Das imperium orbis terrarum war das
erstrebte Ziel der Römer.

2) ]n den Gegenden niederdeutschlands wird dieser Kampf
entsdiieden werden . . ." Germania inferior ist römisdier terminus. Dieser
sowohl, wie der folgende Ausdrude in der oon Alters her gegebenen An¬
wendung auf Werl und Umgegend sind ein sehr beredtes Zeugnis.

3) „Atitten in Dcutsdiland" findet der Kampf statt. Als uralter
widitiger Aerzogssitz zwischen Rhein und Weser konnte Werl diese Be¬
zeichnung tragen. Ptolemäus hat in seiner geographia II u, 12 ein Inter¬
esse an Biideridi bei Werl (Bovdoq/g) als Ort des mittleren Germaniens;
der Ort liegt zwisdien Werl und „Birkenbaum".

4) Daselbst werden Acere, wie sie der „Erdkreis nodi nie gesehen
hat, Cager sddagen". Das Winterlager der römischen Cegionen unter den
oersdiiedenen Feldherren an dieser Stelle haben wir gosdiiditlidi nach¬
gewiesen.

5) „Drei ganze Tage werden sie kämpfen." Die gesdiiditlichcn Be-
ridite (Cassius) midersprcdien dem ansdieinend nicht.



6) „Die Kämpfenden werden bis an die Knöchel im Blute waten."
„Das Blut wird in Werl drei Fub liodi stehen." Diese Bemerkung findet
ihre Illustration durch die beigebraditc Anschauung oon den Sumpfkämpfen
an den Wasserburgen. Die Ortsdiafts- und Gutsnamen in dem namhaft
gemachten Terrain bezeugen nodi das ursprüngliche üorbandensein soldier.
So Budberg (cf. das aufgezeigte Buddenburg). Ganz oerwandt ist Biideridi:
Bu-de-rike, urkundlidi Bodrike. Sönnern ist sooiel wie „Sundern" u. s. w.-
Ein Bauerngut bei Biideridi beibt „im Sdilamme", sein Besitzer wird „der
Schlammwirf genannt. Der üolksmund erzählt zur Sage, bei der Birken-
bäumer Sdilacht solle das Blut bis nadi Kamen hineinfliehen. Das könnte
eben nur mit dem Wasser der Seseke der Fall sein. Also wird dieser
Flub in seinem Oberlauf zum Sdiauplafz des Sdiladitfeldcs gehört haben.

7) In dem „weihen Kleid" des fremden Feldlicrrn haben wir oielleidit
das paludamentum, den römischen Feldherrnmantel, zu erkennen (cf. üale-
rius ITIax. I 6, 11). NB! Steht das paludamentum in Beziehung zu den
paludes? Offenbar.

8) „]bre Feinde werden fliehen, am Ufer des Flusses sidi
niedersetzen und mit äuherster Derzweiflung kämpfen." Das pabl oor-
trefflidi auf die Fludit der Deerestrümmer nadi Aliso und auf den Kampf
daselbst. Wenn hier mit dem in Rede stehenden Flusse die Gippe ge¬
meint ist, und bei aller sonst erkannten Editbeit des Kerns der Sage m u b
sie gemeint sein, so ist gerade diese Bczeidinung der Gippe lediglich als
„des Flusses" ein nidit zu unterschätzendes Zeugnis für das hohe Alter
der Sage. Fiaben wir doch in dem keltischen Wort stere die Bezeidinung
gerade der Gippe als „der Flub" gefunden. Ebenso oortrefflidi fügt sich
in das gesdiichtliche Bild der Satz ein: „Kaum einige werden übrig bleiben,
diese unerhörte niederlege zu oerkünden." — Die Überlieferung der Sage
im üolksmund (IRark bei Fjamm) fügt nodi hinzu, dab die Krieger oor
Durst und Ermattung oon dem in der Sdilacht oergossenem Blute trinken
würden: eine Erinnerung an uralten germanisdien Brauch.

Dessen sachgemäbe Erklärung aus unserer Darstellung oom Ocrlauf
der Kämpfe an den Gewässern bestätigt z. B. Jordanes historia Getarum
(Ausgabe o. Clotz. Stuttgart 1861 S. 142 f.): Et quos illic coegit in
aridam sitim vulnus inflic um. fluenta mixta 'clade traxerunt: ita constricti
sort miserabili sorbebant, potantes sauguinem, quem fudere sauciati.

Wie den üarus sein Sdiicksal unbedingt an Wasserburgen ereilt hat,
bezeugen hinreichend zahlreiche und sichere Quellenstellen. Dab dies an
den die nadigewiesene Fjauptburg in Westfalen umgebenden Burgen der
Fall gewesen ist, wird um so glaubhafter, je mehr sich die kräftig gestützte
Ansdiauung oon der Abwickelung der Kämpfe um den Besitz der Caudcsberr-
sdiaft als einem Ringen um die Candesburg selbst Geltung oersdiaffen wird.
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Don hier aus wird audi die Harmonisierung der oersdiiedenen Beridite
über das Sdiladitbild ocrsudit werden müssen, Radi Cassius Beridit bat
Darus unterwegs bereits sdiwere Kämpfe mit den nachdrängenden Che¬
ruskern zu besteben gehabt. Radi Taciftis ann. I 61 und Florus IV 12
aber bat er mit seinen schon decimierten Truppen soeben nodi den Teuto-
burgiensis saltus erreidit. Radi sedis dabren konnte Germanikus mit den
Seinigen nodi wahrnehmen, wie nur ein zusammengeschmolzener Haufe
sidi hier zu oerteidigen gesudit hatte: Prima Vari castra lato ambitu et
dimensis principiis trium legionuni manus ostentabant; dein semiruto vallo
humili fossa accissae jamreiiquiae consedisse intellegebantur. Hier
muh der Sdilub des Cassiusberidites einsetzen: „0011 denen, welche anfangs
nodi unschlüssig waren, stieben Diele sdion um der Beute willen zu ihnen
(den Cheruskern). Deshalb konnten sie jene, deren Zahl bereits oer-
ringert war, — denn Diele waren in den Dorhergebenden Schlachten
umgekommen — um so leiditer umzingeln und niederhauen."

Dielleicht bahnt sidi doii hier aus audi das riditige üerständnis für
obigen Satz des Tacitus ann. 1 61: Prima Vari cast ra etc. an. Bei seinem
Zuge dou Horden her zu dieser Trauersfätte wird Germanikus zuerst das
(frühere) gewöhn Ii die Standlager des Darus erreidit haben. Die Be¬
nennung Vari castra und die Bcsdireibung lato ambitu et dimensis princi¬
piis etc. sprcdien dafür. Ob aus einer etwaigen Korrespondenz der Aus-
driidre prima und dein auf ein zweites Cager zu sdilieben ist, dem das
semirutum vallum und die humilis fossa angehören? Rudi bei Riditoor-
handensein dieser Korrespondenz spredien die Ausdrücke semirutum vallum
und humilis fossa dafür, die im Gegensatz zur Charakterisierung der prima
castra als Hormallagcr für drei Cegionen nur ein eilig erbautes kleineres
Kampflager kennzeichnen. Ein solches werden die accissae jam reliquiae
nur nodi zu oerteidigen oersudit und ihren lintergang gefunden haben.
Immerhin wird der Satz für uns leise die Richtung andeuten, aus der
Darus gekommen sein muh, um nodi soeben diesen Punkt zu erreichen,
nämlidi oon Süden bezw. Südosten her.

Dodi die Harmonisierung der Quellenberichte und die Prüfung ihrer Glaub¬
würdigkeit doii unserer neu gewonnenen Unterlage aus, ist Sadie der weiter
umfassenden gelehrten Forfdnmg, an die idi hiermit das IDort abgebe. Ein
Bild der Darussdiladit selbst in den hier dargebotenen Rahmen einzu-
zeidinen, sollte nicht meine Aufgabe sein. Insbesondere wird, wenn dies
ein wirklich treues gesdiiditlidics Bild werden soll, zunädist die Cokal-
forsdiung die aufgezeigten Spuren weiter oerfolgen müssen. Der zukünftige
Titel aber laute: „Die Sdiladit in cler Teutoburger ITlark."
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Rnbang ( A).
I. 15 in Weisungen.*)

i. S. 62 Z. 17 ü. u. siehe Zusatz 2. 16. s. S. 53:

2. s. S. 59. 17. „ „ 111 Anmerkung

3. 11 96. 18. „ „ 169f.

4. 11 11 56. 62. 19. „ „ 112'.

5. 11 11 136 f. 20. „ „ 160.

6. 11 11 51. 21. „ „ 113.

7. 11 11 64. 22. „ „ 156,

8. 11 11 87/88. 23. « „ 91.

9. 5» 11 65. 24. „ „ 131. 138. 160.

10. 11 Ii 84. 25. „ „ 111-

11. 11 11 65. 26. „ „ 76.

12. 11 11 53 f. 27. „ 87.

13. 11 11 69. 28. „ „ 125.

14. Ii 127; 128. 29. „ „ 111/112.

15. 11 11 77. 30. „ „ 116.

II. Zusätze.

1. Zu S. 84 Z. 7: hinter „Botlingn" ist zu setzen: - Bodinco-

magum, Plinius hist. nat. 3 16. 20.

2. Zu S. 62: Bezüglich des selbständigen su für Gewässer sei nodi

darauf oerwiesen, dab dieses als keltischer Rest sidi heute noch aud) in

Deutschland in Gebrauch befindet, und zwar auf dem Fjunsrück. In der

Gegend aon Fjermeskeil wird damit ein tiefer lüiesengraben bezeichnet.

Dessen Hebengräben heif3en „Süggel". Ferner wird ersterer, weil er diese

aufnimmt, audi „Süggelsu" genannt.

Die älteste urkuudiidie namensform Susilbecke für die Seseke findet

sich nicht bei Rortboff, sondern im 6. Band des Jahrbuchs für Bergisdie

Geschichte, Jahrgang 1869, und zwar 972 (nicht 892).

*) Rtis besonderen Gründen niubte bei den Einweisungen auf Stellen de? Buches dieser llmioeg
gewählt werden.
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3. Zu S. 102: Als Wasserburg nenne findet sidi die Form Heiice
bei Aoien: rursus hie palus juxta. — Das üerständnis audi dieses Sdirift-
stellers uiird durch unsere beigebradite Beobaditung wesentlich gewinnen
können.

Jordanes hist. Qetarum zeigt die Wohnsitze der f^eruler in sumpfigen
Orten auf, „in locis stagnantibus, quae Oraeci Hele vocant."

4. Zu S. 156: Wie zahlreich die keltisdien SaltusheiÜgtiimer maren,
ersehe man insbesondere audi bei floien. Die Anpassung der betreffenden
ursprünglichen Kulte (nadi der Eroberung der Kultburgen) an punisdie,
gricdiischc und römische Götteroerehrung springt auch hier uiiedcr in die
Augen.

5. Zu S. 134: Die Ausführungen über die Franken luerden nodi
bestätigt durch eine bei Steinmeyer und Sieoers: fllthodideutsdie Glossen
zu „abies" (I Kön.) beigebradite Glosse: „arbores . . ex quibus tunnas (Der-
zäunungen) fatiunt franci.

6. Zur Birkenbäumer Sage: Die Derbindung des Geriditsplatzes mit
der Tcutoburg sei illustriert durdi die Bemerkung aus der l ex salica,
Pactus 4: „ante regem aut in 111all 0 publico legitimo, hoc est in mal lo¬
be rgo ante teoda aut thunginum (Thing).

III. Drudtfchlcroerzeidinis.

S. 51 Z. 2
51 „ 6
52 „ 16
54 „ 18
56 „ 9
57 „ 22
57 „ 9
58 „ 11
59 „ 21
61 „ 2

62 „ 17
63 „ 1
72 „ 4
72 „ 17

76 „ 14
76 „ 19
76 „ 2t
76 „ 18

72 „ 5 tl. 15

0. 0. ylovni ag . . . avpj.ii yrvi'TUt.
„ „ laudanda.
„ tt. Er.

„ 0. "A kuoov.
„ u. 2ovaovdaru.
„ 0. d. Komma hinter „audi" ist zu streidien.
„ u. ansdicinend.
„ 0. nämlich.
„ „ Sappe.
„ „ namenbildung.
„ u. statt (S. 56) lies Ali.
„ „ d. Punkt ist zu streidien.
„ 0. (mann).
„ „ 11 0. Chr.
„ u. _ tovni'ug, (10 0. U. . . «)

„ 0. l'&tv.

„ Sifcia.
u. Segestq.
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S. 77 Z. 3 0. 0 nur.

78 „ 13 77 7■ haben.

81 „ 19 „ U. Cassioellaunus

83 „ 9 „ 0. caput.
84 „ 6 77 77 das.

84 „ 21 77 77 Hilia.

85 ,, 8 77 77 ;-or uuru.

86 „ 3 77 77 des.

89 2 „ U.
diu.

89 „ 1 77 77 xpi:/i)z.

90 » 5 „ 0. Beobachtung.
91 „ 5 u. 10 „ „ 5alterner.

93 „ 3 „ U. Jubainville.
93 „ 16 77 77 Haiostron = b

95 ,, 8 77 77 autem . . . pra
96 » 21 „ 0. ßalterner.

99 „ 18 „ u. unoque.
105 „ 17 „ 0. Ol.

105 21 77 77 TW)'.

109 „ 7 77 77 stellte.

112 „ 18 u. pugnarent.
112 „ 13 77 77 Qrom.

116 „ 6 u. 9 „ o. TU.

117 ,» 1 77 77 castra rapiunt.
118 ,, II 77 77 T QOTllOV.
119 „ 21 77 77 Orr .

119 ,, 17 „ U.
y.ui.

122 » 14 77 77 causa e.

124 „ 20 77 77 Biirgmarltcn.
137 „ 21 „ 0. indultu.

138 „ 15 „ u. abscederent.

139 „ 17 77 77 angustus.
140 >, 2 77 77 Lupiae.
142 » 6 77 77 medioeri.

142 „ 6 77 77 animum.

142 » 20 77 77 zutreffen, die,
143 „ 20 77 77 longos.
144 » 8 77 77 obscuri.

146 7 77 77 Germanikus.

153 „ 10 77 77 touta.

153 „ 9 77 77 thiuda.
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S. 154 Z. 11 0. 0. Parochia.

„ 156 „ 18
„ u. Reminiszenz.

„ 157 „ 6 „ 0. Hamens.
„ 169 „ 19 11 11 Vellejus.
„ 170 „ 7 11 11 l-lc)'.
„ 172 „ 6 11 u. prineipatus.
„ 174 „ 6

„ 0. anno.

„ 176 „ 8
„ u. inflictum.

„ 176 „ 7 11 11 sorte.

—lf="-

3 m -Ansdilub an seine, in unserem uorigjäbrigen Jahrbudic oer-

öffcntlidic Abhandlung „Die Entstehung der Spradie im Ciditc der Biologie"

hat Fjcrr Professor E. Brandstäter-lüitten in einer neuen Arbeit „ITtärkisdi-

lüestfälisdie Ortsnamen, aus den Urlauten erklärt, nebst einleitenden tAit-

teilungen über die bisherige Hamenkunde und Etymologie" eine Untersuchung

über die Bedeutung einer gröberen Anzahl oon Ortsnamen aus dem Bereidie

der ehemaligen Grafschaft lTiarh angestellt, meldics im ITfanuskripte fertig

üorliegt.

Da unser nächstjähriges dabrbudi zur 300jäbrigen Jubelfeier der

Bereinigung der Grafsdraft IKark mit der Krone Brandenburg-Preussen im

tlfärz 1909 erscheinen soll, so ist die neue Arbeit des ßerrn Professors

Brandstäter für dieses Jahrbuch bestimmt morden, mooon mir unsere

üereinsniitglieder in Kenntnis setzen.

Die Scbriftleitung,
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