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I. Gescliielito und DenkmSaer.

I. Dia ictomereii insohrifttiolieH Denkmfller des Bonner

Pravinzialinnseums.

Von

VIIL OefäsBe an« Terra sigilUta mit iBschrifteD.

1. Sehüehen. — O^. zu Bonn.

A)AN
AD scheinen m\t ciTiaTiüer ligirt ZU sein; jedoch ist die Le-

mui; nicht gauz xweit'eilos.

2. Schäichen. — Boim.

AELIANVS AdUmu$,
Beide A ohne Qnenirieh.

3. SchAlchen* — l^rmnulingh :u 1 . I i

NN
Der Stempel ist mit rtickläntigcr Schrift eiugedrUckt. Vgl.

C. I. L. VII u. 1330, 20.

4. Scbftlchen. — Pommeni an der Hesel.

A F E R - P E C imII Afer fedftj.

5. a. b. ScbAlchen. — Bonu.
ah. Alt

Bnccheler, Ii. Jahrb. LX, S. 7G. Aiti, wofern der Stempel

ToUitflndig ist.

6. Teller. — Beim.
SEX A L-

7. Schälcbeu. — Grimmlinfrhauseii.

//) F A L B I N Ofißdna) Albin(iJ.

8. SehUehen. ^ Bonn.
////LßVLFI

Der er>»te Bnchstahc zoristnrt ; vniii Ictzfen Riiclistabeii, welcher

E gewesen /ii sein scheiut, bU>»H die Uasta crkcnubar.

Wohl [Ajlbul(a) fe(cü)f

Jakrt». d, y«r. v. Altortbaflr. im Bbelal. LXJUCIZ. 1
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Josef Klein:

9. Teller. — Ronn, auf dem t'lu'inalipMi Exerzicrplnt/..

AAEXIA
„Wohl römische Form lllr AXtEia?". Buoch eler, ßonncr

Jahrb. LX S. 80.

10. Schälcheu. — Grimmlin^haiiscn.

ALL\///// Violleicht ^///iytt(«;.<'

11. Schälcheu. - Bonn.

A L P N I V S • F Alpfijnius fe(c'U).

12. Sehälchen. — Bonn.

AL- R

Der letzte Buchstabe kann auch B sein.

13. Teller. — Bonn.

OFI-C-M
14. a. Schale. — Andernach.

b. Schälcheu. — Bonn.

c. Sehälchen. — Billig.

d. Sehälchen. — Bonn.

e. Teller. — Bonn.
*

f. Teller. — Neuss, Bahnliof.

g. Teller. — Orimmlinghansen.

a. AMABILIS F Amabilia f(ecit)

h. >^M/^BILIS
c. /^MABIM
d. 4^MABIKI-
e. AMABIL
f. M'^Bll////

15. Tasse. — Bonn.

0 F A MO
Der Rest des Stempels nicht ausgeprägt. Vielleicht Oflficina)

Amoeni (C. I. L. XII, .5(>8(>, 40) oder AmoriJt (Sehucrmans Sigles

figulins n. 287. 288)?

IG. Sehälchen. — Bonn, Hcerstrassc.

A P E ^ Aper.

B hat keinen Vcrticalstrich.

17. a. Verzierte Schale. — Bonn.

b. Teller. — Grimmlinghausen.

n r>

c. „ Bonn.

A mabilix
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Die Uetneren iBiehrifUiehen DenkmlÜer des BonnerProvindahniueaiM. 8

Of(pciina) Aquitam

f. Teller. — Honn.

g. Scbälchcn. — Bonn.

h. , Grlainilinghauaeii.

i. TeDer. ,

k. Seliftlehen. „

1. „ Bonn,

m. Teller. — Grimmlinghauscn.

a. OF- AQVI T/VI

b. OF AQVfT/VI
c OF AQVITNI
d. 0 F A Q V I T A h

e. f. 0 F ^ Q V I T
m. 0 F A Q V 1 A/

g. AQVITAN
h. AQVITAN
i. ////AQVtf
k. AGVIl
1. A 0 V','////;7

d. Aussen ein kit iuer Zweip: eingeritzt,

f. SchaalTlianseii, B. Jahrb. LXXXI, 8. 197. -— Auswärta

Fvl eingeritzt.

i. der Anfang des Stempels ist abgebrochen, ebenso bd l der

Scblnsfl.

m. I>:is i). Zeichen, welches wie I augsiebt, war jedenfalls ein

mit I lis-irtcs T in Gosialt eine« Kreozes.

Iti. Schälchcn. — Boim.

ARC • ü F
Vgl. C. I. L. VII n. 1336, 88, wo Hnebner Äre(hdmf) of-

(ßdna) vennutbet bat.

19. a. Oniamcntirte Schale. ~ Andernach.

h. Sehülchen. — Krcir/nach.

C. Sehälclien. — l?omi.

a. OF- ARDACI -

b. O'AnDfijjll

c. 0 ' A R 0
SO. Teller. — Andernach.

A"E1 Atel

Koenen, B. Jahrb. LXXXVI, S. 161.

21. OniamoDtirtc Schale. — Grimmlingiiausen.

Of(ßcina) Ardaei
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4 Josef Klein:

k -ATINNI///// zwischen tleii Onmmenteu in rCU-klänfiger Schril't.

Der Kcbt des Stempels abgebrocUeu. — L. Atinm[uitJ/

22. a. Teller. — Biugerbrflck.

' b. 9 — AndeniMli.

a. AHA
b. ATTA '

23. Schale. — Bonn.
AniJ Oh AttHf

24. a. Kuuipigea Sefatiehen. — Andeniacli.

b. SehAtehen. — Bonn.

a. ATT IAA
I

. .

b. AT Tl. MAN
I

^««««"^«^

a. A und W nur i^chwach erkennbar.

25. Schale. — Bonn.
ATTIA/VS Attia»m

AN in einem Zeichen ligirt; 5 rth kläufi^- gebildet.

26. a. Tfrosse flnche Schnssel. — Andcruueli.

b. Kleinere llai lif Schüssel. — Auderuach.

a. Ä n I A II 3 mal wiederholt

b. A n I AT I 3 mal wiederholt.

27. Glatter Teller. — Andernach.

A V Cl L I O Aitcili o'ffichut)

0 am Ende des Wortes sehr klein gebildet.

28. TeUer. — Bouu.
AVGVSTALS AuguataUs,

29. Flache SehflHiel mit Lotoeblattvenneffong aaf dem Rande. —
Köln.

AVIl//// Ol"

Wahrscheinlich Amt[i] of(fichm)f

30. a. SebtidMO. — Bonn.

b. Sehilehen. — Bonn.

c. Teller. — Bonn.

a. AVLI Auli

b. A V K//// 0 Auli o(ftcina)

C. AV'/y//7^ AulfuJ« fecdtj.

31. Schftlcben. — Bonn.
A V N I ' M Auni mfaiMf^.

Bnechclcr, B. Jahrb. LX, S. 17.

32. TeUer. — Andernach.
AVETEDC////
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Die kleinere» tntebriftUcbe» DenkmMler d«» Bonner ProvinsiabttiuieaiDs.

33. öcliale. — Boim.
AVVSIE Avu9fe(cit}f

34. Qnianientirto knmpigc Schale. — Anderoaeh.

B A L B V S F nalbtts f(ecif).

Koenen, B. Jalnh. LXXXVl, S. 162 Taf. VI, 16.

3ö. a. Schälcheti. — Uonn.

b. Flacher Teller. — Iversheim,

e. Schlichen. — Bonn.

d. Schillchen. — Flamcnheim bei Rbembach.

e. Schälcheii. — Bonn.

f. Teller. — rTriinmlinghaoflen.

f;.
Teller. — Bonn.

h. Teller. — Bonn.

i. Schftldien. — Bonn,

k. Schftlehcn. — Bonn.

L TeUer. — Bonn.

ni. Sclirdclion. — Köln.

II. BASSI Bami
b. BASSVS BoHxm

BAS////

d. BASS
gr,h.l. OF BASSI
e. 0 E B A S S I

f. m. 0 F B A S S I

k. 0 F B A S S I////

i. OFBASS
a. und g. Im Boden X eingeritat.

d. Da.s Ende des Stempel« nicht aiugeprigi

e. F hat da.H Aussehen von E.

f. ÜTiter dem Hddoii LVE pin^ekratzt.

k. 1. Bucchcler, h. Jahrb. LX, S. 77.

36. a. GroBW flache Sehfiasel. » Mebnun bei Vo^e.
b. SchAlcben. — Bonn.

a. OF BASSI -CO
)

b. OF BASSIC ) W"««^ •

37. Schälchea. — Neuss, Bahnhof.
:BELINICOI: BOinkei

AuK8crhalb ist OIDI eingekratzt.

38. Schälchen. — Bonn.
BIAB

Of(fieina) Batd



6 Josef Kt«fn:

39. Teller. — Bunn, Martha'B Hof.

OFlCBiLICAT Offifdna) BUieat(i)

40. Flacher Teller. — Köln, Aacttener StraMe.

BIO FEß Jiio fec(if)

C kleiner als die Übrigen Bncbstaben gebildet.

41. Schftlehen. — Ronii.

BC',"'lj';'(,'s Jiofejotusf

Nacli B di r Jtiiclistaltt.- war 0; d.irniieh kann ein HiieiiHtabc

fehlen. — Da« zweite 0 ist kleiner (j^ebildot; die obere Hälfte der

folgMiden beiden Bnehrtaben ist lüeht snm Awdnick gelangt.

4S, a. Sehikhen. — Andeniaeh.

b. Teuer. — Bonn.

a. BORIVS

Boudu» ffeeU)

b. BORIVS '

b. In 0 deutlich ein Tunkt erkennbar.

43. a. Schälchen. — ]Umii.

b. SchOssel. — liouu.

e. Sehileboi. — Bonn,

d. Teller. — Bonn.

a. -BOVOySF
'

b. BÖVO'VSF
c. BOVDVSb
d. II10 V DV S K E in rttcklftnfiger Schrift.

44. Ä. Teller. — Bonn.

b. Scliälclirn. — ririininlingluiUHen.

a. •.-.OF-LC- VIRIL- .v

b. :OFLC VI RILI:.

Of(ßdm) l. a FmiiY«;. Vgl. C. I. L. Vll. 1336, 346.

Vgl. No. 362 dieser Sammlang.

45. Flaeher Teller. — Andernach.

C A ESI Caesi

Von C ist bloss der nlx ic Tlii il /um \'iirscliciii ;,M'k(iiiinif'n.

Nach I sciit iiii ikkIi v'm iUichstalK' grstauden zu haben. CAESTI

Uus Kuüuca, 11. Jahrb. LXXXVI, iS. 161.

46. Teller. — Bonn.

OF CA
Der Beet des Stempela nieht aaageprttgt
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Die kleineren inschrifUiclion I>CDktnäler di»Bonner Provinmalmiueams. 7

47. Teller. — Bonn.
OF CAI OfCfidM) CaL

^, Teller. — BiUig.
CAL/////

Der SchloBB des Stempeln ist abgebrochen.

49. Teller. — Bonn.
CALA V A F Calara f:,>df)

V|?l. C. I. L. YII 11. laaü, Öchucrmans, öigles d. 981.

50. Scbälchcn. — Bonn.
CALVINVS'^ CäUmtuf fCeeit)

51. a. Schälehen. — Boiiu.

b. Ventiertc Scliale. — Bonn.

c. Teller. — Bonn.

d. Teller. — Bonn.

e. SofaAlohen. — GiimmltDghaosen.

f. Tdler. — Bonn.

g. Teller. — Krctmiach.

h. Schälclicn. — Bonn.

i. Schäichcn. — Grimiiiliiigfaattsen.

k. Teller. — „

1. SehlldMn. — „

a.CALVh 1

b. i. C A L V I . / Oaltn M(anu)

1. CAL VI-/
J

c, (1. e. 0 F C A L V I

f. OF CALVI
g. OF-CALVi
k.OF-CALV////
h. ////CALVI

b. i. der RcHt den AA ist nicht mm Aasdruck gelangt. Bae-

chcler, B. Jabrh. LX, 8. 8.'}.

d. Auswärts hart ain Rande cAfATI eingeritzt.

h. Der Aahsaf des Stempels fehlt.

i. AnswftrtB am Boden VRB^l eIngeritsEt.

k. Nach V der Stempel abgebrochen.

L A mit flchiefem von linka nach rechts anfitteigendem Quer*

fttricb.

Ö2. 8chälchon. — Bonn.

CAMVLLIXVS • CamitUiam

Vgl. Sebnermansi Sigles n. 1029.

Of(ficina) Calm



53. ty:hkU l*m. — H'jam.

OF SEX CV Offfcimm Sex. Cmmi?

54. Telkr. — AndentMlL

C*\LO/
Koeii*iL B. inkrt.. LX3LSVI 167. Taf. V, .V«.

S moj Füj'k' öl «BmT«B CWakier. — K«eieB kat

55. Scbil'-ltm. — b^nai.

CARITO Ctfpir«

.'j^. Fla/'htr Tdkr. — CrWiLMtM» Fmk^ts.
C A R f I V 1 1 (fy f'arinif

Viflkvrbl r'i'f^ ^ V«nyiakih^h Bark dem 4. B«ck<<abea

57. fMrliiJfrb««. — ÜUMc
C ^ B I S i 0 C«ri*f o fficima,

58. a. Tdkr. — Bmhl
b. SehiJebm. — B4ML

a. CASSf CW
b. C ASSI YS F

I

e-CASSIV j

Ciunmsffdt

59. a. GroMK Hebte«!. — Kmmucb.
b. GT»j«»tr fla/rbe .'»'-blb**rL — MehnuD bei V«^enle.

a. CASTVSF CojauM f tcH.

b. OFFCASTl Officima, Ca*ti

4 C A T s [Ojf ßdna Caio mU
Um *fnU: Z^y» «fbemt ein lücklänfigcs F in sein.

61. H«rbikb«». - fV/im.

-C A T VS F Cfl/iM /'ecf/,

V'/T C in »I»T Mitic de» Bacbütabens ein horizontalor Strich.

62. >yrbab-. l>/iin.

CATVS\ALISF CatwmalLf f ecit

\tiL C. I, L. VII D. 1336, 476. Schaernians n. 1181.

63. TelUr. — lV»nn.

rEIS//N Ob CeUli]n[u4s]t

64. a. Teller. — Bonn.

b. KaiDpiger Teller. — -\8berg bei Moers.



Die kleineren inicbrlfltlcben DenkmUer de« Bonner ProTinKiafannaeiura. 9

».ClLSlNVSr GOihm» f(eeit)

b. C E L S I NV Casintt(9) m(am)
W

a. Ob der zweite Bucli8tabe E oder 1 war, ist nicht sicher.

b. Der ganze Stempel sehr abgerieben.

65. Sdiftlchen. — Bonn.

OF C EN
Von den Bnchstaben OP bloss die unteren Hälften »•

halteu. — Vgl. Sclinerinans, n. 1242.

66. Teller. — „Am guten .M.iini" bei Urmitz.

0 F . C • N • C E I Of{ficina) C» . . . . Celhi]}

Vgi SchaermanB n. 1329.

67. Sehale. — Fundort imbekannt.

c E Ii II IIim
Der Rcät des Stempeb mit dem hinteren Verticalstnch des N

abgebrochen.

68. a. Teller. — üni>ekaimten Fundortes,

b. Teller. — Billig.

«. OP CEN
b. OF CCN

b. Bei E fehlt der mittlere Qaerstrich.

69. a. Teller. Knln.

b. Teller. — BoDii.

c. Teller. — GrinmiUnghausen.

a. b. 0 F C E N S Ofipcina) CensCorüä)

e. OF CENS Aassen BA ein^ieritst

c. Die untere Hfllfte der Bnehstaben OF CE fehlt jetet.

70. Schftlehen. — B<mn.

OFIC CER
71. Tasse. — Trier.

CEP DO Cerdo

Die QnerBtriehe des E dnreb zwei ttberehiandergesotxte kleine

vertikale Striche neben der Hasta des Bvchslab«»» angedeutet. Das
Rund des R bildet eine gerade Linie.

72. ächäichen. — Grimmlinghausen.

CO CERE Af. Cerealisf)

fA hat das Anssehen von zwei neben einander gestellten uuten

offene 0. — Der Rest des Stempels nieht ausgeprägt.

73. Teller. — Benagen.
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10 Josef Klein:

CERIALIM CerieUC») ma(tm)

74. SdiKkshw. — Remagen.

C !////K I K

Cl und (las i rste K deotlich, alles Ucbrige zwcileiüatt.

Ib. Grosse tlacbe ÖchHs*»el. — Trier.

C I C A R V CkarwH)

Der Stempel iBt dreimal eingedrllekt.

76. Flaelie SchttsBel. — UnbelumnteB Fnndortea.

Die Uasta des T unten abgebrochen mit dem SchliuB des

77. Öchaie. — Gellep.

CINTVGNATV Cintuynatu(8)

W. Schmitx, Bonn. Jahrb. XXXVIII, S. 167 n. 11.

78. Flache SebtteseL Bonn.

CIRRVSF Cirrtuf(eeU)

79. Groflse flatlie Schttssd. — Anderaach.

C I R V C A dreimal wiedcrliolf Ciruca

CA sehr nahe an einander jrcrttckt. Koenen, iionu. Jahrb.

LXXXVI, Ö. 155 Tal. V, U u. ö. 160.

80. a. SchAlehen. — Bonn,

b. Schilehen. — Botin.

a. CKEMENS F ) ^
b. / ' VL EMEN S///

I

^"'^"^

b. Der 8tt'iii]it l ist vorue und am ächluss verstümmelt.

81. a. .Schälchen. — Bouu.

b. Scbälchcn. — Bonn,

c Tasse. — Bonn.

a. b. c. CO C VS F Ooeu» f(«eU)

82. Flache Schale. — Bunu.

////O C C V F /CJoceu» f(ecU)

83. a. Schale. Oriniinliugbaiuen.

b. Scbälohen. — Bonn.

a. b. 0 F COELI Of(fiäna) Codi

84. SchAlchen. — Bonn.

I nach M kleiiier gebildet; der Horisonlahtrieh dee T nicht

an erkennen.
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Comnma flfeeU)

85. a. Schlichen, — Bonn.

b. TeUer. — Aademach.

c. Schüssel. — Bonn.

a. COMVS r

b. :CÖM"MVS~F1

V. c'o'mm'vs'f'

c. Hiicclielcr, Bona. Jaürb. LX, HO.

86. Schälchen, — Buna.

C0 R 1 5 0 . F////// Ooruo f(ecH)

Vigl. K«mp, Die epigr. Anticaglien in Köln, 8. 5 n. 31.

87. a. Schale. — Bonn.

b. Teller. — GriiunilüighaitBen.

a. OF CO- 1 VC
h. OF CO IV/"

a. C am Kmlc ile» Wortes kleiner gebildet ali$ die Übrigen

BncbBtaben.

b. AoflwM nnter dem Boden eingeritvt: VALNNTIS AAATRI

88. Sehftlchoi. — Bonn.

COS/////

Buecheier, Bonn. Jahrb. LX S. 77, welcher an Coslüu»]

dachte.

89. Schälühen. — Bonn.

OF COS//////

90. Schale. — Bonn.

///r-cosiAi
S rOcklilnfi^ ^bildet. — Der Stempel eeheint onvolbtändig

zu sein. Ob Cottinii/

91. Flache Schale mit LotoHblaUvtr^icrung ata liandc. — Jionn.

CüSTVTVS Costuttut

Buecheier, Bonn. Jahrb. LX S. 85.

92. TeUer. — Bonn.

COSiVTIr%bM CaduHae m(anu)

Die oberen Tlicile (Ick Zeielu'iiK hinter S sowie des A nnd E
sind nicht ansf^epräj^jt. Von C int bloss die untere Rundung erhal-

ten; S ist kleiner als die übrigen Buchstaben. Das darauf folgende

Zeichen, welches nicht ganz ausgeprägt ist, scheint T zu sein.

93. Schlich«!. — Bonn.

COTTI CotH
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94. Taase. — Bonn.

ORACVNAE Craeunae

95. Teller. — Bonn.

0 F C B E//////////

Das E^de des Stemiiel» ist abgebrochen.

96. a. Teller. — Bonn,

b. Teller. — Bonn.

e. Schälchcn. — flrimmlinyliimifCTii

a. CRES<
h. 0 F • C R E S

c. ///F C R E ? in rückwärts laufeuder iSckrift.

G. Von F sind Uobb die beiden Horizmitabtriehe erhalten. —
S eeblecht auigqvägt

97. Sebilehen. — Bonn.

0 F C R E S T Of^ßcina) Crestn)

Die beiden letzten Bachstaben sind nicht ganz deutlich er-

kennbar.

98. SchAlchen. — Bonn.

ORESTi CruH
99. a. Schale. — Bonn.

b. Schale. — Grimmlin^hanscn.

OF CRESTIO
1

3 F C R ES T I j
Cre8Ho(iii»)

100. Tellerchen. — Bonn.

CRISPIM- CrigpimaOm)

101. Schileben. ^ Bonn.

C R A in rtlckliinfif^cr Schrift.

102. Schälchen. — Grimmlinghanscn.

OF CVI
Der Best des Stempeb ist nictht ausgcdrflekt.

103. Schale. — Bimn.

0 F C V M N I M Offßcina) Cumfajni m
Ol) in iM^idon M zugleich A ansgedrttckt ist, ist nicht ganz

Bieher zu entscheiden.

104. a. Schälchen. — Billig.

b. Sehilchen. — Bonn.

c. Sehflichen. — Bonn.

a.b. CVPITVS Ctipitus

CCVPITVSF OnpUut fi«M)
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c. Der Buchstabe S ist rUcklilafig gebildet. — Auswärts P

eingeritsst.

106. Scbilohen. — Qnnuiilinghangen.

O H I D A Of[fli(cino) Da
Die hpiden ersten Biielistabeii iiahp 'AiisaiuiueugerUckt. Der

Rest tUs Stoni]H'ls ist nicht ausgeprägt. Der xweite Hucbütabe

scheint ein rückläutigcs F zu sein.

106. a. OroBae flache ScbttaeoL — Andernaeli.

b. Deii£rl<»ichen. „

a. b. DACCVS Daccux

Beide Stempel dreimal wiederholt; in beideu ist S rflckläofig^

gebildet.

a. Kuenen, Bonn. Jahrb. LXXXVl S. 165.

b. Koen«ii a. a. 0. S. 166.

107. Flacbe Schale. — Bomi.

DAG0MARVSF Dagomarut f(eeU)

Bnt'cheler, Bonn. Jahrb. LX S. 85.

108. Mit r)ilj>h!nen veraierte «Schale. — Bomi.

Aut der Wandung:

///DCXTRI DeM
In rückUüfiger Tertiefter Schrift. Bnecheler, B. Jabrh. LK

S. 80.

109. Flacher Teller. — Andernach.

0///\MIO Dami(f) o(fficina)

Das Rund des D ist von der llasta losgelöst Das folgende

Zeichen, von dm jetzt bloM eb von rechts nach links hinab^
hender schrllger Strich sichtbar ist, seheint A sn sem. Also wohl

DAMI O(ffidna)?

110. Tasse. — ^onn.

)LMIOF
Das erste Zeichen scheint der Rest eines D zu sein, dat» zweite

ist visUeidit ein Twrstltanmeltes E.

111. Kleine Schale. — Andernach.

D I S E T V S F DUetus ffecU)

Derselbe Steniixl h>j Duucker, Das Römeroaatell bei Rfl-

ckingeu, Hanau 187H, S. IMi, 12.

112. Flache Schüssel. — Andernach.

DIAXTVI dtelmal wiederholt

Dk^aetufs] f(€eU)t
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113. Schftlehen. — Bonn, Hflnfllerplati.

DOCCALl DoeeaU
114. a. Schälcheii.

Bonn.
b. Schälcheii.

c. Scliülchen.

d. Schlichen.

a. OFDONTI OfTfiwut) DonH
b. DONTIOIIIC 1

c. d. D 0 N T I 0 1 1 1 C I )

ofßci(na)

a. I kleiner ab die Ubrigeu BachstabeB. Aaf der AoMeaseite

^ eingeritzt.

115. Knmpiger Teller. — Heddesdorf bei Neuwied.

D R A P P VSl Drt^pu» f(eät)

116. Schtiehen. — Bonn.

IIKIVI///

in. Kleiner Teller. — Bonn.

E R D I C 0 F Erdico f(ecü)

B lue heier, Bonn. Jahrb. LX S. 77.

118. Schälchcu. — B<»nn.

O P - PA C E R Of(ficina) Faeer(if)

119. Knmpiger Teller. — Bei Engers.

0 P • F A G E - OfCfidna) Fmfefnf)

Attmrftrls x X eing^itet.

120. Sctiilcben. — Bonn.

oFEL O/fficina Feiadx)?

0 kleiner aln die übrigen Buchstaben gebildet.

121. a. Teller. — Bonn.

b. JY'ller. — ßcmageu.

c. Schlldien. ^ Bonn.

d. Flaeher Telkr. — Unliekannten Fundortes.

a. FELIClOH 1

b. FELICIOK
I

c. F E L I C I 0 F

d. FELiClaFE j
f^^)

a. N rOdcliafig gcbOdet, ebeneo im Exemplar b, wo die

zweite Hasta jetst fehlt.

d. 0 kleiner als die Obrigen Bnchstaben.

122. Scb&lclien. — Grimuiliugbansen.

OPFEICIS Of(ficina) Fdicis
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E und L scheinen 'zu eiucm Zeichen verbunden r.u sciu. Vgl.

CLL. VU n. 1336| ^2«.
198. SehAlcben. — GrimmliiigliAnsen.

FELIX SE» Felix ."^ev

V ist kleiner als die Übrigen Uuchstaben. Vgl. C. I. L. XII,

56H6, 359.

124. Schale. — Boitn.

MISIV//// Fttiu(H)

F in cnniTi^ Sebrifl dareb einen gekrQmmten Seitenstricli

net>en der Hostn beseiebnet.

126. Sebftlchen. — Bonn.

-STVS •

F

Der eben sichtbare Rest eines Buchstabens scheint zu einem

E gehört m haben. Daber vielleieht /Fejstus f(ecit) zu leaen iat.

126. Sehaleben. — Bonn.

>FIC///iivS<

0 kleiner. — Von den beiden anf 0 folgenden Bncbstaben

ist die obere Hälfte nicht ausgedruckt.

127. Schale. — Bonn.

r|RMINVS<rE Fhmims fe(cit)

Der mitere Tbeil der Haata dea ersten F HeUt, ebenao der

mittlere Qnerstrieb bei beiden F. S iat rttcklänflg geÜldet.

128. SebAlcben. — Grimmlin^^bnnHen.

H R M 0 Firma

Der oberste Horizontalstrich des F nicht vorhanden. Vgl.

C. I. L. VII, 1336, 459. XII, 5686, 363.

129. Tdler. — Grnnmiingbaiiaen.

0 F I RMOMS Offfieina) Fimumia

130. Knmpif^e Schüssel. — Bonn.

F L« R E////'//N V S F Florelntijnus f(ecit)

131. Flaeher Teller. — Andernach.

P • F L 0 V P. Flos

D«r Stempel iat in einem Kreiae, in denen Mitte dn atarker

Punkt «cb befindet, geschrieben.

132. a. Tiefer Teller. — Giirnmlinghanaen.

b. Teller. — Bonn.

c. Schälchen. — Bomi.

d. Schälchen. — Bonn.

e. TeUer. — Semagen.
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O(fßdna) Frontini

f. Teller. - Hoiui.

g. Schüssel. — (iriinnilinprliauRen.

a. (FjFRON + Nl

g. 0 F R 0 N t N I

l). 0 F R o N T N I

c. )l////)NTINOü
d. ) FRON TM
e. (r)F ROITIN
f. ) F R 0 N T I Auswärt« ein Stcni ciii^'ritzt.

1). Dil» /weite 0 ist nur dureh einen starken Pnnkt darj^e-

stellt, I nach T fehlt.

e. Die vordere Hälfte de« 0 ebenso wie zu Anfanp: bei d und

f nieht aungt*prä^rt. — Üie Querstriehe von F sowie R und die vor-

dere Hälfte des foljü:endeu O dnreh ein I^»ch im Hoden zerstört.

d. Vom zweiten N ist bloss die erste Hasta ausgedrückt.

f. I am Schlüsse ist kleiner als die übrifjen Buchstaben ge-

bildet.

133. Schälchen. — Bonn.

////=» 0 N \l II II II

Der vorne und am Schlnss unvollständige Stempel kann so-

wohl /"RONT/mm.« als auch /'RONTO sein.

134. a. Schälchen. — Bonn.

b. Schälchen. — Bonn.

c. Omamcntirte Schale. — B«tnn.

a. FROITO
I „

b. FROfTO
I

c. OF-FR!TONIS Of/ivinaj Frontoni.«

b. Die untere Sebleife des R ist sehr stark an die Hasta des

Buchstabens gedrückt. — Auswärts V eingekratzt.

c. O nach R nicht vorhanden; N, welches kaum sichtbar ist,

scheint mit T ligirt zn sein.

135. a. Schälchen. — Bonn,

b. Schälchen. — Bonn.

a. F V S C I

b. FVS^//// '

b. Auswärts ist x eingeritzt.

136. Sehäleheu. — Kaerlieh.

GABRILLVS Gnhrillun
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137. Sehftleheit. — Bonn.

QFMINV Geminu(t<)

Auswärts All Kl - Aeli, darObcr zwei X eiugekratzt. Der

unterste Korizoiitalstrich des E fehlt jetzt.

138. Teller. — Bonn, Coblenzcr Strasse.

C E N I A in rUckläuager Sehiift, Gwia(lltt) ?

139. Teller. — Bonn.

CENIAPF Gema(U*r) ß(eü)

140. Sdiate. — Bonn.

G II N I T 0 R F aenitor ffectt)

Klein, Bonn. Winkelmanusprogr. 1888 »S. 40.

141. a. Teller. — Bonn.

b. Teller. — Grininilingliauseu.

c. ScUälcheu.

d. ScbSlehen. Borni.

e. Schälchcn.

a. C E P AA N I aovwftrts X eingekfattt.

b. GERMN
c. C E h M N

d. CERMN
e. CERM

Bei a. c. d. e. achdiit das enrte Zeieben eher C ab G zu sem.

143. a. Tasse, oben auladeiid. — KOln.

b. Teller. — Bonn.

, m i III Agber«? bei Moers.
u. Tasse, oben aushulend.

|

"

a. b. GIAMÄT F (HamatUH f\ecUJ

c. GUMA//////
d. CI/////////////OF

; eiftmuai] of(fieim)

b. Klein, a. a. O. S. 40. d. Der mittlere Tbeil des Stem-

pels abgeblättert.

143. Scbalehen. — Bmm.

Q N Xi. Onati

144. Schälcheu. — Bonn.

GIIAT
Der svreite Bnebstabe sebdnt N xn sein. Ob Gnatß)f

145. Scbalcben. — GrimmlingbauHen.

Jsbrb. d. Vcr. tr. Altwttatflr. im Rbeial. LXXXUL 2

Oermani
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Der Stempel aeliemt nicht TolUrtimUg snun Abdruck gchüjgt

ta aem. Wobl lamufarüf)

146. a. Teller, l

b. Teller.
I

a. I A N R I V//// Ianuariu[ii]

b. //A N \A R I V S • F lanuarius f(ecit)

a. Der Bnebstabe am Sehbine abgebrochen.

b. I am Anfang des Stempels amigehrochen.

147. GrMse ibclie vSchüssel. — Auderuach.

IMOV dreimal. Ob Nonmf
Koenen, B. Jahrb. LXXXVl S. 166.

148. Ä. Flacher Teller.

b. Hadber TeUw. Andenueb, MartuuibeiK.

e. TaMtt.

a.b. I N D
]

y I p Q I
in rückläufiger »Schrift.

c. IND
) 1 1 V die zweite Zeile in rückläufiger ächrilY.

a. b. Daa N ist anfgdAst in h mul I, die am Fnme etwas von

einander abstehen. — Der Horiaontalstrich des T ist bei beiden

Exemplaren uieht erkeunbar. — Indut(m») f(«)c^).

149. Fkchw Teller. — Andernacli.

D V R V
c/Avbi

Koenen, B. Jahrb. LXXXVI S. 171.

Die Zeichen zn Anfong der 2. Zeile icbdven 0 und V in Li-

^atttr 7.U »ein.

150. Sebftlchen. — GrimmlingbaiiHen.

I/AA
Der Stempel int nicht ganz ausgedrückt, S hat cursire Fomu

151. a. SchiUcbeu.

b. Scbftleben.

c Schülc'ben,

d. Teller.

e. Schale. Boim.

i'. .SehäleUeu.

g. TeUer.

h. Sebftleben.

i. Sebildien.
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Bonn.
k.

1, Schllehen.

m. Schälchen.

n. Scbäk-lieii.

o. Schälchen.

p. Teller.

a. I V C V ND

I

n. IVOV^D.
b. //VOVND
c.

o.

d.

e.

f..

P-

m.

d. u. e.

Qrimmlinghaiisen.

lucundi
//'VCVND
IVCVN//////

-OFI VCVN DI

OFI VC///NDI
;CI VCVND
ÖF-IVCVN
)FIVC VN
OFI VCVN D

Au8wärtf< X oiii''c'kr:ltzt

augwärt« X eingeritzt,

answirts lA eingdcratxt.

e. C ist nnr mhr «schwach, das folgende V gar nicht zum

Voracbein gekommen.

p. Die vordere HftUle der Rundung des 0 ist nieht ansge-

prlig^ ebenso der Rest des Stempels.

152. Teller, — Bonn.

IVyVSFE Julnufe(cU)

153. Schftlchen. — Andernach.

///I B I V l fV T 1 C
Der Stempel ist vorne zerstört. Der Querstrich des 5. Bach»

stftben L ist nicht m erkennen. Ob [7]ib(erH) T«l(u) RuHe0)f

154. Sehftlcben. — Köln.

IVLIVSTP. lulhuifßCät)

155. SchAleben. — Unbekannten Fundorts.

I V 1 0 I Ob Ittl(iJ of(ßcina)f

Auswärts V eingeritzt.

15G. Teller. — Grimuüiughau«cu.

IVNIIi

157. Tellercheu. — Unbekannten Fundories.

IVJAS
Ob der dritte Bncfaatabe, dessm nnttre HtiUo mideotlich ist,
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C oder S ist, lägst sich nicht etttoeheidwi ebomo al^t, ob Am
tmte Zeichen I oder L ist.

168. Schale. — ririiniiiliii^^]i:vii!«on.

I V S T V S 4 lusttus f(ecUj

Answärt« X eingeritzt.

159. Schälcheu. — Bonn.

IVSTI'
Ob hu^ua) fCeeiiJf P hat emtiTe Bfldmg diti«h Seiteutrich

neben der Ilasta. — Oben fan V sowie zwiicben S und T ein dent-

licber Punkt,

160. TeD«*. — QritnmlingliaiiBen.

IVSTI lusti

161. Schale. — Bonn.

IWIINIS luvenm

162. a. Schilchen. 1 „
b. Teller.

\

a. L ijk B h TAtheo

b. ////// 3 E 0 F II C lLa]beo fec{U)

a. liuecheler, B. Jahrb. LX S. 77.

103. Teller. — Grimmüngbauseu. "

0 F L A B 1 0 Ofißcina) Labtomu

164. Schale. — Bonn.

LAf INA
Der Querstrich des T aumebmcnd klein. Ob Latinufsjf

165. 8. Schale.
)

b. Scbftlchen.
)

c. Schälcheu. — Uriuiuiliughuusen.

a. ///LENTVLI
b. LENTWi UiUitü
c /////NTVLI

I

e. Di« vordere Hälfte des Stempels abgebrochen, l schwach

erkenn b;ir.

16C. H. .Schälchen.
|

b. Teller.
j

a. LMNTVIllll
b. IfllIHTVUWl Anf der EttckMdte den Bodens

SIIVIIRI VI ///// eingeritzt.

Wühl Lentuli m(am)f
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167. 8chälchen. — Bonn.

K I P V C JJ2Juca

168. Scbale. — Bonn.

LITVCUNI Utuffeni

Bnoc heier, B. .Jahrb. LX S. 77.

169. a. Teller. — Benlich, Kr. St. Qour.

b. Schälchen. - Bonn.

c. Teller. — (inmiuimglmuscn.

a. LOGIRNt LoginU

b. KQIRN L(o)gimß)

c. L 0 G i///N M Logirn(i) m(anu)

c. Von I ist nnr die untere Hälfte erhalten, R durch Bruch

ganz zerst^irt.

170. Schale. — Bonn.

LOLLIVSF L»llkuf(eeit)

Answirts X eingeknitet.

171. a. Sch&lchen.
)

h. ToWc-r.
i

C. Tnsfir. Andernach.

a. kOSSAE
b. KOSSAPEC Lo»m fe(dij

e. 10 SS/
a. E am Schlüsse scheint mit F ligirt zu t»ein.

h. ni) A einen Qerstrich liat. ist nicht ganz sicher.

<•. Der liorizontalstrich dos L nicht erkennbar; — der zweite

i^chenkel des A ist nicht zum Ausdruck gelaugt.

173. Flaebcs Sdiilchai. — Bonn.

0 F
• LVC C El OfTfieina) Ltfceel

Bneebeler, Bonn. Jahrb. LX S. 77.

I kommt nnr schwach zum Vorgchcin und sdieint kleiner ab
ilic Hbrifjcn RiK-hstabcn gebildet /n sein.

173. {Schälchen. — Grimmlinghansen.

L V C 1 C F iMci of(lidna)

174. a. Sehale. — Bonn.

b. Tdler? — Orimmlioghausen.

a. b. LVCIV/ Luusiut

S hat eine cursive Form.

17». MmlelschüHscl einer Schale mit 8tenipelbildeni. — Köln.

An der 8eitc zwischen den Vendcrungen

Digitized by Google



S8 Josef Klein:

LVPVSFE lupta f«(cU)

Dttntzer, D. Jahrb. XXXV 8. 46; Knmp a. a. 0. a 6 n. ^2.

116. Teller. — OrimmliiH^inen.

LVSCIOF Lnncio flecit

Der Stetupel ist in rttcklanflger Sehrift eingeditekt.

177. a. Sehälcheii.

b. Schälchcn. '
B*>tti>«

a. 0 F • M
1

b. OF/WA j
Of(fiäm)Ma.,..

Bdde Stempel und nicbt volbabidig scnm Abdnick gelangt,

n. Bneebeler, B. Jahrb. LX S. 77.

178. a. Teller, l .
,

b. Teller,
f

Gnmnilinghaascn.

a. MCCARVSF
|

b. MCCARV//F j
J«c«ww/r<M*;

b. S VW F verwiBcht

179. Tdler. ^ Andenueh.

MACCARI Maceari

Koeneii, B. Jahrb. LXXXVI S. 1S5 Taf. VII, 43. Beide

A ohne Querstrich.

180. a. Toller. — Köln.

b. 8cIiUö4h;1. — ilonu.

a. OFKMACCaR
) .

b. 0 F . A^ c c A I///// j
W«»«»; .Wüccnm;

a. Das zweite A ist kiemer aUi die ttbrigra Baekstaben ge-

bildet. — Auswärts TV eingekrats&t.

)). .Vit) Schhiflse ist von R bloss der Vertiealsirich theilweise

noch erhnltni.

lÖl, Ürnameiitirte Schale. — Köln.

C • R I • M / Maot'i mainu.)

Der ]Eweite Schenkel des A am Ende des l^etupds tet nicht

an^geprigt.

182. a. Tdler. — Grinunling^ansen.

b. Schale.

c. Teller.
\

a. MAGNVSr Magnus f(ecU)

b. MAGNI-F I , . ..V * .
I

c. MAGNIF Magmftalmca)
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In den beiden crateu Exemplaren entbehren die- A deutlich

des Qnentrichfls.

183. ft. Sebale.

b. Tetter.

c. Teller.

(1. Tfllcr.

Bonn.

e. Teller. — Andernach.

a. MI/IVSP
b. MIANVSb
c. MIANVSFE
d. MIAJ VS A'//

c. Il:l\\\f^ y

a. b. d. Buechelcr, B. Jahrb. LX 8. 77.

e. Koeneo, B. Jahib. LXXXYI S. 164 Taf. Vn, 41.

a. Bei den Exemplaren a. and d. eind MA tmd AN in Ligar

tnr, MA anch bei den drei anderen.

b. N nnd $ siiul rttcklänfig- p:chiIdRt.

0. Dicsn ^Stempel scheint ebenfalls ein verstümmeltes MAIANVS
in rucklauligcr Schrift m eein.

184. Teller. — Grimmliiigiiaiunk.

MAIIANVS MaUamu
nie hintere Hasta dee N fehlt durch roangelfaafben Abdruck.

Schäleben. - Bonn.

M A I N I N A F Mainhw f'ecit)

Die untere Haltte <les 3. and 4. ßucljetabeos ist nicht deut-

lich ans^^eprägt.

186. Teiler. — Bonn.

MAieR*E Maior f^cU)
E niit F Hf,'irt.

Teller. — Bonn.

A\A'v'vEE
Baa xwdte L nidit ganz zweifellos. — Ob MaU(us) fe(dt)f

Schale. — Bonn.

AAArCELLNVS MarceUinw
^\, A nnd L haben clundve Form, I ist kleiner gebildet nnd

in L eingeseliriebeu.

Ii. Teller. — GrimndinghatLscu.

b. Teller. — Neoaa, Bahnhof.

c. SchAleheu. — Bonn.

185.

187.

188.

180.
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d. Sehilehcii.

e. Teller.

Schälcheii.

Sph.'lk'hcn.

Schaieliea.

SchOssel.

k. TeUer.

L Sebale. —

f.

h.

I.

Bonn.

Bemagen,

Bonn.

GrimnilinghMiim.

Martitüiif fe\dtj

Martialis Va.

a. MARTI ALIS
b. A\ R T t A L I S F

>\ARTIAL!SF
d. iMARtALFE
e. MARtALFE
1. -MARtlALFE
f. mm t A K . F E

g. h. MARTAFE
i. MARTIAIiSNA
k. ANART/fi////

a. Die Biiehetahcu (Us* Stempels sehr «lurch Krätze zerstört

c. Der vordere Thcil von M nicht ganz ausgeprägt,

f. Der Anfang dea Stanpels altgebroehen.

i. Vgl. G. 1. L. XII n. 5686, 54de. Scliaerman« a. a. 0.

n. :{349.

k. Hucehcler, B. Jahrb. LX ij. 77* — Der fie»t des 8tem-

j)c!s abg'ehrocheu.

190. öchälchen. — Bonn.

MARCVSF
191. NApfchen. — Bonn.

AAASCI
Buechelcr, B. Jahrb. LX

liegt Vrrxc//;/. Vgl. jedoch C 1. L. Xli n. .0686, Ö57.

192. Teller. — Bonn.

/;7///S C L I IMajHcU

Der erste Theil des Stempels ist nicht auitgcprägt

193. Teller. — Bonn.

///> F AA S C L 1 N Ofifkmi^ MMdin(i)

194. 8chftle. — Bonn.

0 F M S C V I OfißantO Mtueuilfi

Marcus f(edt)

Mtueif

S. 78. M und A ligirt. Kahe
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Bonn. WinkelnMiuMprogr. 1888 S.40, 12. M «iid A in

Zeiehen rerbonden. — Answärts VIIRI eingekratzf. Vgl. Sekaer^

ni ins a. 0. n. 3393. C. I. L. VII lu 1336, 6Wä.
1Ü5. Öühälcheu. — Bonn, MUnsterplatz.

MS VE Ma(nJ«aet(i)

\ gl. a I* L. VII n. 1386, 673. XU m. 6686, 564.

196. Sebale. ^ Bonn.

MATTIM AbiÜm(anu)
197. ächftlehen. -> GrmuiiliD^^hnnscn.

I V A M
In rückläufiger vSchrifti die vordere Uftlftc de« M anvollutan-

dig ausgeprägt. Ob Mamf
196. Flaelie Schale. — Pontmeni an der Mosel.

///^ E C C 0 F E C Meixo fe{cU)

Vgl. 8( hnernian8 a« «. 0. n. 3470—3471.

199. Nftpfchett. — Bonn.

MUCO////// Meco

0 kleiner gebildet als die Übrigen Buchstaben. — Vgl. Bonn.

Jahrb. XXK/XXX 216.

806. ScUichei). — Bonn.

1^ QU IIUli! Auswärt« V eingekratat.

Der lie*it des Steni)>el8 ist abgebrochen.

201. Teller. — Pominem au der Mosel.

MEDDICVS im Kreise geschrieben.

803. a. Teller. — Bonn.

h. SchiUchen. — OrnnnilinghaiiMii.

c. Schälchen.

d. Schälrhon.

e. Schälchen.

1*. 8cbälcfacn.

g. Tane. — GrimmliiigfaaiUKii.

a. b. r€B&ICP
c. d. htBBICFC

e. ^EBBICFL
f. NE BB IC Fl

g. NEBBI^/;/;

e. n. f. E am Ende bt imvolktftndig ausgedrückt. Alle D
sind geitriehen*

g. Der Bett dee Stempeb ist abgebrochen.

Bonn.

MeddieCw) f€e(it)
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SOS. OrnmifeBtiiie Sohale. — GMminUnghaaaen.

MEO I L L V//// M«mt[9j
Vgl. C. I. L. Vn, n. 1896, 690a. Xn n. 5686, 676.

204- Teller. ~ Bn n

MEDBIRi VS F Meddirius f(ecU)

ßuecbeler, B. Jahrb. LX S. 78.

Beide D gestriehen. Auf der Bflekseite x^Xk also XX und
XL eingduratst

205. a. Schalchcii.

b. Schälchen. Bonn.

0. Schälchen.

a. hEBBVI F

b. rCBBVIE////
e. hEDBVbE

a. Die f^ämmtUelieii 0 der drei Stempel üind geatrichai.

b. E am Ende scheint mit F liitrirt zu sein.

('
. ß u c c h e I e r, B. Jahrb. LX ä. 83. F auf den Kopf gestellt.

206. Teller. — Bonn.

ME D I V S F Medim f(ecit)

207. äehftlchen. — Unbekannter Herkunft, wahredieinUeh ¥om
Niedecrbein.

MELAVSVSF Melaimix f(ecit)

Ans fler Sammlung Eberle; Katalog No. 1371. — Vgl. Schuer-

manti, a. a. ü. n.

208. Teller. — Bonn.

MIILISSVS MOkmuf
209. Teller. — Billig bei Enskirehen.

MELISSVSF MeUmu fTecU)

210. a. Teller. — Orimmlingbaiiaen.

b. Sfhalp. — Bonn.

c. Näpfchen. — Grimuilinghausen.

d. Tdler. — Bonn.

a. MEMORiiM
b. //WMORM

,

e. E M 0 RM 1

mianuj

(1. A\ M 0 R

b. Der erste Sclieakcl des M aiu Anlange des Wortes nicht

aasgeprägt.

e. E kaum erkennbar, M vor E gar Hiebt
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d. Da» ernte M nur schwach erkennbar. — Vom ictzten M
ist die letete Hasta nicht ansgeprägt.

211. Selnle. ^ ünbekamter Hetknnft.

rCMO Memo(r)

Der Stempel iet nieht voUittndig »negeiitiei.

213. KftpfiBlien. — GrimnOingbaneen.

MllVr Med
I :ini ib;,)uic di-H Woftes ist DUT halb ausgedruckt.

213. Teller. — Bonn.

OF AAI

M ist in <wei A zerlegt; der Stampel ist «miMlndig mu«

gepvi^.

214. Teller. ~ Bonn.

''//Mlf /•//////

Oh vor M noch ein 15uohi<tabp ^rc'-tiind'^n tri? i«t unsif^her.

Da« Ende de« ätempels ist zeratOrt; er scheint MICX/IOF gelautet

zu haben.

216. a. Sehileben. ) „
b. Sehilclien.

j

a.b. MICCIO Ukeh
216. a. Teller. — Bonn.

b. Teller, — Wahiffchoinlicb Bonn.

c. Schfllchen. --- Bonn.

d. Teller. — GriiuuilinghauHCii.

e. Teller. — BUlig bei Ewkirchen.

a. b. MICCIPEC
c. MICCIO F
d. MICCIOF
e. MICCIOF

a. n. b. Rind in rückiünHgcr Schrift eingedrückt,

e. Quer durch 0 geht ein Bruch.

217. Xapf. — Qrimmlingbanseu.

MICCOF Mkco f(^)
Im Runde de» V\me» igt Al\ eing^tat.

216. äehftlchea. — R< it

M I C I O Mieio

219. Sch&lcheu. — Grimiulinghauscn.

OFM!- VGI

Miccio fec(Uj
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Derselbe Stempel C. I. L. VII n. 1336, 717. Vgl. C. I. L. XII

n. nßS6, .096.

220. Schälchen. — „Am gnten Mann" bei Unuitz.

M I N V S 0 F Minufto f(ecit)

Vgl. C. I. L. XII n. .5686, 594.

221. Scbälchen. — Uuuu.

MH 1

ßnei hclcr, B. Jahrb. LX .S. 84. N rttekläußg gebildet. Das

letzte Zeichen hält Buecheler für ein rückläufiges F.

222. a. Schälchcn. — Trier,

b. Bchälchen. — Bonn.

a. OFMO
b. OF-MO

223. a. Schälchen.
|

b. Schälehen.
(

c. Kchälchcn. — Grinmilinghausen.

a. 0 F M 0 I

b. )FMOI
c. ///)FMOI

b. u. c. 0 im Anfang ist nicht ganz ansgpprägt.

224. a. Teller.
) ,

u ij u 1 Bonn,
b. iSchalc.

I

a. OFMODESt 1
, , ,

b. //)FMODES
1

O/ifictHo) Mode^h

22n. Teller. — Ncush, Bahnhof.

M 0 D E S T • F Mode»t(uH) f(exit)

226. Schälchen. — Boim.

M 0 N I A N Montan(i)

Von T ist der Hori/ontalstricli nicht ausgeprägt.

227. Schälchen. — Andernach.

MüNTANVS Moiüanm

228. Schälchen. — Boini.

OFMOITA Of(/icina) Monta(mj

221). a. Teller.
j

b. Schälchen. Bonn.

c. Teller.
)

d. Schälchen. — GrimnilinghanRcn.
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a. OFMON" C
b.d. OFMOir-Cl
C OFMOFT-CR

n. Ruccheler, B. Jahrb. LX 8. 78. Dum Sehlu8s-C lUtnnte

auch ftlr 0 gelten.

c. Von OF ist die oberu Hälfte nicht zum Ausdruck gelaugt.

230. a. Teller. — Grimmlinghauseu.

b. SchAlchen. — Bonn.

a. OFMOITO
b. OFMOir-OI

231. ScbileheD. — Bonti.

MVlX
Der ätempel ist ziemlich andeutlich auageprfigt. Ob Mu-

frjafnijf

232. Schklchcn. — Bonn.

OfNifnni OfCfidm) Muram
MV nnd AN imd ligirt.

333. Tenierte Schale. — Bonn.

Der R(»t des >Stem])cls abgebroclieii.

234. Schälchen ~ Bonn.

N A C C Ap Xacca feCcitj

Am ScUbbs F und E Ugirt. VgL Sehuermau», Sigles %a-
Ihu n. 3769.

236. Sefallehen. — Bonn.

Der Rest de» Stempels fehlt.

236. SchAlchen. — Köln.

NASSia Auswärt» CVF eingeritzt.

Ein ihnlicher Stempel «ojb Oberwintertliar bei SchOrmans
SigleB fig. 3804. — Das leiste Zeieh^ acheint ein Compeudium

Air SF XU sein.

237. a. Hchälehen. — NefM} Bnlnkol'.

b. Scbülchen. — U&bekanntett Fnndorta.

c. Schalchen.

d. Schale. Horn.

e. Ta«8e.

f. Sehilehen. — KOb.
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X(UHO i . . . J» f(6cU)

g. ScIittlcluMi.
I

II. Tasse.
)

a. NASSO XanHo

b. N A S S 0 F NüHno f(ecitj

c. e. NASSO I S F

d. NASsO I S- F

f. NA5SO I S F

g. NASSO//////////

h. ///ASSO - I S - F

0. Buecheler, B. Jahrb. LX S. 78. Für die Siglen I S-

ist noch keine genügende Erklärung gefunden.

d. Bueeheler a. a. 0. Da« erste S, welches grösser als die

Übrigen Bnehstalien ist und etwas höher steht, scheint hinein cor-

rigirt zn sein.

e. NA nur schwach in diesem Exemplar erkennbar.

f. Der obere Theil <les ersten S nicht ausgedrückt.

h. Der erste Buchstabe des Stemjiels abgebrochen. — S vor F

nicht deutlich erkennbar.

238. Teller. — (irimnilingliausen.

N A / S 0 F E C . Xa/xJ«o fec(it)

Da» erste der beiden S durch Bruch /crstrirf.

1>39. Schälchen. — Bonn.

N A T A L I S XataJls

240. Schalchen. — B<nni.

OhNC I h NCI

241. a. Schfilchen. — Bonn.

b. Schälchen. — Unbekannter Herkunft.

c. .Schiilchen. — Bonn.

d. Schklchen. — (triunnlinghuusen.

a. >f QVRES
b. N E QIIHIHIl Xfqutiwi) fec/it) f

e.d. /'/EQVRI

a. E und S enger zusiunniengcrflckt; S deutlieh.

b. <ler Rest des Stempels \»t abgebrochen.

c. d. Daj* erste Jetzt schwach herv«»rtretende Zeichen scheint

ein mit dem folgenden E ligirtes N zu sein, deä.seu ilasta nicht

ausgedruckt ist.

Vgl. C. I. L. ni n. 1330. HA.
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243. Schnellen. — GrimmÜDgluiumi.

OPNI Of(fieina)M

Oer Bert des Stempeli Jtt nicht «wgeprflgt.

243. Scbilchen. — GMiiinilliiiiltöusen.

OFF - N l'''^';:;

Dan Kiule des Stempels ist abgebrocbcu.

244. ^hälcbeii. — ßoim.

OFNGRI Offficina) Kigri

N scheint mit I ligirt m sein. Vgl C. I. L. Xn n. 5686, 639.

245. Sehftlchen. — Grimmlingbansen.

NU
N rückläufig; gebildet.

246. Schäicben. — Andcrnacb.

NILVSF Xilus f(edt)

N iiinr schwach crkeimbw.

247. Schilehen. — Bonn.

III N 1 N III AuBwflrtB X ehigeritet

Die 3 Striche zu Anfang und am Schluss dei« Stempels sdiei-

ncn Ornninente /.w sein; das ächlnsa-N ist rttcklinfig gebÜilet. -

248. Öchaleheu. — Bonn.

NO////;7/7/

Der Stempel uuFoIlstBndig ausgcdrikikt.

249. Teller. — Bonn.

Dio beiden zwischen N und M und /V\ iiiitl | stehenden 2Sei-

chcMi sclu'iiieii hUmc Intcr])Tniktioiuä2eicbcu zu

25U. Teller. — Aiidoniacb.

N 0 N I C 0 Noni Co

251. Teller. — Bonn.

NOTVSF AWiw /{eciO

252. Teller. — Bonn.

OFO///////

Der Host des Stem^iels nicht ansgeprügt.

253. Teller. — Bonn.

OCISOF Ocho fiecitjf

Vgl. Schnermans «. a. 0. u. 3968.

254. a. Sehilcheu. | ^
b. Sehilchen.

J
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«. OhCVS Oeeus

b. IUPO EC I [0]f(fidm) (hei

a. Der oberste Qucratrich des E niebt erkennbar.

b. Dt r Riieht»tabe vor F verwüwbt.

255. Schäichvn. — Bonn.
ICOPPI

Das- erste Zeieben niebt gans sieber.

SS6. Näpfeben. — Bonn.
^KMA

Suuautliche Buchstabcu dims Stempels fiiiul rUekiäii% ge-

bildet. Vielleicht Palma?

257. Teller. — Bonn.

PAPANVSFE Paranu« ft(cU)

Bonn. WinkelraannsprogT- S. 40, 12, dessen Lesung hier-

nach zu bcrichtig^ni ist. — Vntcr dem Worte ht ein anf den Kopf

gestelltes F eingeecbiiittcu. AuKwärt» eingeritzt:

BAS^1 A
AlA

AliG-CO////

2b6. Teller. — Bom.
PASS Fl///// AwMJKi;

Bneebeler, B. Jsbrb. LX S. 83. 0er unterste Qaerstrich

des E fehlt, von dem t'olgeiulcu N bloss die erste Hast» erbalten,

hinter der der Stempel abgebrochen ist.

259. Teller, — Bonn.

P A S S E N I • M Pagseni m{anu)

A ohue Querstrich.

260. a. Teller. — „Am gnten Mann" bei ünnitz.

b. Sehale. — Bonn.

a. OF-PASSEVI ] .

b. ,'F P A S S E N I j
^f(/'^'"") Pm»em

a, E «ud N sind ligirt.

b. Uuechcler, B. Jahrb. LX S. 78. — A ohne Querstricb;

beide S linkalftnfig gebildet.

261. Sebfilehen. — Bonn.

P A S S I E F PaJt»ie(nHfi) f(ecit)

A ohne Querstrich; beide SS sind mangelhaft ausgeprägt.

262. Schussel. — Bonn.

OF PASSIEN Oftfiana) Pamifnfi)

A ebne Qnentrieb; N nor sebwaeb dnrcbsebimmemd.
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Grimniliugbausea.

26S. a. Sebftlehen. — Andemadi.

b. SofaJUdieD.

c. Teller.

d. Teller,
[ BodH.

e. Schälchen.

f. ScliälctieiL

g. SchAldten.

h. Schälchen.

i. Si'hälcben.

k. Schälchen.

a. i. OFPATRICI
k. 0 F • P \ T R I C I

b. 0 F P A R i G I

c. OFPATRC
d. OFPATRC

g. b. 0 F P A H C
e. OFPAfRC
f. 0 F P A "R

c. Auswärts ANThi eingekratzt,

h. Auswürtä N eiugeritzt.

264. Schale mit Lotogblätteru auf dem Rande. — Kühl.

PATRVINVST Fälminm fteeü)

Vom letsten Bucbatabeii nnr der untere Th^ der Haata er-

halten.

265. ScbÜehen.

OfCfidna) PvAriei

Pau[Üjn(tu)fP A V/////N

Stempel sehr aijgeriebeu.

266. Scbälcben. — Bonn.

///»VLLVS Paullm
Die "BuitL ytm P nicht mugedrackt.

267. Sehale. — Bonn.

///PPAVLI [0]f(ficina) Pauli

O ror F nicht atmgeprügt; von der Uasta des F fehlt der

untere Theil.

268. a. Scbälcben. — Bonn.

b. Schälchen. — Ravcrsbearcn auf dem HunsrUckeu.

& Sehilohen. j „
d.Scbftld>en.

J

Jkhrli. 4. Yw. T. Allwtbaflr. im Bbtinl. LXZXtX. 8
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Peculiar(h) fe(cit)

a. PIICVkIARhE
b. PECVMAFE
c. PECVLIAF////
d. luim^^^^m

b. Aii^m Weerth, B. Jahrb. LXII S. 185.

d. Biiecheler, B. Jahrb. LX S. 79, der an [I]uUa[innt]

[(tat) dachte.

869. Vensiwte Sehale. — Plaui^ bei Krenmaeh.

P E/////G//R I

V

Das letzte Zeiclion sieht aas wie LI. Ob Pe/reJgri[nugJ

T

270. Schälchen. ~- ikinn.

PERRVS^ J'etms f(ecit)

271. Teller. — liomi.

0 F. P ET 1 0 1 OfCfieina) Pttki

Die beiden letzten Buchstaben aind kleiner als die ttbrigen.

— Auswärts die Insehrift aMI eingekratzt, da«n Anfang abge-

brochcu ist.

212. a. Scbälcheu.

b. Schale. Bonn.

c. Schale.

a. PETRVLLVSFX
b. PETRVLLVSi///
c. ///ETRVLLVSi///

b. Von F sind am .Sclilussc dor beiden £xempiare b. nnd e.

nur noch Reste tliT Ihistii vt)rhai»deii.

e. Der Anlany des Stempels abgebrochen.

273. Schälchen. — Beim.

PIPERI Pfpm*
Vgl. C. L L. Xn n. 5686, 693.

874, a. Vcnicrte flache Schale.
]

b. Schälchen.
/

C. Schale. — Grimmlinghausen.

a. //) F P 0 IT I

Peirulhu ft«eü)

b. 0////PON-

c. eF.PONTI///
b. P ist beim Abdnek nicht

Ofi(icina) Ponti

nun VorBdiem gek<

c. Tm ersten 0 ^ Pnnkt. — Der Pnnkt nach P atebt uem-
Uoh tief.
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275. Teller. — Boim.

PRIMAN Frmaiä
Klein, Bomi. Wiiiokefanftiiiis|»rogr. 1688 S. 40» 12.

276. Teller. — Grimmlinghausen.

0 F P R M S C I Offficina) PrimUci

'

Auswärts ^ ciiij^'eritzt. ^ C. I. L. VII n. 1336, 866.

277. Teller. — Grimuilinghautkiu.

PRIWLI PnmuU
278. Teller. — Grimmlingluntien.

OFPRIM/n Offficitm) PrimuU
MV in einem Zeichen; L vor I auf den Kopf gestellt.

279. FUcher Teller. — Asberg bei Moers.

PRIMIF
M stark abgerieben nnd daher aehleebt erkennbar.

280. ilacbe Sebflaael. — Nenaa, Babnbof.

PRIMI- M/// Primi ma(nu)

Hinter MA ist unititttolbar der Stempel «bgebrocbeo, ao daaa

aacb MAN da gestanden haben kann.

281. a. Teller. — Renui^eo.

b. SebAk^i^ — Bmui.

c. Teller. — Kreiumaeb.

«. 0 F P R I M I

c. //) F P R
[ MI l Of(fieina) Prkni

h. OFPRIM
a. D&» Scblass-I ist kleiner als die Übrigen Buchstaben ge-

badet

e. Der vordere Theil der Rnndong des 0 iat nieht ansgeprägt.

282. a. Teller. | ,

b. Teller.
)

a. 1). PRIMVS Primus

a. Baecheler, B. Jabrb. LX S. 84. Die Bucbstabcu RIM

rind lebr Teikralat. Anf der AnasODieite dea Bodena SIMP einge-

rilzty dann dnrch Striehe getilgt nnd daianter aeitwfirtB SIM^KII

mit X aber beiden II eingekratst, femer «nf der Wandnng AAX
nnd l>l.

283. Kleine Scliaie. — Bonn.

P R I M V S F li-imus /[eciO

264. Schale. — „Am guten Mann*^ bei Urmitz.

ÖFtl///lCIINI
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Der Stempel ist nicht deutlich ausgeprägt, in der Mitte fehlt

etil Baelurtabe ganz. N ist rfieklftnfig gebildet.

285. Sehale. — OrimmHiighaiiseia.

R 0 P V S F E Roput fe(ai)

Vgl. c. i. L. vii u. o;n.

28t), Teller. — Griimnliii^'-haiiscij.

R V F I N I Hufini

287. Tdler. — Bonn.

RVFINIM RtkßMm(an»)

288. Sebälcben. — nriiiuiilin^Muiusen.

0 F • R V F I N OfXfieina) J{ufin(iJ

2!ii^, Napf. — GriniiiiliiighauHcn.

OFRVFI Ofificina) Huji

0 irt kleiner als die Bbrigen Bnohfrtabeu gebildet.

390. Sehalehen. — Planig bd Kreitiiiaeh.

R V T A E ^// Rutaen(i)

A ohne Querstrich; die zweite Htista des N nicht augge])rägt.

— Vgl. Beck CM , Die runi. luscbrifteo vou Maioz S. 101 u. 187.

C. I. L. XII n. 769.

291. a. SchÜcheD. — Billig.

b. SchMehen. — Bingerbrtt«^.

c. Sebälcben. — Engen.

d. Schälcheu. — Bonn.

e. Teller. — Uubekatintor Provenienz.

f. Schillcben. — Niedcrrhciu.

e. SJ-0
d. SJO.
e. - S I 0 •

f. • S J 0

Das erste Zeichen hat in allen Kxi niplai eu eine krumme, sehr

dem S äbnebide Gestalt, so dass es wohl eher tUr S als für I au-

zoseben ist.

e. Der QnerBtrieh am L nicht riehtbar.

0(ffieina) L. 8,..J Vgl. Becker, die röm. Inscbr. von

Mainz S. 108 u. 204. Bnecbeler, B. Jahrb. LIX & 43.

2H2. a. Sebälcben. — Bonn.

b. Sebälcben. — UubekamiteD Fuudurtd.

a. OFS
b. -OFS*

in rückläufiger Schrift.
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BoniL.

b. Stkmmt ans der SantmlnDg Eberle.

S93. Teller. — Bodo.

OFSAB OfCfidna) Sab

Der Regt des Stempel» ist nicht MtBgedrttckl.

294. Teller. — Grimmlinghausen.

0 F S A B I N I M Ofrßehm) SahinMni

Am Sclilnwte de« Worteis sind die BucksUbeu ANI zu einem

Zeichen verbunden.

205. a. Flache Schüssel,

b. Telkr.

e. Teller.

d. Sclialo.

g. ächälcheu. — Unbekannten Fundortes,

f. SABINVS
I

ff.
SABINV5

)

e. Der Stempel ist auf dicseni Exemplar mangdhaft annge-

prftgt.

f. Die untere Hälfte der Bnchstnbon Bl ist zerstfirt.

g. Die Buchst.^ben VS sind nur »chwach erkennbar.

2*J6. Schale. — liumi.

SABINI SoHmu

A ohne Quentrieh; die pnnktirten Thdle dar Bnehstaben B
und N nicht mehr deutlich.

297. ädüüchen. nrimmlingliaiisscn.

A B I N I 0 jSlahint offßrinn^

Dir Anfang de» Stempels nicht vollständig ausgedruckt —
A ohne Querstrich.

298. a. SehSkdieiL — Asberg hei Moers,

b. Teller. — BüUg bei Euskirchen.

S4^CIIR Sttioer

299. a. Schälchen. — Bonn,

b. Schälchen. — Billig.

a. //SACER.E////
] ».^^^j

b. S^CIIRF \
Saeerf(teU)

a. Der Anfang und der Schlofls dieses Stemj^ls sind abge-

broehen,
'

Digitized by Google



88 Jossf Kt«i]i:

300. TeUcr. ~ Bonn.

S A C I R f; F Sac[ejr(i) of(ftcina)

A ohne Qoerütricb. — Auswärts VI eingeritzt.

301. Teller. — Bonn.

SACIANT R

Der Stempel ist mir nicht Tentflodlich.

302. Kläner Napf. — Bonii.

C R A P V [SjrrcrapufMjf

Da» zweite A ohne Qacretrich. Der folfrcnrlc Buchstabe nicht

ganz deotUch; ist eher P als T. Der .Stempel seheitit eigentlich

bfeiter nnd eetn Anfang und Ende deht gmz ausgeprägt zu sein.

Vidldeiit ist er [SJaerajp»[*J zu ergimen. Vgl* Bon lex, Bonn.

Jnlirb. XI S. 37. SchUrmans, Sigles figolios n. 4863—4806.

303. I Sr hälchen. — Bonn,

b. Teller. K.lln.

a. SALVE
b. S4LVE

«. Bneciieler, B. Jahrb. LX S. 78.

304. SekUcben. — Bonn.

SALVETV//// ObStOvetuf
Vgl C. I. L. Xn n. 5686, 780.

306. Sdülcben. — Bonn.

L - SA/I S L. ynni S

Auswärts X eingeritzt. — Vgl. Scbucrmans, Sigles figolins

n. 4917.

306. TeUer. Bonn.

SARINVSF 8arimt$ f(mt)
307. Napf. — Bonn.

OFSARINI Of(fidiui) JSktrim

308. Teller. — Griiiiiiiliiif,'hausen.

0 F • S A R R/ T Of(pcina) i>arrut(i)

309. Schale mit Beliefclarstelloiigea. — Andernach.

la. cnrsiver rncklänfigcr Sehrift ist «wiseben den Omammiten

Ton unten naeh oben eingeprSgt:

SATTOFE Sattofecif)

A nndeatlich ansgeprftgt; das erste T abgerieben.

310. a. Teller. I

b. SchÄlcheu.
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a. SCOTTIOF 1

b. SCOTTI.0F j
SeoUi or(fieina)

8. Beide T haben einen gcmeinwunen Homontablridi*

b. Im zweiten 0 ein Punkt.

311. Teller. — Bonn.

S E C V N • F tSecuVdu.tf dinmJJ f^ecit)

312. ScbäIcUcD. — Pommern an der Mnsel.

SECVNDINV/// SeeundimtfiJ

Der Stempel iel nach dem iweiten V nbigebroeiieii.

313. Teller. — Bonn.

SECVNDINI Steundini

314. a. {Schälchon. — Bonn.

b. Schäiclien. — Grimmliughauseu.

0. Scbälchen.

d. SohAlehen.

e. Seb&lchen.

f. SdoUelieii.

a. S E C V N) I

b. SECVN)! « Seetuuti

c. SECVADJ
I

d. S E C V N D I M
I

e. SEOVtOIM
f

SeauidifnCamO

f. S ECVNO 1 0 F SeeuMdi of[fieim)

a. Buecheler, B. Jahrb. LX S. 78.

b. Das Scblnss-I kleiner gebibict.

f. S nur ziini 'l'lioil uiiHgeprägt.

31Ö. Öchälchcn. — Griiumlingbaiisen.

SECVN)VS Secundm
316. ScfaAlcheo. — Bonn.

SECVRI Seemi
S niangdbaft Mi^gedTttdEt.

311. ScbAlehen. — Bonn.

SENNI// Sermi

Üie zweite Uasta des zweiten N int kaam eike&ubar. — Vgl.

8chuermanB a, a. 0. n. 5099—ölOl.

318. Schrieben. — Bomi.

SeiOM SeMm
EN «ndmit einandeff l%irt. — Vgl. G. I. L. XU n. 6686, 816.
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319. Flacher TeUer. — Unbekannten Fundortes.

C-SET C. Sent(ii)

ENT am SehlnsRP in einem Zeichen verbunden. Vgl. C, I. L.

XII n. 5686, 818. -- Auswärts LEGTRÄ ciugekratat.

320. a. Schälchen.

Uomi.

Of(fieiim) Sweri

b. Schale. '

^
a. SERVAF 8wva , . . . f(edt)

b. SERVaOF 8erva , , , , ofCfSäna)

321. Schftlohen. » Bonn.

S E V E R I Sev>'n

S uu Aiiiaiig des Wurtcs schlecht erhalten.

322. a. Schale.

b. Sehllch^
c. Schälchen.

d. Schälchen.

a. OF SEVER+
b. Or SEVOI
e. OFSEVEI
d. /////EVERI

a. Das Schluss-I hat einen Querstrich in der Mitte.

b. F mt cnrsiv gebildet diueh kleineren Strich neben der

Haata; VEP sind mit einander Hiriit.

c. Das letzte Zeichen des unvoUntätidig ausgeprägten und

Unkdlntgen Stapels ist jedenfikUs R geweeen. — ÄnBwttrte an
Rande ist A eingeritzt«

d. Der vordere Theil des rflckUliifigen Stempels jetat abge-

brochen.

323. Teller. — Oritmiihnghauseu.

0 S E V E R I 0(fficimj Severi

324. Nftpfehen. — Gmbe Silbersaod bei Mayen.

SILNAN Sihanß)

325. Flaehe Sclialo. — Pommern an der Mosel.

t: Sl L \ O(fßcim) Sil,-

Das ertste Zeirlieii sclieint ein verdorbenes 0 zu sein.

326. Schale. — Grinmilinghaoscu.

SILVINI mfhii
S rtteUinSg gebildet.

327. a. Schälchen. — GriaunJingbansen.

b, N&pfchen, — Bonn,
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a. b. OPStLVINt Of(fichuO SUvini

328. SehJÜchen. — Bonn.

OF-SIL»! Üffficiim) SUvi

V in L eingefügt. — Aaswärte ^\ eingeritzt.

329. Teller. - Bonn.
SILVIOP SOmofCfidm)

330. Flacher Teller. — Trier.

SOLL! SolUd)

331. ScbUädel. — Griuimlinghaascu.

SVLPICI
darüber: ^

iSulpici(iJ
<

SVLgPICI
o

332. Teller. — Beim Eisenbahnbau bei Engers.

SVRDIKkVSPE Surdmts fefeH)

333* Schale. — Aiuloniach.

I • 3^ S E C V N L. Ter(entii) ^ecun(di)

\'nii dein ersten Hnchstahoiij welclier iiaeli Ausweis anderer

Exemplare L war, ist IjIohü die verticalu ilasta vorbanden. Vgl.

C. I. L. VII n. 1336, 1113. XII n. 56^, 860. — Im »weiten Worte

«ind TER mit ehumd«' ligirt.

334. a. Sebälchea.
)

^^^^^^^
b. Näpfchen.

j

a. RTI VS I/;/
1 ,^ . .

b. ////=RTIVSF }
m^f(^)

a. Der Anfang des Stempels nieht aaigeprägt.

b. Im Anfang des Stmpeb ist T mid der Verticiibtrich des

E abgebrochen.

335. SebJllchcn. — Bonn.

T I T V L V S F TituluH f(edt)

Der Htenipcl ist in rückläufiger Schrift eingedrückt.

336. Kleine Taasc. — Andernach.

Lti+ L. m,
Beide Male ist die Haata dea T doroh den Horizontalataieh

durchgezogen.

337. a. .Srhalchen. — Köln, Ai>pcllhof.

b. Teller. — „Am guten Manu" bei Urmitz.

c. Tasse. — Köhl.

d. Schale. — Bonn.

e« SehSlehen. — Ktfln.
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a. TOCCA ) ^
b. Tocc>^t

j

c. TOCCA F
)

d. TOCCA /^FEOÄ?^ Toceafee(U)
e. TüGCAFX

I

d. Dieser Stempel vA im Kreue eingedrückt.

338. a. Teller. 1

b. Sehilcben.
)

e. Teller. — Heddewlorf bei Neuwied.

•.b. TRITVS^
c. TRITVSF

Vor dem Anfaug-T auf allvu drei Exemplaren ein horizontaler

Strich.

a. Bveeheler, B. Jabrb. LX S. 80. — Da« ScUrae-F hat

euniTe Form.

c. Der mittlere Qitcrgtrich des F ist weit lieraiis'-orogen. —
Anssen auf der Wandung ist eingekratzt: ADIVTüRl/,
339. a. ScliütMiei. — Neuss, Bahnhof,

b. Schälchen. — Bonn.

a. VRBANVSF
)

b. VRBAN//// )
i^^rbanuB f(^)

b. Der Stempel liintcr N abgebrochen, von denen zwdter

Ha«ta der obere Thoil e})ciifalJ8 fehlt

340. Teller. — Auderoacb.

VRITVES
Die Horizontalstriclic des E sind auffallend fein uud kurz.

341. Kleine Tasse. — Andeniaeli.

UXi
Die LemiDg iat nicht ganz flieher, die einzehen Zeichen Mnd

aehlecht erkennbar.

342. Schälchen. — Billig.

OFV Of(ficma) V
Der Rest des Stempels ist nicht ausgedrückt.

343. Omamcntirte Schale. — Grimmliughauseu.

V-..AI
Der Stempel tat sehr mangelhaft aiugeprilgt. Zwisehen V

und dem letzten Zeichen, wdehea eowohl AI als N sein kann, ist

eui Baum fltr drei Bachstaben.
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344. a. SdiMchen. | _
b. Teller.

j

VACRI Vaen

34Ö. Sehftlehen. — Bcmn.

VAP
DaB letzte Zeichen, welches sehr nndeiiHiph anspcH rückt ist,

kann sowohl ftlr D als auch fttr R gelten. Vad . . . ./ Var . . . J
VgL Becker^ Die röm. Iumbriflm von Maims S. 108 n. 21b,

846. Taaie. ^ Aadernaeh.

Der dritte BneliBtabe des Namens isi nicht ganz deatlieh. —
Ob V'amf

347. a. Teller. — Auderuach.

b. Schälchen. — Grimmlinghaoscn.

b.OVv'^r" }
Wci~; VarUf

b. Im V ^ Punkt.

348. Tawe. — Andernach.

\A t Vatif

V und A mit einander ligirt. Das letzte Zeichen, über dcs-

sxn lluri/.ontalstrich die Hasta etwas hcrausragt, scheint Tl zu sein.

349. a. Kleine Tasse.

b. Kleine Taase, Auderuach.

c. Kleine Tarne.

d. Kleine Tasse. — Trier.

a._d. V . A T . O •

Die ein/.rlnni llnchKtiiben des Stempels sind zwischen ins

Kreuz gestellten Linien vertheilt.

a.—c. Koenen, B. Jahrb. LXXXVI S. 160. 162. 168, wo
ATVI gelesen wird. Ob Vaiof

360. a. Sehilcheii. — Andernach,

b. Sehmchfin. — Bonn.

C. Tasse. — Neuwied.

a. //,'HN I CARVS
b. V E N I C A/////// Venkarm
c. V ENI CA///////

Der erste Stempel ist im Anfimge» die beiden anderen am
Ende ventttmmelt

Digitized by Google



44 Josef Klein:

361. a. TeUer. — A»httg bei Moen.

b. »Schale. — Bonn.

c. Teller. — Asberg bei Moen.
d. Teller.

]

e. öcbälcheu.
J

A. V3)ECVN)VS
b. V3)ECVN>VS
c. V3^ECVDV } Venemidu»
d. V3?ECVDV
c. VERECV

a. Im ersteu E, welche» mit R verbondeu int, fehlt der mitt-

lere Querstrich.

c—e. Diese drei Stempd rind oidit voIlitSodig bdm Abdruck

sMitti Vorsebein gekommeii. Bd den Exemplaren e. und d. sind

VND ligirt.

d. Answllrts ist auf der einen Seite eingeknUxt: VÄLC, auf

der anderen Seite H V N E .

352. a. Oblonge i>chU»äel. — Köhl.

b. Schale. — Bonn.

a. VERVS-E
] ^

b. VE///VS-E )

J^'-'^Ar^'^O

a. Kamp a. a. 0. 8. 7 n. 122. Vgl. Klein, B. Jahrb. LXXXIV
8. 108 f. Taf. II Fip 1.

Am SchliutöC beider Stempel FE ligirt.

353. Schachen. — Bonn.
VESPO-H" Vespo fe(eU)

Der ohoro Thcil von F igt nicht augeprigt.

354. iSchälcheu. — Bonn.
VEV

Der Beet des Stempele ist munu!gq[wlgt geblieben.

355. ünbeetimmt. — Bomi.
OF-VI/////,'

356. Scbälchcu. — Grimmlingbuuscu.

ev.i.A./////
Der Stempel ist am Sebloese abgebrochen.

357. Schale. — Andernach.
0 F V I A Opßi imij Via

Der Kc8t des Stempelt) blieb imausgeprägt.

358. Sebilcben. — Bonn.
OF-VI CT///// Of{fieim) Vki
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Der Stempel ist unmittelbar liiuter T abgebrochen.

359. Scbälcheu. — Bomi.

VICT«P„f Vktor

0 kleiner, die Schleife des R fehlt.

360. Omainentirte Sehale. — Bonn.

Zwischen den Ornaiueuten von obea nach unten lautend in

riltiklita%er Schrift:

VICTORINVS Vktanaus

361. TeUer. — Saarlouis?

#-VIMPVS-^ Vimpus

Vgl. C. I. L. \'n n. 1386, 1177. Becker, die rOm. liMolir.

von Mainz S. 108 u. 230.

3Ü2. a. Teller.
| „

b. Teller,
j

«L VINOVS F 1 ^ .

.^^

b. VINDVSF. )
^'*^^f(^)

b. Buecheler, B. Jahrb. LX S. 78. Auf der Ausnenseite

tle^' l?n(li iis im Krei.«*c eingekratzt- ''N • IVt VEN V/Tl, H nicr unter

dem A iu gleicher Linie mit dem Scblat»-I von VENVSTI noch-

mal» A.

363. Sehftlohen.

h. Tefler.

e. Teller,

d. Schälchen.

a. //) F I C V I R I L.

b. 0 F 1 C V I R

e. OI-VIRIL
d, OFVIRli///

a. Buec heier, B. Jahrb. LX Sw 83. Das verstttmmdte Zd-
clien im Aiifimg scheint clier ein 0 als ein F zu soiii.

c. Der obere Querstrich des F iat nicht zum Ausdruck ge-

laugt. — Aoawärts ist V eingeritzt.

d. L hinter i iO, mmgelhsft ausgeprägt.

Vgl. N. 44 dieser Sammlimg.

864. Sekälehen. - Bonn.

VIRIVIS Virffluftijsf

Die obere Rundung' des R und die Sehenkel des V unten sind

nicht geschiusseu; T von i nicht zu unterscheiden. — Auswärts ist

VX eingeritet.

Bonn.

Of(ficina) ViriUis)
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VirHu fe(eU)

365. Teller. — Bonn.

VIBTVSFE
366. Tdler. — Griinuilingbaawn.

V I R T V T I S Virtnfh

Vor dem Aufaug-V eiu horizontaler Strich zur Einführung des

Namens.

367. Schälchen. — Orimmlinghausen.

VITA VUa(U»)f

Der Rest de« Stempols iflt tmaoflgeprlgt geblieben.

368. Teller. — Grimmlinghansen.

V I T A L I VitaU(is)

A ohne Querstrich. — Auswärt« A A^ N D I X eingekratzt.

3G9. a. Teller. — üubekannteu Fundortes.

b. ScbAlelien. , ^ . ...
GnmmunghAnsen.

VUal(i9)

L ist

370.

371.

c Sebttlehen.

a. VITAL
b. VlTAu
c. VIT>*c

c. Der Horizontalstricb am Fussc des A /.nr Üei^ichuuug des

aoffUleiid km.
Teller. — Andenicdu

VITAklS FE
a. Grosse Scbttssel.

b. Schale. Bonn.

c. Teller.

d. Schussel. — Billig.

e. TeUer.

f. Schälchcn.

g. Schälchcn. \ Bona.

h. Schälchcn.

i. Teller.

k. Teller. — Bemagcu.

Ä. OFVITALIS-P
b. 0 F V I X L S

c. OFVITAL
d. OF- VITA
c. ofvita
f. OFVITA

g.b. OF-VITA

OfCfidna) VUaiis
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k. OF.VITX )
^f<fi^>

a. Was P hinter deni Nninen bezeichnet, ist mir nicht kkr.

e. Der liorizoutalstrioh dos A i^t »chrä^ von der Rechten zur

Linken herahiroliend i^ebilflct. — Auswärt»! X ein^kratst.

h. Huec heier, Ii. Jaiirb. LX S. 78.

i. Bucchclcr u. a. 0. — Im 0 ein Punkt; die untere Hälfte

d« A nieht auB^prilgt.

k. Vor 0 ein horisontaler Strieh. — Mit A seheint ein xwei-

tes T Hgirt zn si in.

312. Teller. - li<.nn.

V I T A L I S • 0 F Vitalis of(ßcina)

Auswärts eingekratzt: LA/////»

373. Teller. — Bonn.

UOOUTOSUS ForatoMw

In rückläufiger Schrift. Sftmmtliehe V unten nbgemndet.

374. a. Teller.
|

b. Teller. Andernach.

c. TcUer.
J

d. SehJUchflii.

e. TeUer.
Bonn.

K
b. -X ATN

I ^
c .X.ATN

}

d. XAN Xan(H)

©. —'X/AITI Xsanti

^^. Kocncn B. Jahrb. LXXXVI S. 164 Taf. VU» 21. — Aua-

wärt« RVS ein^'oritzt.

b. c. Koeuen a. a. O. 8. 161. In beiden Exemplaren sind

di« Bvehataben ANTH durch eine Ligatur ausgedruckt, welche ildi

typographisch nicht entsprechend wiedeiyeben IM.
d. Koeuen, B. Jährt». LXXXVI a 158 Taf. V, 44. N rttck-

läQ% {gebildet.

c. Huccheler, B. Jahrb. LX S. 78. Vor X ein horizontaler

Strich zur Einftihrmig des Nameiiä.

Vgl. C. I. L. Xn D. 5686, 85. Schaermans a. a. 0. n. 541.

376. Sehftleben. — Grinunlinghansen.

orcxA
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Ob Of(i)c(ina) Xa/nthij?

376. SchlUcbeii. — Neuss, BfthDboT.

XIIX
377. Sebllchen. — Orimmlingh.ursi n.

X II
^'

II

Das anvollätäudig ausgeprägte Zeicbeu war X.

Verstümmelte uder uulescrliche Stempel.

1. Tasse. — Asberg bei Hoera.

M I f/fc

Da« zweitletzte Zeieheii selieint A zu »ein. Vuu dem letxteu

Zeichen int hlum eine kleine Kundung; vurbaudeo.

2. Sebfticben. — Orimmlingbaiaen.

AJ\0
Vielleicbt fCJähß) o(fjßema)f

3. Schale. — Kfiln.

/////NSTVS a

Der »cUrägc iStrieh vor S scheint vou einem A liensurlibrcn.

4. Tellor. — Andemaeh.

//////ANVS

Zwei Buchstaben fehlen. Ob [M I] A NV S?

5. Teller. — Bonn.

/////ANVSS

N und die beiden S »iud rUekläatig gebildet.

6* Scbileben. — Bonn.

/////*PV
Buccbclcr, B. Jabrb. LX S. 79. — Der erste Bnebstabe

scheint A oder M gewesen 7U sein.

7. ScbAleben. — Grimudinghaanen.

/////ARBAF

Ob iSjarra f(edt)? Vgl. C. I. L. XU n. 6686^ 7S6.

8. TeDer. — Unbeetimmten Fnndorti.

///'"I VSF
Das erste Zeichen scheint eher C als S zu sein.

9. Teller. — Asberg bei Moers,

C//////////A V
Zwischen C und den beiden letzten Bnehstabea eine Laeke

von 4 Baehstaben.

Digitized by Google



Die kleineren inschriftliebenDmkmller de« Bonner ProTfaudabaiueanis. 4$

10. ächftlchea. — Billig.

mm Qu
Dm ento crliateMe Zeidm lunui C oder ancb F adn.

11. Teller. — Bonn.

13. Tane. — Andemaeh.

////4 L N \

13. Flacher Teller. — Uubekannteii i'uudorts.

ICI AN VS
Der Aniang des Stempeb eeheint nicht ausgeprägt zu idfi.

14. Sebttlohen« — Bonn.

/////• MI Fl

15. Seliale. — Bonn.

/////l»Nl-M

Klein, Bonu. Winckelmannprogr. 1888 a 40 n. 12.

16. Scbälcheu. — Boim.

ILV////N

Ob [S]ILV(I]N[I]?

17. Teller. — Billig.

/////{AT

16. Tasse. — Bonn.

A'/'TVS

Ihiecheler, B. Jahrb. LX, 79, welcher beispielsweise Avitm

19. Scbälcheu. — Bouu.

iVID
Das letzte Zdeben kann D sein.

20. Sehlleben. — Bonn.

/y/L 6 V i A
21. TeUer. — Bonn.

//////LL-F

Klein^ Bonn. Winekelmannsprogr. 1888 S. 40 n. 12.

82. Schale. — Qrimmiinghaosen.

////MJ///VBIK

23. Teller. — Bonn.

////M R///////

Zu Anfaug fehlt 1, höchsteofl 2 Buchstaben; der durch Krätze

zerstörte Stempel scheint Marltialis] gelautet zu habeu.

Jabrh. d. V«r. v, Alt«rfh«fr. in BlMbil. LZXZIX. 4
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24. iT^ciialchcn. — Bouu.

HUI !l! Hilf* I

26. Teller. — Pommeni an der Mimd.

Der ol)ere Horizontalstricli von F our seliwasti erkcanlMir.

26. Scbälcheu. — GrimuilingiuiUi^tn.

Ob Of(ßdna) iJ'riJmfiJf

27. Teller. — GrumnlingliaoMii.

/////////NVS^

28. Tdler. Andernach.

////RJCI-M

29. Scbälcheu. — Boiui.

////^ I C I . M
dO. Sehälcbea. Bonn.

//////=IETOr

Bttecbelcr, B. Jabrb. LX S. 84, weleber HTOF bM.

31. Scbftichen. ^ KOb.
//////RlIVS////

32. Tasse. — lioim.

/////S S I V S EI G /^ N

Uer Anfangs des Stempels niebt aosgeprä^'t, ebenso das Ende.

— V unten niebt gesebloisen, der nnlerete HwizontalBtrieb des E
ist beratis^'czo^eii und sehr nabe an die fol^'code Hasta gerflckt,

das drittletzte Zeichen kann ^iowo)|} Q als Cl sein.

Wohl: . . . nxim Eugam^wtjf

33. ächälebcu. ~ Boim.

S////7/TIF

Die zwischen S und T U^;enden SSeicben niebt ausgeprägt.

34. Teller. — Bonn.

//////SF'

Buccheler, B. Jabrb. LX S. 79.

85. Teller. — Bonn.

////////STI Auswärts eingekmtat /y//^{((i/T

36. Schale. — Grimmlinghausen.

/////////STOFI

87. Sobileben. Grimmlingbausen.

VCISFII
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38. Schälchea. — Bono.

////VDI VS

39. TeUer. — Pomnieni an der Moeel.

////VRVSF
Stempel vorne abgebrochen.

40. Scbälchen. — ßoun, Heerstrasse.

Völlig abgeriebeuer Stempel in 2 Zeilen von je 3—4 Buch-

staben. Auswärts IVC eingeritzt.

IX. Gei'äiiiie aut» Terra uigr;i mit luäcbriften.

1. a. Grosse runde flache Scbdssel. — Andernach,

b. Flacher Teller. — Andernach.

a. ACVTO
]

b. ACVTO )
offfieiaa)

Beide Stempel nnd viennal wiederholt

b. Koenen, B. Jahrb. LXXXVI 8. 151 n. 164. Taf. V, 35.

2. Tdlwhen. — Andernach.

ACVTI
0 2 A V 0

In der zweiten Zeile S rückläutig gebildet; die Quemriclie

des A schief von der Kecbteu zur Linken biimbgebeud. — Ob
AmH o(fficina) twto(rutn)?

3. Teller. — Andernach.

AGII'iO Agm($) otffieina)

Koeueu, B. Jahrb. LXXXVI S. 156, der OCITIO geleaen bat.

— Die Buchstaben rückläufig gebildet.

4. Teller. — Kreuznach.

ANDRo Andr o(fficim)

5. Teller. — Andernach.

AFTAi Aua f(ecit)

Das letzte Zdchen seheint ein mit A Kgirtea F xn «ein.

6. GroMC SdritaeL — Andernach.

C A L A V dreimal wiederholt

CaUtc(a). Vgl. C. I. L. XII n. 1336, 208.

7. TeOer. — Kreuznach.

C ANDECÜ
C im Anfang des Stempels nur schwach au.sgcprHgt.

Digitized by Google



B8 Jocef Klein:

«. Teller. — Kreuznach.

CANICOI
Ob das leiste Zeiehoi I oder S ist, ISwt sieh nieht mit Sicher^

heit cntocheideD.

9. Teller. — Andernach.

C A R I S s^q

BIT VSCIA
Der Stempel iat mhr nicht verBtindlieh.

10. Schlichen. — Andernach.

0 FC ATI Ofifidna) CaU
11. Schftichcn. — Andernach.

C E R I A L I • A^ Cer'mlii.y ma(nu)

12. Scbälchcn von dnnkclbrauucni Thon. — Ueddcsdorf bei Nen-

wied.

COOVSF Coeu8f(eeU)

Anf dem ftnssercn Rande ///^MI^NI eingeritit.

13. Teller. — Andernach.

COMVN//// Com[vi]un[isj

M ist 80 gebildet, dass die Enden der ciu/.elnen Striche nicht

zttBammeDütosaen. — Dar Schlnas dea Stempels abgebrochen.

14. ' Flache Sdillnel. — Unbekannten Fondorts.

C 0 S II D 0 Cosedi(i) o(fpcina) f

Der Stempel ist clrcinial wiederholt. Vgl. Kamp, Die cpigr.

Anticaglien in Köln S. 7 n. lOG.

15. Teller von grauem Thon. — Fundort: unbekannt

DAGO RH Daeo[r]ü

Ob daa flinlle Znchen R od«* B iat, iat nicht beatimmt so im»

terschcidcn.

16. a. Teller. 1 . , .

b. Tasse, j

An«»»««'»-

a. b. D03
17. Oro8M SchflMcL Andernach.

EAAA
Daa zweite Zeichen konnte ein m swei Theile serkgteaM ukcu

18. Teller. — Andernach.

IIOCIO
Der Stempel scheint nicht vollständig ausgeprägt zu sein.

19. Becher oder Urne. — Grimmlinghaoaen.

Unter dem Boden:
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QIIKKIVS Gdtim
S bat eonuTe Pom.

ao. Teller. — KOb.
• I///AL///H

21. Teller. — Bonn.

I A N R I V S • F lanuarim f[ecü)

22. FUMshc SehM. — K«1il

I L L V SV S dreiinal wiederhol!

S eamv gebildet — ühum*
23. Flache Schale. — Andernach.

I N D V T I 0 Indult o^fßcina)

Körnen. R. .lahrb. LXXXVl S. 157 Taf. V, 18, nioht ganz

genau ^ iH'HKfr S. Ui.'}.

24. Kleine Tastic. — Andernach.

10

0 faet gebfldet wie ein griecbiscbea ^.

25. a. Teller. — K«ln.

b. Teller. T'iiUckannten Fmidorfa.

a. lOCARAF] ,

. b. «OCARAF I

roenrafm)

h. Der Anfang ciicw« Sterapel» i»t mangelhaft aUBgcpr&gt.

26. Teller. — ^Vndernach.

OF-IVCVN Offßeina) lucunmj

21. Teller. — Andernach.

IV.LloS Mio«
L lial oben rechts und unten links einen l'nnkt.

O kleiner als die Übrigen Buohstaben. — Vgl. C. I. L* VII

n. 13.%, Ö22.

28. 8chü«8cl. — Andernach.

Der Stempel dreimal wiederholt. — Beide V nnten mebt gana

geaehloMen.

29. Tdler. — ÜDbekannlen Fandorta.

LH
30. a. Tasse. ) - . .

b. Tasse. )
A»««™«*-

a. b. M
b. Bei dieBcm Exemplar der Stempel snm Theil lerstört.
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31. Teller. — Aaderaadi.

Die in der Mitte felilonden BnchHtabenicele mit der Glanr

abf^csprnii'.'f'n. Wohl MlojxcU'ntut) ffedtK

32. Scbäk'heu. — An(i«ni;uh.

h€ B B I C F MeddiCms) ffteH)

33. Kleine Tasse. — Andenneb.

MIN Mim
Der .Stfiiipcl ist MiTollstiindi^' ans^präfd; vor deui S\ n<H-h

eine sciiwaclR- Spur r-incs vertikalen tiUicbes, der indessen kein

HiK'listalK'iirist zu hi-iii scht iiit.

34. Gul'ui^ä au» schwar/.bnuin glaiürtcni Thon. — Bonn.

MONTANI Montani

Das erste N rfleUänfig gebildet -r- Answirts BAIBIVT einge-

ritzt. Bonn. Winckdmannqirogr. 1888, S. 40.

35. TeUer. — Bonn.

NERTVS
Vielleaiit iht der Stempel vorue ouvolUtändig. Nabe liegt:

CobJnerUu, Majnertu» n. B. w.

36. Tasse. — Andemaeb.

NON
Beide N sind rflckl&ofig gebildet — YgL äcbnermans a.a.O.

n. 3922.

37. Napf. — Audcruucb.

N ON II//I

Koenen, B. Jabrb. LXXXVI, S. 166. Die enie Haata des

N ist niebt ansgeprflgt. — Das Zeiclicn nach 0 kann s'^avoIiI fttr

V als ffir ein mit 0 ligirtcs N gelten, da es sebr nahe au 0 ge-

rückt ist.

38. Teller. — Auderuacb.

Ollirvs
Die Lesnng ist niebt gaas xweifeUoe.

39. Sebale. — Andernach.

P S I S C V S Prhcuxf

Die Lesuitf,' (Ks Sleiujals ist iiiclit ganz sicher. P ist durch

Querstrieh ucbeu der liitöta be/.eicla)et. Yoii R fehlt diu Ituuduiig.

0 ist bat wie 0 gebildet — Answirts ist X eingekratrt.

40. TeUer. — Unbekannten Fnndorts.

PVCC4^II
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P iftt zweifellos; V flobeiDt ans 0 conrigjrt za sein. Die Le-

KHii^' TOOCA Hcheint auKpt'schl'WPii.

41. GolatüMleckel. — WalinH^hciulicb KOln.

Die Httlfle des 0 »t viuuisg:epi%t geblieben. Donelbe Stem-

pel bei Kamp a. a. 0. 8. 6 n. 57.

42. Teller. — Unbekannten Knntlorts,

SIGN Slejclujn'duft?

N rflcklanfiff pchildcf und vielleicht mit V ligirt.

43. Urne. — Plmiig bei Kreuznach.

TASCO unter dem Boden

Ob TaHe(i) oder Ta»e(ilU) o(fjßeitia)f Vgl. SebnermanB
a. a. 0. n. 5378—6383. C. I. L. VII n. 1336, 1103.

44. Tdler. — Andernach.

r 0 R N O Tnrnr/^).

Die vordere Hällte des Qucrstriului von T nicht aiugedrttckt.

45. a. Teller.

b. Kleine Tasse. '
Andernach.

Tornos l'ocari

a. TORNOS
VOCARI

b. lORNOS
VOCARI

a. Koeneu, B. Jahrb. LXXXVI S. USh.

b. Der ganze Stempel int sehr undcatlieb aui$gcprägt. Vgl.

G. I. L. VII n. 1336, 1135. Scbnermans a. a. 0. n. 2689.

46. Teller. — Unbekannten Fundorta.

V/A
Da« mittlere Zeichen kann entweder fllr ein gCRtrcckte» S gel-

ten, oder fH 'gehört mm folgenden Zeichen und ist der Vorder-

Hchcukt:! eines iii;iii;;t lhafl auj»gcprägtcu M.
^

47. Kuntpiger Teller. — Unbekannten Fundort«.

VAIIVS KaMM.

Der Mittolstrieh des N nieht ganz denttieh; da» S bat eine

etwas gestreekte Form.

48. Kunpige SehfisscI. — An<Ieniach.

V/.\RVS Varu»

Mit rückläufiger Schrift.
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49. Kompiger Teller. — Köln, Severinsthor.

VII A

Der Stempel wt unvollt<tändig ausgeprägt; da« letzte Zeichen,

von dem noch zwei Sehrägstriclie sichtbar sind, kann A sein.

50. Tiefe SchUs»«el. — Keniagen.

VI A

Der Rest de« Stempels ist unaosgeprägt geblichen.

51. Kumpiger Teller. — Uubekamiteu Fundorts.

XIA
Ein ähnlicher Stempel, welcher ebenfalls unrollständig zn sein

scheint, hei Kamp a. a. 0. S. 8 n. 130.

Hierzu kommt noch eine beträchtliche Anzahl kaum oder

gar nicht leserlicher Stempel. Von ihrer Mitlheihmg hal>c ich hier

am Bo mehr Abstand nehmen zu mtisscn geglaubt, als für eine ge-

treue Wiedergabe der graphischen F'orm durch den Druck, welche

allein die richtige Entzifferung ermöglichen kann, die Mittel fehlten.

Nachträge.

a) Zu den Geschirren aus Terra sigiilata.

Nachdem das vorstehende Vcr/.cichniss liereits abges<'hlossen

und dem Drucke übergeben worden war, sind noch die nachstehen-

den Gefässreste aus Terra sigiilata mit Stcmpelinschriftcn in das

hiesige Provinzial-Mnwum gelangt. Sie stannnen säinmtlich mit

Ausnahme der unter No. 1 und 25 aufgefllhrten J^ttlcke, welche in

einem Grabe nnweit des von Morshansen (Hnnsrück. Kr. St. Goar)

nach Burgen an der Mosel führenden Gcnieindewcgcs gefunden

und No. 8, 15 und IH, welche zu Merkenich nnweit Köln unlängst

ausgegraben worden sind, aus dem römischen Lager bei Grinnuling-

hausen oberhalb Neuss.

1. Schälchen. — A^////////// Am
Das zweite Zeichen ist M gewesen.

2. Schälchen. — AQVITAN Aqtiitanri)

3. Teller. — OFAQVI"^/ Ofißc'mo) Aquitani

4. Flacher Teller. — B A S S I Bai*Hi

5. Schälchen. — 0 F B A S S I
)

öa. Teller. - 0 F B A S S I )
^/"^/''^'»'»^
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6. NApf. — OFCAIVI
Die untere Hälfte der circi letzten ßnctigtaben isl nidit ana-

geprägt. lischst wahrscheinlich Of(fidna) Cabai

7. TellfT. — C * NA V I/// Camvit
Der zweite Bachstabc hi nicht dcutlicii auisgeprägt.

8. Kiunpiger Telter. — CAPRASIVS Capriuiu*

Der dritte und vierte BachBtabe ist mit der Glasur theilweifle

zerstört. — Vgl. G. I. L. VII n. 1336, 230. Sehnermans a. a.O.

n. 1063.

9. Teller. - - C E R M N I Germani

Der erüle BuctiHtalic ist ein deutliches C.

10. SehlUcheii. — SEX IV/////// 8eai!(H) /«»

Der Rest des Stempels ist abgebrochen.

11. Näpfchen. — I N Ö E N \ /// Ingetmii)

T):\8 letzte Zeichen, welches sehr nuuagelhatl beim Abdruck
7.11111 \ orschein ^rekomnu'ii ist, ist V.

12. öehalc. — ÜFIVCVNDI Ofificimij lucundi

13. ScbftlcbeD. — OFIVCVN
Die beiden letsten Bnebstaben des Stempels und nur sehwaeh

zum Vorflchein gekommen; es lässt sich daher auch nieht.entsehei-

dcn, ob N mit D in ciiiom Zeichen ligirt war.

14. T< l!( r - 0 F - L A B I O Offßcinaj Lainn(nU)

Die luiicro llaKtc des 8chlu8S-0 ist abgebrochen.

15. Knmpiger Teller. — LV0 1 V S I// Zwcttw f{ecU)

Das ' leiste Zeichen, weleb« F war, ist mangelhalt aosgeprigt.

— Vgl. Schnermans a. a. 0. n. SO.'M).

16. Teller. — OF-AACCAR Opfldmi) Marrnr'i)

Der Pnnkt nach F ist, wa;? sich tlurch den Druck nicht wie-

dergeben lässt, unter 4en unteren iiorizoutalstrich des F gesetzt.

17. Tasse. --MEBBIR1VSF M«mnm f(eeU)

Beide D sind gestriehen.

18. Schale. — M I N V T V S mwStu»
S ist rüeklänfij^r gebildet.

19. Teller. - ) F N^VRHIIHIji

Die untere Hälfte der vier ersten Buchstaben ist jetzt ausge-

brochen, feroer sind die bdden ersten Zeichen OF sehr mdeutlich

ausgeprägt

20. Teller. — 0 F • P R I M Of(ficina) Pnm(i)

21. Omamentirte Schale. — ///F PRIMI [OjfCfi&na) Frimi
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22. Teller. — ///^»ARTVSF iQjuaHua frecit)

Von Q ist bloss ein Rest de« Sehwan/es sowie von dem «laniuf

folgenden mit A ligirtcn V der untere Theil des ersten Selienkels

erhalten; das» Uebrigc abgebrochen.

23. Tasse. — Q V I//N Quinfti/J

Zwisehen I und N ist ein grösserer Zwisehenraum als zwischen

den übrigen Huehstahen; indessen seheint uiehts zu fehlen. — I ist

nur sehr sehwaeh erkennbar.

24. Sehälchen. — SALVETV .'<(tlrc tu?

Vgl. C. 1, L. XII n. 5686, 780. Selinernians, Sigles tig.

u. 4895.

25. Teller. — SVCCESSI HiurexHi

Vgl. .lahresbericht der Gesellseh. f. nütz!. Forschung, zu Trier

1863/64 S. 36.

26. Ornament irte tiefe Sehale. — 0 F V I T A •

Der llorizontalstrieh des T ist sehr kurz gebildet; A hat kei-

nen Querstrich.

27. Teller. — XcATHi Rosette Xsanthi

Der ütenipel hat die (testalt eines rechten Fusses, dessen Ze-

hen die Rosette bedeckt. — Die Buchstaben ANTH sind in einem

Zeichen verbunden.

b) Zu den Thongela.ssen mit eingekratzten Inschriften.

Für die in diesen Jahrbüchern Heft LX XXVII S. 80 f. ver-

öffi'utliclite hischrift. deren Ztige freilich nicht genau ty]«»granhisch

wiedergegeben sind, hat mir kdr/lich Herr Dr. Hone in Düsseldorf

eine Deutung mitgetlieilt, welche ich mit seiner gütigen Erlaubniss

hier geln?, namlieh

i'iigfuentum) Lttximi,

Nach nochmaliger Hesichtignng des Originals kann ich diese

Lesung bestätigen; nur scheinen mir die Zeichen am »Sehluss des

zweiten Wortes nicht sowohl ein einfaches I als vielmehr U oder L

mit herabgezogenenj llorizontalstrieh und folgendem I zu sein.

c) Zu S4»nstigen Thougctas!<en mit Inschrift.

Unter dem neuesten Zuwachs, welchen das hiesige Provinzial-

nuiseuni durch die Ausgrabungen im Römerlager 1km Grimmling-

hausen erhalten hat, la*tindet sieh unter Anderem auch ein Bruch-

stück einer jeuer Tigel aus weissem Thon mit umfallendem Räude
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vod AoflgiiM an der dnen Seite, wdehe nan vielfach fitr HOreer

erklärt hat. Vgl. C. I. L. X p. 864. Zu beiden Seiten des Aiu»-

guKHcs fiiulot sich, wie die nachstehende Abbildung zeigt, der Name
des Fabrikauten

GATISIVS GRATVSI///.
also C. Atisiujt Gratus [[ecitj, in »ehr scliöiicu ZUgcn eingedrückt.

Dieier Falnikant ist sdion durch fthntiebe Cfcaehirre aus dem Nai^

bonenslKhen OaUien bekannk (aLL.XII n. 5685, 3), dureh welche

ngleieh erliärtet wird, dass das nach Oratm auf unserem Ezem*

plar unvollstttndig ansgqprftgte Zeiehra F s= f(eeitj ist.
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2. Zwei rtfmische Bronzefunde au» Ktfin.

Von

E. SduMffhMUMU

Hierzu Tafel L

Beide Oegenilinde, die Statuette eines Mannes in der Tunika

und eine Bronzeplatte mit der Darstellung eines Triton gehören der

Saniinlnnir do« Herrn Ko^rieruiif^s-Iianmci'iters \V. F'oret in Köln

an und wnrdeu bei der liuuuer Wiuckeimuuusleier am December

1889 vorgezeigt.

1. Die 13 <9n holie, in KGln geAmdene Bronzestatnette zeigt

einen birtigen Mann, der einen unter der Brust gegürteten Mantel mit

AradOchem trä^t; er hat keine Kopfbedeckung, seine POsse sind mit

vom zngCRchnürti'H StictVln l)ckk'idot. Sein roehtcr Ann war. wie der

über der Mitte ahgcbroehene Vorderarm erkennen lässt, gehoben, sein

linker hängt herab und bat in der ge^ehlosseueu Hand einen Gregen-

atand gehalten. Sehen der Besitzer der Statuette, Herr Forst, sprach

die Vemrathnng ans, der Mann sei ein Ackerer, der hinter dem Pfluge

stehe und in der linken Hand die Zflgel der vorgespannten Thicrc

halle. Die Wahrseheinliehkeit dieser Deutung' wird eich ergeben,

wenn wir nn.serc Bronzeligur mit den Darstellungen eines Pfiiigers

auf Dünkniälcrn des Altcrtluimä vergleichen. Es sind uns deren

mehrere erhalten. 0. Jahn *) beschreibt solehe auf einem grieehi-

sehen Vasenbilde des Berliner Museums und auf einer jetzt im Lonvre

aufbewahrten griccHi« In n Schale. Auf dem ersten sind 3 Pflüger

dargestellt. diesell)en iialKU zweimal die Pflngster/.e in der rechten

Hand, um den Ptiug niedt iviidrilckeu, aber einer hält den wagcrccht

gestellten Sterz des Pfluges in der linken, in der andern halten

sie dea Stab zum Antreiben der Sinder. Auf der Sehale im Lonm
ist auf der einen Seite «In mit zwei ManUhierai beqiamiter Pflog

1) Rcr. der K. siehe. Oes. d. W. 1867. TsflX 1 und 3. Vgl. Ban-
meist. M-, Dt-ukniiikT des klattriidiea Alterthunw. Mtlnchen n. Lelpiig

188&. L Tat. I, 12% 12i> und 13% 13l>.
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dargestellt, aut dor andern ini en ein Sticigespaim. In beiden Bil-

dern ist CS die recht» Hand des Pfliigcrs, die dea Pflug gefkwt

he«. Die grieduBchen PflOger nnd naekt^ wie ee Heiied opp. 38b

veraolneibt. Hesiod beschreibt anch t^chou den griecbiscben Pflug,

opp. 427. Auf dorn Schilde (K-s Arliilks, ]hmor Tl. XVIII 041

beschreibt, war das Ptiiii^i'u drs Ai kers dar^'istcllt und in der

Odyssee, XVll 298 »childcri er die Düngcrhaulca, die vor den

Thoren de» kOniglicben Hofes aaf Itliaka aafgehftaft waren.

Auf etniakiscben Denknüüem ist die Daretellong des Pflegea

häufig, namentlich auf Urnen. Dfltscbke') cnvähnt eine etraskische

Aschenki'^tc nnf dor ein Mann mit piiiem Pflnp-e einen auf das Knie

gesnnkciieu kne^icr anj^^ifitt. Wiuckeliii iiim Iii 8. 182 sieht in

dieser öfter vorkonimcnden Darhtellong den Eelielins, der bei Marathon

mit dnem P6iigc gegen die Petaer stritt. Man erkennt den ein-

fachen HadLcnpflng. Auf einer etmdüsehen Ibtm» ans Areiaso,

die Baumeister -) nach Micali aMii] ! r. steht der Pfldgcr hinter

den im Joch «rehenden Rindern, in der linken hSit er den Stab, die

rechte Hinxl ist in der Höhe des Pflugsterzes f,'eliiiltei!. berllhrt die-

sen aber noch nicht. Auch die Rinder sind mehr stehend als schrei*

toid dargestellt Anf ddn rOmlsehen Relief ans Arlon in Lnxem*

Imtgf welehes Banmeiater naeh Prat mittheilt*} sind sjfrei Stiere

dem Pflüge vorgespannt nnd dieser ist aus mehrci n Stücken zu-

Bammengcsetzt. Anch hier drfickt der Pflflfrer mit der rechtoi Uand
den Pflutr in den Boden, die Linke hält den Stab.

im .Museum des Lateran befinden sich zwei Bilder des PflUgcrs

anf rOnuaehen Sarkophagen *). Nr. 3S7 ist ein stark besebidigtes

Belief, man ericennt noefa sw«n saaanunengeqManite Binder mit dem
Best eines Pfinges nnd an demscünMi das Stfidi eines darauf ge-

setzten Fnsses tind einer Hand, die Umi Pfluj? gelenkt zn haben

scheint. Nr, 488 zeif^t im obern Feluf di r \'ordei-<eife des an der

via Appia gefundenen Sarkophags eiucu mit gegürteter laugärmeliger

Tonika bdJeideten Mann, der nadi rechts stark awsehreitet, mit

der linken Hand den Griff des siehellbmugen Sterses eines Mnges

1) DütBchke, Antike Bildwerke in Oberitalien II, Leipz. 1875^ & 460.

2) n. R, 0. 1, S. 13. Nr. 15.

3) a. a. 0. Nr, Iß. Vffl. G. F. Prat, Hi-ton. d'Arlou, 1873, PI. 64.

4i Bc Ii n <! 0 r r mi'\ Sc Ii
"< u c, Hiliiwcrkc drs latcraiifiisisclu'ii ^tiisrnm?:.

Leipzig 1867. Nr. 227 und 4»8, abgebildet von (Jarucci, .Mus. Lateran.

. 8. p. 79 nnd 93. l. p. &3.
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erfa.s8t nnd mit einem Stab in der Rechten zwei vorgespamite Oebaen

ansUichelt.

Dr. L. Ton Ran '
. dem wir eine sehr werthvolle nnd ans-

fllhrliche Untersnchnn^ Ober die Geschichte des Pfln^ verdanken

( Bericht Ober die Anthro{K»lo«ren-Versammlung in Frankfnrt a. M. 1882

S. l'M . taml im Berliner Mnsenm eine 53 cm b<»he Maniior^^mppe,

die einen römischen Ptlü^r vorstellt. C. F-ricdrichs cnvähut sie

nicht in seinem Werke: Berliner antike Kunstwerke, DOsseldorf 1868.

Erst anf tod Raa s Veraiilassan^ wnrdc durch Vermittlung des

Herrn Direetors Dr. Bode eine Photographie der Mannorgrnppe

anirefertigt. In dem Vcrzeicbniss der alten Skulpturen der König-

lichen Museen. Berlin 18^.5. ist die Gmppe auf S. 90 unter Nr. 49<> F.

aufpettlhrt: I*flügendcr Mann. Er^nzt die ganze Fignr des Mannes

bis aof die Fö^. die K'^'pfe beider Stiere a. A., 183.3 ans Rom. Ran
beschreibt dieselbe wie fol»t: -Sie stellt einen baarhäuptigen bärti-

gen Mann dar. welcher mit zwei (Jchsen pflügt. Er schreitet kräf-

tig ans: der znrflckstebende linke Fnss ruht anf dem Boden, das

rechte im Knie geb^»gene Bein tritt auf einen Seitenwnlst am Pflug,

um diesen dnrch das Körpergewicht des PflOgers in den Boden zn

drücken. Der Pflog steckt mit dem Schar im Boden. Der deichscl-

artige Pflu^baom ist ein vierkantig zugehauener geschweifter Balken,

der von hinten and unten zwischen den Zogthicren nach vorn nnd oben

binanriäoft nach dem Doppeljoch, das anf dem Nacken der Thiere

anfliegt und dort mittebt breiter Halsriemeu festgehalten «"ird. Der

Pflngbanm ist darch ein viereckiges Loch im Xackenjoch hindnreh-

gesteckt. konunt zwischen den Köpfen der Ochsen zum Vorschein,

wo er frei emprirragcDd endigt. Die Rechte des PflOgers fasst an

seinem obersten Ende deo senkrecht stehenden einfachen Pflugsterz,

um den Pflag zn flihrea, während die Linke hinter dem Sterz

offenbar die Seile fdcr Zfigel getasst hat, um die Ochsen zn

leiten. Die Knke Hand ist zwar leer, allein die ZOgel sieht man
ZQ beiden Seiten des Pflngbaams ans den seitlichen Erhöhnngen des

geschweiften Nackenjochs ans <Jeffuangen hervortreten and nach

hinten bis in die Kreuzgegend der Ochsen verlaufen, wo sie endi-

gen. Man wird sie als anfangs breite Lederriemen zn betrachten

haben, die von der linken Hand gefasst waren." Ran bemerkt,

dass diese Darstellang eines PflOgers als Marmormndbild einzig

Em römischer Pflüg*r. Vortrag von Dr. L. von Ran, Frankfort
a M. 1888l
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dastehe. Die erueuteu l'hcilc dc8 Bildwcrkcä sind aiu ciuem mehr
- grobkOimgen Maimcn' und mit minderer Geschiokliclikeit md Sor^-

BMiikeit- angefertigt ab die alten. Es ist nicht sn lingnsBi dass die

Qmppe in ihren nrsprfltaigliehen Theüen einen antiken Kindmek

Die hier «teli«n<l« Zvicliiiuuff der Berliner UannorKrupii« fot OMh
dar Yon Bsn favalMiMii Pbotogntptai« in v«rid«liivt«B Unum ttCurtlft

nuMhi Ab dnen Orand daftlr, dass die Gruppe nicht etwa ein

Werk der BeDaissanc-c ist, fllhrt Ran das Missvcrliältniss der Grösse

dcH Pfln^jrs nud der der Ziifr'^oliscü w iiiir. wie it f^lauht, dit' I'cr-

8(m des Pflüp^ors in ein hellt res Licht -t strllt werden s<»llto. Das kann

Dicht ein Einfall des ergänzenden KUiiütlerH gewciM^Hcin, da durch

die Erhaltnag des nntersten Theib der FOsse des Püflgers die

GrOssenTerhSltnisK seiner Gestalt gegeben waren. Anf einem rfini-

sehen Sarkophag, der znni Cfrabmal eines Ehepaares gchßrte, ist in

halherliahencr Arbeit ein Pflfl^er ausn^ehancn, bei welelicni da«

gerü;;te Missvcrhältniss noch stilrker hervortritt 'Sjion, Miseell.

ernd. antiq. IX. p. 1263j. Das Doppeljuch und die PtiUguug mit

awei Stieren waren im alten Rom und selbst noch in der ältesten
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cbriHtlieben Z«it GnÜMtein d*» Pooti;* in Lobik Peret't Caumabes
de ß/ime. Pari« \\>L V. PI. XFI. 3 Wahix»rb« d«r Leidea

nnd Vn-adKn «ies ebdicbeo Lebcas. i«t !«€lir walin»rb«äilich.

da»« anf-h die Berliner Marroorjrnippe dem »leiebeii Zwedtc diente.

Der VerfaiMer RcblieMt anf da« höbe .\Jter der Berliner Mann'»r-

ffmpjM; wegen der mrf^lüf^ Wiedergabe des alrnVmi^eben N'acken-

ymhen. Nirgends ist dieM Einriebtang so klar and deatlieh wieder-

gegelien. Üer nerkantige PAagbaam. darcb die entspreebende Oeff-

nong darchge^tec'kt, liegt darin anbewegUeb. wäbrend ^ter der

rand«: PHogbalken, darcb ein rande^ Loeb am Joch gesteckt, eine

l>rehang de» PHages nach den Seiten zaliess.

Keiner der römischen Scbriftjrteller. weder Cato. Vam>, Colu-

mella. I'alladin>«, Plinius, noch Virgil beschreibt die Pdagbefestigang am
Na4;kcnjocb, wie wir sie am Berliner Kandbild sehen. Demnach

mann der unbewegliche Pflng vor ihrer Zeit in Gebraach gewesen

sein. Cat«», <ler früheste dieser Schriftsteller, starb 149 v. Chr.; der

Pllug der Berliner Gnippe dttrAe daher etwa um v. Chr. äblicb

gewesen sein. Er gestattete, wenn die .\rbeit gethan war. den

PHiig ningckchrt durch daj< viereckige Loch in stecken, so das.s

dessen unterster Thcil, nachdem das Schar abgenommen war. über

den Köpfen der Ochsen schwebte and das Ende des Pflugbanms

zwischen den HinterfllHsen der Thiere auf dem Boden nachschleifte.

Das ist das Aratrum suspeu^ain, womit die Ackergespanne vom

Fehle heimkehrten. Auf Münzen der Familie Cassia *106—16

V. Chr.; sieht man die llandlial>e des Pffags in der Lnft schweben.

Die LcitwMle oder Le<k'r/.ügel deuten auf dieselbe Zeit. Sie sind

auf dem oben erwähnten Sarkophage des Ehepaares dargestellt und

finden sich mehrfach anf Münzen der Gens Inlia (106 t. Chr. bis

41 n. Chr.).

Spätere Schriftsteller verwerfen die Zügel, C(damella verlangt

das Lenken der Zugthierc durch Zuruf. Weder griechische noch

ctrunkisclic norti umhriscbe Pfluggespanne zeigen die Anwesenheit

der Zügel, welche zuerst auf Consulannünzen erscheinen und bis

zum Beginne unserer Zeitrechnung in Rom allgemein üblich gewe-

sen zu sein scheinen. Auch die Bauart des Pfluges ist eine sehr

nlt<; F<»rm desselben, wobei es nöthig war, dass der Pflüger mit

Reinem (Gewicht das Gcräthe in den Boden drückte. So ein etrari-

sclior, aus Erz gegossen, in Arczzo gefunden, ist im Kircher'schen

Museum zu Rom. Anf einer weissen Marmorplatte im Palast der
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Portü ist ein Pflttger mit einem Gespann dargtistellt, er ist abgebii-

iet UA Lneaa Paetits (De menmirifl et ponderibiu romaim et gnuseit

in Gneyii Thentir. Antiq. Rom. Lngd. Bat 1699). Während der Pfltt-

ger mit der Linken den Pflug fBhrt, tritt er mit dem linken Fasse anf

denselben. Dieser Itt^sti ht aus einem einzif^oii liackeufrinuif,' ^'tn\ aeli-

sencn Hnlze. Auch auf antiken gesclmittfiu-ii Steinen und ("(»iisu-

lanuönKeu der Gens Maria kommen äimliehe alterthUmliciie Furuien

Tor. Rio mgt, dMS man daen Pflag ao» der nJlcbBten Umgebung

der Stadt Rom vor nch hatie, das gehe ans seiner Banart and Be-

Spanmaig lierror. Er tadelt es, das Schwarte ihn als einen kam-

panisofaen b^eicbnct habe. In (^nmpanien gcbranehte man ein dem

mflrben Boden entsprechendes kloiues Oeräthe, während in dem

schweren Boden der römischen Campagim schwere Pflüge und starke

Zagthiere eri^erUch waren ond es noeh heute sind. Dieser An-

forderaog entqiridit das Beriiner Rnndhild voliatlndig. Da die Ge-

stalt de« PflAgers in denwelbra vm gr^ssten Theil er<?anKt ist, so

kann sie, strcn«; prnommen. «rar nicht mit cintr andern antiken

Darsteünng in Vergleich gebracht oder xur Eikliinni^'^ derselben

benutzt werden. Aber es ist möglich, dass das Berliner RimdbUd

lehott im Alterthom erginxt worden ist, oder, wenn anofa in .sp&te-

lerZeit, doeh nach enen antiken Vorbild. Da man diese Mfiglieb-

keit nicht bestreiten kann, seien einige Bemerkungen gestattet.

Der rrtmisi lic PflUger und di-^ Krdiier Statuette tragen eine Tunika,

die bei jcnoni, rinein wannen liunmelsstrieh entspreclieml, kürzer

nnd von dilnnem Stofi'e ist, die Aermel sind hochaQfgescliür/.t, der

Aekerer der rOmisehen Campagna trägt im Rttoken seni«! Sonuner-

hnt Der römisehe Bauer Tca Kdb bat dnea nrnntelartigeD Book

von dickem Tnch, >Tie man a«s den groben Fatten soblieaMn kann,

nvA am Halse Meht man. dass er unter dieser Tunika noeh ein

Hemd oder ein l'nterkleid hat. licidt* Miiuner trafen Stiefel, ln-ide

haben lockiges Haar und Bart. Wenn die KOluer Statuette wirk-

fieh einm Aekwer dMstdlt, so ist er naeh Gcaiefatsbildmig nnd

RaaT' eher ein Rlimer, 4er den rbeiniseben Aeker baut, als ein Oer« *

mane oder (ballier. Da die Kleidung dem rhdniseben Klim« cnt-

spreeheiul ist. wird da« kleine Bildwerk auch wohl am Rhein ge-

fertigt nein. Dieser Mann ist nudir stellend als schreitend dargestellt;

auf der Bronze von Arraxo steht der PtiUgcr ebenfalls hinter dem

Plage. Der herabgelassene linke Arm nnseier Figur, die in der

gesdiloisen«! linken Hand etwas gefasst bat, gleieht in setner Hal-

Abrb. d. Vflr. T. Altarthfr. t« BMM, hXtXlX, b
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tnng genan dem des rüniischeu PflQgers der Berliuer firappe, der mit

der iinkeu Haiid die ZU/rel pefasnt Latte. Aber diese Hand kann

aacb einen wa^erecht gestellten Pflugsterz zu (atinen im Begriffe

sein. Der rechte Ami i^t zu sehr geiiuben, um deu Ptlng zu fassen,

doch könnte die rccLte Hand den Stab gehalten haben, um die

Thiere anzutreiben.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass gegen die zunächst aus

der Kleidung hergenommene Deutung, die Kölner Statuette stelle

einen PflUger dar, der Umstand von grossem Gewichte ist, dass

für die urKprflugliclie Verbindung der Figur mit einem Pfluggesfxami

kein sicheres Merkmal vorhanden ist; man kann nur zugeben, dass

die linke geschlossene Hand die ZOgel eines Gespanns oder die

Handhabe eines Pfluges gefasst haben kann. Die Deutung der Figur

als PflUgcr ist keineswegs sicher, diese könnte auch einen Fuhnuauu

darstellen, der in der einen Hand die Zügel eines Gespanns, in der

andern die Peitsche hielt. Aber eine so inhaltlose Darstellung ent-

spricht nicht dem Geiste der antiken Kunst.

Auf Tafel I, Figur 1 ist die Statuette in natürlicher Grösse

dargestellt.

2. Der zweite Fund, der vor dem Weiherthore von Köln au

der Nordseite der Luxemburger Strasse gemacht worden ist, besteht

in einer ovalen Hronzeplatte mit dem Gesichte eines Triton. Diese

Maske ist zuerst gegossen und dann cisclirt, sie ist 205 mm lang

und 110 mm breit und wiegt 510 gr. Sie ist an den dickeren

Stellen etwas stärker als 3 mm und nimmt nach den Rändern bis

etwas unter 2 mm ab. Die untere Spitze des Kinubartes ist abge-

brochen, anscheinend auf eine Länge von 1/) cm. Ebenso ist die

Haarlocke neben dem linken Ohr der Maske auf 1,3 cm Breite ab-

gebrochen, sonst würde sie an dieser Stelle 120 mm breit sein. Der

Triton ist als Faun mit gespitzten Ohren dargestellt. Die schöne

regelmässige und fein ausgearbeitete Gcsichtsbildung deutet auf die

beste Zeit der römischen Kunstthätigkcit. Der Ausdruck der Züge

ist nicht der eines Faun, sondern mehr der des Neptun, der durch

die freundlichere Miene, wie schon Winckelmann hervorhob, sich

vom Jupiter unterscheidet, dem er durch das tippige Lockenhaar

gleicht. Die Pupillen beider Augen sind ausgeschnitten und war

vielleicht an ihrer Stelle ein anderes Metall oder ein Edelstein ein-

gesetzt. Die Haarlocken des Triton hängen herab wie vom Wasser

triefend, im Barte steckt jcderseits ein kleiner Delphin, dessen Kopf
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oiiten, dessen Schwanzflosse oben zwischen den Haaren hervorblickt,

Aus der ätiriie nnd aus beiden Wangen wächst eine Fisohfloflse

hcrror; ans ^tm Haupte siebt man oben zwei Kiebflseheeren hervor-

treten. Ein ahnfiehes Bild eines Triton anf eineui in England ge-

fundenen Mosaik findet sich bei Dnruy ') dargestellt. Krebsscheeren

finden sich anch am Haupte der Amphitritc *). Auch FliiP«j^ötter

werden am Haupte luit Krebsschecrcn dargestellt. Auch fuhrt

Winckelmann') bei den kolossalen Tritoneuköpfeu der Villa Albani

nonfedem an, die Uber den Angea, auf den Baeken, anf der Nase

md mn das Kinn benim hervorwaebaen. Von vor2tigfieher Kunst

ist ein kolossaler Ko[)f des Triton in der Villa Medici *). Er hat

Flossfedom statt der Aug^enhranen. rlie^eltHMt l.nifen ihm quer über

die Backen uml die XaKC und drehen sieh dann /.lun Kinn.

Meyer erwähnt daselUt (IV, H. 138j in einer Note eine Hernie

dei Vatiluuiiseben Mnsenms, die man des edten würdigen Ansdmeks

wegen Anfangs ftkr ein Bild des Okeanos hielt, Hm. Pio-CSem. VI
p. 5—7. Dagegen ist der edle Kopf mit Krehsscheeren auf einer

Ära der Villa Borghof^o, (iber dem siih die Knjtlc der Dinn.i und

des Hesperus befinden, wohl mit Winckelmanti iMumiin. ant.

incdit. Nr. 21) für den des Okeanns ku halten. Meyer gedenkt

ftmer eines TM/bim im Hoaeo Capitoüno, den man der spitzen

Ohren wegen fdr einen Faun gehalten hatte. An einer Doppd-
herme daselbst sind die Fiossfedem um die Angen Iwsonders

deutlich. In der Gruppe eines Triton mit einer Nymphe und

iswci Amoretten (Mus. Pio-Clement. i. Tav. .'^4) hat der erste zwei

Krebflscbeercn auf dem Kopfe und die Ohren eines Faun, in der

Lhiken hilt er ein Horn, sein Leib geht in «inen Fiscbleib mit

sweigetheiltem Schwänze tlbcr. Sein Gesichtsansdmek ist schwer^

mtltbig. Ebendaselbst ist auf Tav. 35 ein bei Tivoli gefundener

Triton in halber Figur mit Bl^ittpfbur/i-n um Unh nnd Schnltfr ab-

gebildet. Auf Tav. 33 des liandcs 1\ sind Triloncn mit Nereiden

dargestellt, die sich anf einem Sarkophage befinden. Im Bande VII,

Tav« 46 desselben Werkes ist ein Mosaik mit Tritoncn, Nymphen

1) Duruy, Cfschiilitc^ dvti römisdien Kaiserrdchs» deatsclt von O.
Uertzberg. Leipzig 1889. S. 498.

2) Wtnckelmann, Oes. Werke. Donanesdtingen 1835. IX, 8.84.

3) a. a. O. IV. 8. 138.

4) Winckelmann, Mouiim. anL inedit. Roma 1767 Nr. 35 und Oes.

Werke VII, S. 373.
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uud MeeruDgclieuern abguliildct und beHcbriebcn, das bei Otricoli

gefunden wurde und wabrscbcinlich den Saal einer Therme ge-

scbniUckt bat. Häufig sind die Darstellungen von Trituueu allein oder

mit Nereiden auf gcscbnittenen Steinen. Winckelmaun, a. a. 0.

IX. S. 382, beschreibt deren fllnfzehn. Kr fllbrt ebendaselbst, S. 178

an, dass man einen Triton oder Meergott auf dem Helme einer

Pallas auf SilbenuUnzen der Stadt Thunum sehe, was auf den Bei-

namen dieser (lüttin Trituuia abziele. Es giebt eine Statue des

Poseidon in der Villa Mcdiei, die einzige, welche Winckelmann
kannte, neben deren rechtem Beine bis /um Knie reichend sich der

Torso eines Triton befindet '). Tritoncn mit grossen Muscheln sind

auf der Stoa des pergamenischen Altars dargestellt. Auch das

Britische Museum besitzt einen schönen Triton von Delos, der von

einem Friesrelief zu stammen scheint*).

Triton ist der Sohn des Poseidon und der Amphitritc und

wohnt mit diesen im goldneu Palaste auf dem Grunde des Meeres').

Er gebraucht eine Muschel als Trompete und bläst sie auf Befehl-

des Poseidon, um die empörten Wogen des Meeres zu bcsiinftigen

oder um die Giganten in Schrecken zu setzen. Ovid, Mctam. I

schildert, wie auf sein Blasen die Wasser sich zurückzogen, welche

zur Zeit der Dcukalionischen Flnth die Epde bedeckten. In der

alten Kunst werden häufig mehrere Tritonen dargestellt, wie auch

Pan, Silon und Priapus in der Mehrzahl genannt werden. Pausanias

(IX, 21. 1) sagt von ihnen: sie haben grünes Haupthaar, feine harte

Schuppen, Kiemen unter den Ohren, menschliche Nase, breiten

Mmid mit Thierzähnen, meergrüne Augen, ihre Hände, Finger und

Nägel sind rauh wie die Oberfläche der Muscheln, statt der Füsse

haben sie einen Schweif wie die Delphine. Sie waren nach Pau-

sanias (II, 1. 7) dargestellt im Tempel des Poseidon auf dem korin-

thischen Isthmus, ferner im Tempel des Dionysos zu Tanagra ond

um Giebel des Satumtcmpels in Rom*).

Mancherlei Sagen knüpfen sich an den Triton. Nach Plinius

H. N. IX. 4 wurde dem Kaiser Tiberius von Olysippo (Lissabon)

1) An hHolog. Zeit. 1885, S. 283.

2) An-hilol. Z«-it. 1882. .S. M4 u. SC^.

;ii Homer, II. XIII, 20; Henlod, Theog. 931; Herodot IV, 179.

4) .Muc-rnbius .Snt. 1, K. Vgl. W i u c k e 1 m n ii n, Muimni. aiit. iuedit.

I>. VM und Nr. 102.
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beriebtot, dus man einen Triton von bekannten Gestalt ge-

geben nnd in einer HoUe auf der Moaebd babe blaaen bOran.

PansaniiM erz&hlt (IX, 20. 4), dass die Wribcr von Tanagra in

Batten nach den barchipclipn Orgien r.m Reinigung im Meere

badeten und da habe ilimu der Triton im Wasser nacbjrestellt.

Sie hätten den Dionysos angerufen, ihnen /.u Hülfe za kommen-,

der bftbe sie «rb<M nnd den Triton im Kampfe tlberwflltigt. Na«^
«ner andern Sage babe der Triton, io oft Viebbeerden an das

Meer getrieben wurden, einige Thierc gcranbt. Die Tanagr&er

hfttten i^in eii^pt mit einem Reehn- Wrin tranken gemacht und

einer von ihnen hätte ihm den Kopf abgeschlagen. Weil sie ihn

betrunken fanden, meinten sie, Dionysos habe ihn getOdtet. Pausa-

nias sagt aneh, daas der Triton im Tempel des Dionysos von Tana-

gra nocb wnnderbarer sd, ab das dort befindliche Bildwerk des

Dionysos von Tanagra, welches Kalands fertigte, der in der eisten

Hälfte des 5. Jahrb. V. Chr. li'btc Anf riner von Imhoof-Bhimer
veröffentlichten Mflnze von l anaui \' ist ein Dionvfäos dargestellt,

SB dessen Fussen ein Triton am Uvden liegt. Zwei hentter erhal-

tene MflnsNi denelbtti Art beibden sieh im britiaohen Mnsemn nnd

in Berlm. Wohl mit Beeht mmntbet Wolters*), dass der Dionysos

der MUnze auf das von Pansanias erwähnte Tempelbild zurtlckweise;

der Stcnipelsehncidcr bat aber den Kopf dem Triton wiedergegeben,

der tlberluiui)t nicht ein Kunstwerk, sondern ein Naturwnnder frewesen

zrx sein scheine. Pansanias fitgt bei jener Stelle noch hiiucu, das« er

einen andern Triton anter Aen Sehenswllrdigkeilen sn Ron bemerkt

habe mid giebt darauf eine natorgetrene Besehreibnng der Tritonen*

Aneh zählt er noch eine ganze Reihe merkwürdiger Thierc auf.

Aclian berichtet, dass Dt-ujostratiis in Tanagra einen einbalsiunirtt-u

Triton gesehen babe, ohne Kopf, der durch die Zeit zerstrirt war.

Es ist bekamU, dass im Alterthuiu in den Tempeln is'atnrmerk-

wdrdigkeiten asfbewahrt wurden, wie im Mittehdter in den KUrehen.

Friedlftnder') führt sahlreiehe Beispiele der Art anf. PUnins

sagt, die grössten Elcphantenzähne sehe mau in den Tempeln; im

l'^i>itempe! zu Caesarea l»c'\vahrte man ein Krokodil. Im Ti-nipcl der

Jano-Astarte zu Cartbfigu wareu drei Felle behaarter wilder Weiber

1) Arcbttol. Zeit, im, S. 25&.

8) P. Wolters, ArchloL Zdt 1S8&, 8.268.

8) Darstellwgen ans der Sittengesdilchte Bons. 1881. II, S. 164^
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aufgehängt ' I, w-elcbe die C«rtluig«r an 4er WestkOete AfirikM er-

bettlet hatten. £& warcu OorillaB.

Die bekannte Tritonenhildnng: g^icbt aoch Acsehyliu peinem

Mccrglauko». Die btelle lautet oacb Droysens Uebereetznng and

Ergiittiiiig:

Und echoD naht er and taneht

MW dw Flntii empor — «du mcMehgeetallig Wnnderiiild,

TOn Wawier triefend",

— „der Lippe dicht and dicht der heUen Wange Saarn

bartüber^battet*',

tB sebem micUiieeiMa Flaebleib abd f^Meaaduieeikeii, Hu-

aefaeb, Seetang" eingewaehaen.

Naeh Winekelmann (VIL S. 373) hesebreiirt ancli PhOo-

atmtaa (II Icod. 15, p. 833) ein Gemidde, welcbea den Olankoe dar-

stellt aait Fischflossen statt der Augenbranen.

Wom die Brnnzcplatte mit dem Tritonenbild pedient bat,

darflber lässt sich katiüi eine Vennuthuug äussern. Sie ist zu schwer,

ab deusH sie ciu Theü einer KUstang gewesen wäre. Sie muMi zur

YeRiening irgend einea Gegenstandes gedient haben, vielleielit

an einer Bronaetiillre, an einem Pnmksebilde, an einer Kiele. Es
ist an ihr nidits vorbanden, woraus anf die Art ihrer Befestignog

gescblosfsen wenkn könnte. Vielleicht war sie anfgelOtbet und die

Löthma«)^ int, wie es bäniig beobaebtet wird, durch Oxydation spar-

los TCnicbwuuden.

Anf Tafel I, Figor 2 ist die Tritomnaslie In Vs Qtm» dar-

geatellt.

AI» der Druck di^e» Anflsatzcs Ijcendct war, wurde in Kdln,

alf ein Fund bei 8t. flcrenTi. eine mit der hier beseliriebenen jren.in

ilberciußtiiunicnde lirouätcuia^ke gefunden, di(! f?ieh auf den ersten

Blick als aus derselben Form bcrrfllircud erkennen lies», bei näherer

Beeicbtignng aber, die loh mit Herrn Prof. Klein vornahm, als ein

AbgnsB der im Besitze des Herrn Forst befindlichen ei^b. Aneh

Professor Lnschkc hatte die Fälschung erkannt. E« ist lehrreich, die

Merkmale nnd Verschie<lenhciten aTtzn^reben, die sieh tHa Beweise der

Fiischnnir an dem Nachguss erkennen lies.<ien.

Die letihat'te blaugrOnc Färbung der matten l'atina au diei^er

gldeht dem Oxyd, welches steh mit Siwen an Bronaen henrorhnngen

1) BaiUHS PeripL IB. Plimna, H. nat. VI. a&
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IM. An der OriginalpUtte iit unten etn Stttek abgebrochen, man
Bieht den Brachrand, am Abgvw fehlt daMelbe Stflck, aber die

Bmclifläclie ist iiklit erkennbar. Jene hat aip linken Rande oben

einen klaffenden Riss nnd anten einen feineren, der Abguss zeigt

an beiden >Steüen eine Kinne, die Iii^«>c sind zugelOthet, an der

oberen sind die anaeinandergebogcnen ßaudcr des Risaes wieder zu-

lammengdiammert; in Folge dessen ist hier dn Stflek der ftronze

ahgebrocben. Der Abguss gleicht einem Gn88C au» derselben Furni,

der gar nicht ciselirt ist. Alle feinere Ansarlwitung fehlt, was sich

zumal an den Köpfen der im Rart steekcnden kleinen Delphine

zeigt. Auch fehlt die feine Zeichnung auf der Wangenflosse des

Triton and auf dem Tritonschwanze. An beiden Platten ist der

Sdtennnd unten abgeflaoht, nur am Originale sieht man mit der

Lupe hier den Feüetrioh. Am linken Ohr hat der Abguss einen

Ausbruch, so dass etwas von der Ohrleistc fehlt, auch fehlt ihm

die Haarlocke unter der linken Krebsscheere, am Ornndc derselben

hängt eine ßronzemasse an; die Tupilleu sind weniger aui>gebohrt.

Das Original ist eine gerade, fast conoave Platte» der Abguss ist im

ungekehrtan Sinne gÄrlmnrt, an diesem ttsih&k die Krebasoheeren

mehr naeh vom ond die linke ist am Ende weniger geöffnet. Diese

Verbiegnngen können dadurch hervorgebracht sein, dass Ober das

Original zuerst eine Oflatine-Forni gemacht wurde und mittels dieser

ein Gypsüiodtii. daw zum Bronzeguss in Sand geformt wurde. Auf

dem linken Kandc des Abgusses zeigt die Bronxe gelbliche Messiug-

iarbe, am reohten ist sie rdtblioh wie am Originale.
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3. Sommerlager des Varus in Deutschland 9 nach Chr.

Von

Dr. neppte

Die bisherigen Darstelinngen der VaniBwrhlacht und die Bc-

»ichreibanpen des Srhlachtfoldoi» tsotzcn irpond einen Pnnkt an der

Weser n»ler weutlich von «lieficm Flnsse voraus, wo Varns im Sommer-

lager gestanden liahe. und nehmen dann irgend eine Riehtnng an,

in der die Römer von dort zum Kheine hin abmarsehirt f*eien. So

läK»t die neuste Schrift von Dr. E. DUnzcIraann S. 17 dan Heer

von Felstehaupen l>ei Diepholz nach Hnnteburg ziehen, die alte von

floHtermeier S. H'J—114 von iVtershagen nhcr Detmold nach Neu-

han«, Monimsen von Minden nach Hramfche, Knoke von Rhenic

nach Iburg, v. Wersehe von Vlotho nach Eliten, Müller von

Varenholz über Melle nach der Harenan, v. Abend roth von Rinteln

Uber Lemgo nach der D<»reni*ehlncht, F. K. von <ler Varenburg auf

dem Rintelschcn Hagen Uber Blonilierg nach PatlerlHirn, Fein von

Ohsen bei Ilanieln Uber Pyrmont nach dem Winfelde oberhalb Hci-

ligenkirchen. Uöttger von Herford durch die Dürensciducht nach

Beckum, Höfcr von Schötmar nach Oerlinghausen, Schierenberg
vf»n Horn nach Ringboke, v. Zuy«ltwyek von Stadtliergc an der

Dimel Uber Driburg nach Bielefeld, CÜefers von Elsen durch die

Dörenschlucht nach Salzufeln, v, Stanifort von LippHii)ringc nach

Bergheim. So lange wir unsere Darstellung mit einer .-Vnnahmc

beginnen, und nnseni Beweis mit Wenn anfangen, ftillt djis Ergeb-

nisH in den Bereich der Venunthungen, und kann von einer strengen

Geschichtsforschung weder als Thatsache nngenommen, noch weiter

als solche verwerthet werden. Es sei mir deshalb hier der Versuch

gestattet, ob es nicht möglich ist, mit den uns bis jetzt zu Gebote

stehenden Mitteln, nämlich den Uberlieferten (U'schichtsquellcn und

gefundenen Inschriften, sowie den gemachten Ortsautersacbungen,
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die Frage nit Bestnuintiieii m beantworten, wo Varns Tor der

Sehlfteht gestsadeo habe, wie seine Trnppenstellmng ge-

wesen »ei. nnd nach welcher Eirhtunjy er abge/ogren.

Was die un» erhaltene Ueberliefcrung betrifft, so hat in diesen

Jahrbüchern Heft 8d Asbach eingehend davun gehandelt, nnd ich

kamt iDibcHMideie die jüigabeii fhet Horm auf S. 37->-44 deialt

weitere Grflade mtentfltien. Der aehejnbaie Widerapreeh jedoeh

swiMhea diesem Getichielitteliraiber nnd Dio ver»ehwliidel, wem
man Rieht, wie der Letztere eben den Zng des Vani». nnf den

Florns nur kurz rait den Worten .niliil illa caede per jialudeB ))er-

f[Vic »ilviAh cnientios'' hinweist, durch eine utusUindlielie Bet*ciirei-

bnng in drei Ka|iiteln danteOt. . Mommeen ngt in aeiner ROmi-

aehen Oeaehiehte V*. 41: ,,Der diontaalie Beridil, der douge, der

diese Kata^ti-opbe in einigem Zusammenhange Überliefert, erkürt

den Verlauf derselben in genllgcndcr Weise", was sich anch in

dieser Abhandlung als richtig ergeben wird; dennoch ist es ein

Ol&ck, dass wir znr Yergleichnng nnd Bestätigung nnd damit

sim ToUcB Veraliiidiiiaa and Bewoae aiteh die fllnrigeii Qnelleo

bealtaco.

Kr Kei mir erlaubt, cini^-e Bemerkungen (Iber den Werth bei-

zul'lifren, den diese Quellen tilr die gegenwärtige AbhaiuHnnp* haben.

Floms sagt II, 30 ed. Halm am Ende: „Die Feldzeichen nnd xwei

Adler beaitie& Ae Bariwren noeh jet/.t; den dritten kradi der

Fahnentriger ab, damit er nielit in die Hftnde der Feinde ktme,

tmg ihn versteckt in winer Ollrteltasche, und verbarg ihn so im

blnti^reii 8uni]ife.'^ Nun aber wurde der erste von diesen Aillern

nach Tac. Ann. I, KU im Somumit lö n. Chr. wieder cr«»l»ert, und

es ist somit das „Bellom Gcrmaiiicunr vor diesem Jahre gcschriehcu.

Der Amdmdi „adfame barliari poesideDt'' aetat aber xagleiek vranna,

dae» aekon eine gewine Zeit naeh der VamaiokkMskt verfloaaen war,

Wftkfcnd welcher man das Verlorene ivieder zn gewinnen gehofft

hntfe. Ks sind dieses die drri Jtdiri' 10 12, in denen na<,*h Vell. II IlM

Tjberius zunächst die Ühein^Teuzc durch VerHtiirkwng der Kestungen

sicherte, dann auch durch VcrwUstuiig des jeiiHeitigcii Uten» die

OerauHMn Tom Uebergange abaekreekte, aowie daa gieiekfalla nn-

JvMg gewordene GaUtea niederkteh. Wenn Floraa mit d«i Worten

schUeast: „Durch di«9e Niederiage ist es geaebehen, daas die rO>

mische Herrnehaft, dio am Gestade dcR Ozeans nicht stehen geblie-

ben war, am Uier des Kbetnes still stand", so finden wir dieses
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fmam tntffnehftd der Saellac« im Anfaojre des Jahr» 13 n. Ckr^

ab T:''«*-ri:i- «ttc-t: S!'^r*'>s«iuDa^ feierte. M:t!i hittti- <'i'-h zd Rom
fibeTJLeejrt. ünm utoc^r i eldfaerr nicht ert^hknie-vu war. Woitaiiien

jeweit« des iUieiaies wieder zn erohtTn. Lr selbst tbeüt aach diese

JikmM dici Jahn qAcr tei Gcmte fcrieiiek ntt» hwIi IÜm.

Aml n, 96: .Xaa küMie fie Ghmkm md llrifca a^ttadi^ebca

.St4ime^ wdl der rr^mischen Rache ^d(^1 te'i. ihren imereii Zwi8ti|^

keiten fiberlawea." Ii Aurti-tii- war i")t''ht f!er«=e}boti Meinm«:;

er woDte «einen dr^^^iic Jahre %rntfigtcii Flan. LtevtscihiaiKi znr

Frowin zu macheu, nidit mit dieMoi Miwcffo%c adwilw» 4ihai,

admi Mdi idMa Edtd <knMrikM Ab' 4m Jakr 12 Chr.

am Koonl neU-n sieh, bcffieili inil An ciMi mmm FeUzng, and

ma'-bte den jnnjeen Brausekopf Tvra Oherfelf^herT am Rhem. In

Korn thriltfn sif-h 'Ii'* An«if*htpn dafür nn«l <l;«wider; doch war man

im .Ulfeui«uj«:ä ^c^eu «ien k.ne^ Jan:. Ann. I, 3 ^idores beUimi

paveteere, alii cnperc-;, ud «ulWloadwt wmäm mtk die fiokhia

—

a

Wetoi {Tae. Aaik J, l^—iSu OSne SHumb^ diiekl der

Vcr€MMT de» BeBnin (rennaniL-nm un», indem er kcgial; «Hätte

Ii Auimslni^ es nu-hi für s^- \it l werth srhaltrn. anch Gennaniea

/n l><.--u(.'fii : #^ i«t iij' lir >4 liän<lli( li v^ rlitri'n. als riihmlieh erworlnu."

k ür da« loigende Jahr 14 n. Cur., ui vvelclieui Geruiauikus vuu

Xaten crabomd den Bhcio fftcrwliritt, itasgt schon d«r Anfang und

8dta dim AlNehnil«» nicht »dir.

8trab<> {1.207 von den Rüteru und Viiidctikem, den Be-

wohnern <h T tirolcT nnd bairiiw-lifu AI]><ti: .Ihnen aJüen legte Tibe-

ritM and dt«i)«u Bruder Dnums in eiuc-iu üuzigen .Sommer die Frei-

benterei, so daae es schon das drdnnddreiäsigste J&hr ist, seit sie

flieb raU^ nriiallto, nd regehnlwig ilue Ahgabcn benhkn.* Es

war lö Chr., als Biüai und Vindelicien erobert worden; Strabo

seiirieb die«e Stelle also 18 n. Chr., nnd zwar in Rom. Somit bat

er den gTfrs.«<»n Siegeseinzo^ des Oermanikus am 26. Mai 17 n, Chr.

vor Augen ßfAiAhi, imd er zählt aacb p. 292 flAauntüolie St&nme

ani; aber die wegen der VanuseUaeht trinmphnrt wm^ naat n-
gleioh die rmielvnitea Oe&ngenen, die man im lagt aoAkrts.

Vellejog ist, wem aoeh nicht Air die VaroMchlneht idhtl» sa

doch fiir Alle«*, was mIch"« der Könier nninittclbar vor titi«I parli

d<T Niederlage in Gmnanien ^.'cjichah. Aufrenzenge. Er gmi: luim-

licb 4 nach Chr. mit Tifaeriiis zur Kbeinarmee ab, wo er in die

fitdb sdncs ?aleit ab SeitersiMnt eintrat, ud madito 5 n, dn*.
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den FeMnicr nur Elbe mit (Voll. II, 104--106). Hit d«ni Jahn 6
n. Chr. wurde er Frfttor in Rnin, Itlhrtc aber schon in clero^lben

Sommer die neu ausgebobene niideic Hälfte der XX. Legion dem
Tiberins nach Ungarn zu. wo der Aul'stanil ausgebrochen war (Vell.

II, III. 112;. Daun trat er ala Legat dort ein tUr die Zeit 7—

9

lt. Cbi.; «ein Brader wnide im letst^unten Jahre ebnfaUa Logst

(VeD. 113. 115). Beide eilteD dann mit Tiberitis, als die Sehreokenih

botschaft von der Vaiiutniederla^ eintraf, Aber Rom, wo .VngOBlBa

rasch die Anfanjre der XXT. Lej^'ion zusammengetrieben hatte, an

deu Ebcin Vell. II. 121- Diu ]v\'l, 2:5; Tap. Ami. I, 31); sie standen

daselbst wahrend der Jahre ü

—

12 u. Clit.. und uachtoii zu Anfang

13 n. Chr. als Unterfeldherren aneh den Siegeseinzng mit (Vell. II, 121).

El stimmt also, wenn Vellens II, 104 tagi, er habe vom Jahre 4

n. Chr. an „neun Jahre unnnterbroehen dem Tiberius als Präfckt

oder Legat" ge<Hent. Sein kleines (Jeschiebtswerk hat er ;>1 n. Thr.

geschrieben; denn er Itemerkt II, 103, do^ von der Adoption des

Tiberius bis dahin 27 Jalire vcrflosseu seien. Was er uns von der

Varasmedexlage mittbeill, z. B. Aber das Verhalten der Lagerpril-

feltten L. Eggias mid Ccjjoiui», Uber die Flacht des Lasten Vala

Numonins mit der Reiterei, über den Befehlshaber von Aliso L. Cae-

dieins, hörte er am Rheine nm dem Munde derjenigen Soldaten, die

der Varusschlacht glücklich entrouiu ii waren. Dieselben ncladit» eins

snperstites, pnguam aut viucuia elapsi' (Tac Ann. I, Ol) zeigten spä-

ter aneh dem Germatitkns die beidra Leger und das SeUaebtfeld,

sowie die Stellen, wo die Legaten gefallen, die Adler geraubt seien,

wo Varu« seine erste Wunde erhalten und \\ u vr sirli ^^etüdtet habe.

Tacitus schöpfte seine Xaclirieliten (Iber die Zeit des Tiberius

schon aus SehriilqaeUcn, die ihm damals allerdings noch reichlich

BS Gebote standen. Er nennt n. B. in den Ann. 1, 69 den „0. PU-

nini, Germamiom beUonun seriptor'*, und erwähnt II, 8S daneben

die SeoatslMS^dtlsse („rqserio apnd scriptores senatoresque"). Aas

der Stelle Ann. II, 61; .Darauf kam Germanikns bis Elepbantine

und Syene, ehemals verHchiossen ftir die römische Herrschaft, die

jefait aber bis zum Rothen Meere reicht", entuehiuuu wir, da nach

Die LXVUI, 21 Tnijan 114 n. Chr. das rOmiicke Beiek bk dahin

«meüeMe, daes Tacilns seine Annalen nm 115 n. Ohr. geiebiie-

ben bat.

Auch Dio schöpfte noch um ^^lücn Quellen, nnd zwar hatte er

fllr die VarossohJacht eine sehr auslUhrUche Darsteilong vor sich.
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Wen HOfer, VaruMehkeht S. 231—236, nf die AehnUdikdt iwi-

•chen Caps. B. G. V, 26—37 nnd Dio LVI, 18—23 hinweis«, und die

Fraire jinreet, uh nicht die Entahluii? des Dio frei iiaeb jenem Vor-

bilde entworfen »ei, so habe ich durch eingehende Ver^^Ieichung

häAet BerMle trotzdem, daw ähnliche Vorfälle auch Ähnliche Be-

•elnviliimgen bedmgeD, dennoch so viel YeneUedenes md Eigeii-

thflmliches bei Dio ^ofundeD, dav ieh eine bloese Naehahnrang

dmnh An-^Tiialung nnd Dichtnng nicht annehmen kann.

Damit will ich dnrchans nicht die schwachen Seiten der Dioni-

•dien GeschichtiK'hreibung in Schutz nehmen, die hier und da vur-

komaeode OberflAehfiehkeit, wo enigetiende Gcflehiohtsqndlen geMk
haben, s. B. LV, 28 «ber die Tiberinntlge, LVn, 18 Uber die Ger-

naniknszflge in Dentnehhuid, da.« Zudecken und Verschweigen, wo
es die rriniiK'he Y.hw <.'phi<t. In LVI. 22: ..So wurde nun schonnng»-

h'^ alles niediT^'cli;uit II, Mann und Koss'^. haben wir nur die gewöhn-

liche Kedeni>art für eine gänzliche Xiedcriage vor uns; die nüthige

EinselDiakaiig ud Berielitigiing folgt vnmittelbar, md gegen Ende
des Kapiteb heiast ee: „Und nadiher irnndm aidh Einige der Oe-

frui:.'» nen von ihren Verwandten losgekauft, und wieder zarOck ge-

hrucht. Diej< war jedoch nur unter der Hcdingnag erianbt worden,

da88 dieselben aus.*erhalb Italiens lehtt ii."

Geben wir nach diesen Vorl»emerkungen näher auf den Cicgen-

stand onseier Ihitenncbmig ein, 00 irt es innlchat noUiwendig, daaa

wir one die geschiehtliclie Sachhige mg^ienwArtigen, in der Vamt
seine gennani><ehe Statthaltersrhaft fibernahm. Im Jahre 4 n. Chr.

hatte Tiberins das nordwestlirlic Deutsi-hiand bis znr Weser. .') n. f'hr.

bis zur EUm? erobert; U n. t 'lir. »Mdlte auch' das 8Ud«i8tlichc Dcutscli-

land (Böhmen, MAhren, Seidenen, Sachsen), welches Ton Marobod

beherrscht wurde, onterworfen werden. Der Angriff geadiah

rwei Seiten: vom Rheine her rttcktc Satnminn« am Main anfwArts

nnd KpT abwärts in Uöhineii ein; von der Donau her whritt Tilie-

rius durch Mähren an der March hinauf. Heide Heere waren nnr

noch fttnf Tagemärsche von einander mid von dem Feinde entfernt,

ala im Rtteken den TiberiuB das ganze Fannonien nehat DnlmatienM empörte: SeUennigat wurde mit Marobod «m Frieden Terein>

bart^ niul die Tnippen eilten nach beiden SeMen znrlek. Welcher

Art der Frie<lenss<'hlnss mit Marobod war. «nireTi tin*-' zwei Stellen

in Tae. Ann.; die erste II. 2»» theilt an^ i<
iit iii liriete des Tiberiu.s

au Gcrmaniko» vom Jahre 16 n. Chr. Folgeudes mit: „Er seihet
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I

nemmial r<m gOtdicbeD Aogaatiu nadi Gomaiiien g&maätf kabe mint
dnreh Klngheift ab Gewalt aaagef&hrt. So habe er die sieb attte^

werfenden Sugambcm aufgenommen, so die Sueben und den K«lnig:

Marobod durch einen Frieden ^'cbniKlcn." Die zweite TT, 40

cuthält eiue Anrede des Mandiod an seine Krieger im Jabre IT n.

Chr., worin es heilst: „Er hingegen vnu zwuil Legionen nuter An-

Ittbrtmg des Tibeiina angegriffen, habe den Rnbm der (Se^manen

«nverietat erballen; darauf sei man anter gleieben Bedin-
gungen abgezogen; und es gereue ibo niebt; das« es noeh in

ilirer Hand liege, ob sie erneuten Krie^ 6*g<^n die Kölner wollten,

oder unblutigen Frieden vorzögen.'^ Wir ei^selieu /ii^'k'icli aus letzter

Steile für uiiäcrn Zweck, das» 2wülf Legionen, altu» etwa »ecbä

von der Bheinaeite her, aeebs ron der Donauaeite (Bätien» Vinde-

lieien, Norikna, Pamienien), den Marobod bedrohten *).

Augustu.s berief den Satuminus, nachdem er ihn mit den Sieges-

ehreuzeiclien bedacht hatte, gegen Ende dieses Jahres 6 n. Chr. zur

Hauptstadt, wo er in der allgemeinen Bestürzung und Verwirrung,

die der ungarische Aufotand veruniachte, dieses erprobtcu nnd er-

fiüneaen Hannes sdbat bedurfte Vellejus war sehen mit dem
Jahresanfänge, wie ich oben bemerkte, in I^om Quüstor geworden,

und er beschreibt uns die Lage dort, wie folgt: II, 11 0: „Es war

der Schrecken dieses Aufstandes so gross, dass sogar der dtireh die

Erfahrung in grossen Kriegen beständige und gediegene Gci.st des

Kaiaers Augustus sich eatsetate und zitterte. Truppenanshebungen

wurden .deshalb yougenommen, xurttokiserufen vnn aOen Seiten die

Veteranen; Minner und Fmnen ans der Klasse der Fralgdasaenen

1) Vnll. TT, 10f>. Jedes der vorrückPTi(Tt'n ITrorr wird, v. ie es d.imals

Gebrauch war, aus drei L«gioneu bestaudeii haben, ho dass weHtüch vom
Rfaeine und ifidlleh von d«r Donau je drai Legionen Ecmta snrSick-

blieben. Tu iiltcren Zeiten, wo noch die T,e;rinnei> sfiiiker waren, hielt

man zwei Lej^ioucu l'iir einen Ueeresxug gcnögeud (vgL Yegct. II, 4).

S) Dio LV, 28. Der erste bei Die erwähnt« FriedenMbachhuii ge-

schah durch TiberiUH im Jahre 8 v. Cbr. ;
Augustiu nannte sich in Folge

dewen Imperator XVI und den Tiberin« Imp. IL Aber schon 1 t. Cbr.

«landen alle gemumfiiehen Sttnnne unter L. Domitins wieder ftn heDen
Aufrühre. Zum aweiten Male unt« rwarf und beruhij^te TiberixiB die rechts-

rbfinisclif Provinz durch Waffen tnul Hündni.^se wUhre.nd der Jahre i— (j

n. Chr., und Augtutu« uaimte sich, durch den Erfolg erfreut, Imp. XVII

und den Tiberitt« Imp. m. Doeh wiederum ,1tuni war daa Vergnitg«»'!,

eagt Flor. II, aa
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luussteu Suldateu »tellea. Man horte im Senate hiu zehnten Tage

das Wort des K«i0en> wenn nieht gesorgt würde, kfinne der Feind

in den Anbliek der Stadt komme». Es worden die Ldshugen der

rOmbchen Öt'uatorcn und Ritter aufgeboten, nnd anch willifr zngesa^.*

Znni \:u'hfol£rür do<? Satuniinus in Oemnution machte Au!rii?»tn8

den i>. Quintiliui« Varnsi, welcher seit dem Jahre ;') v. Chr. fjyrim

rerwaltel, bald nach seiner Ankauft daselbet einen Jndcnanfstaud

mit Untiger Strenge gedämpft« aneh aaebher den Zamn der rOmi-

schen Hemehaft dort tost in Händen gehalten, nnd nebenbei tdch

selltst einen kränklichen Rcichthnm erworben hatte. Ftlr das geld-

anne aber fn'iheitln«tii:e Genn:»iiion f!chi<»n dieser Feldh«^rr jot/t der

rechte Mann lo sein, nieht allein laiiij;, etwaige EmjW»nu»^ren 8oiort

otterbittUeh m wileffdrteken, sondern an^ un Stande, ab Anver-

wandter des KaiserB Ahr diesen den SoM an die gemamseben Le-

p.Mu ii lusKuloiren < vj. Di.- LV, 23. 25. .^1. S?; Plin. NatHisL VII, 149

^ino|)ia sti)uMuli'r: W-Il. 1 1, 1 10: ^8ewitornm eqoitanqne Bonuumnim
exactar' Ai\ ill l>(>llinil OJHTÜC"^.

Wa«^ am Kheine von Veteranen, was von HithVkoborten ab-

kommen konnte, das sunehirte anf der damab sebon beliebenden

MiHlinlinsie, Mains, lüHenbeiig. Ottanbnng, A^sbniig, Pasma. Wien *),

i) Horas n. 90 von DmsiLs: .luvi^ma «tq«e inaceesram in id

teinitu« Hercynium SÄltum piitflVcit.* Dahintt-r ^-hönMi die Worte:

^Kam MMVomaanornm t^poliis et iasi|^bas qoendara editiUB tmnulam in

WofMi Bodsm excatait* Die« war fa fahre 9 t. <%r^ in tv«leli«aB nadi
Dio LV. 1 Dmsu« atuh dte mit den Markomannen rrrbündrrrn Sieben
\i«tä«giit. Nack Strabo ^ VelL II. 106, Tac. Genu. 42 mosirte« di«

Mailseiwanen ikk dasHÜs mm X«c4baieni Mb BSkaaen wfieksivlira. ^mA
Auini^tns irH>> ihu^Ht den jun^n M«r':l^''^ ^um Kön',_'<.' :

^>^: <l<'ii Sue-

ben aber lies» er «ich einen etwa drei Meilen breitenLand-
•trfeh «vlcehen dem Mais mad der Doaa« avr Anlaire einer
M I !• i A r < T raste Tom Main« nach Aujrsbnrg' mbtreten. nnd wies

d«a BecmSeaden nene WoboMtze am Uukea Bheinafler an <SaeioB Od. il

sai TAk 91 üea T«a den Sueben ^rianten Laadifaich Tertheihe An-

irnsta* aa Gallier: denn da ii o römi^ben Soldaten nach b» « ,r >>r

Pr, *eii dem J«hre 13 t. Chr. ein Kapital erbie» n Pi . UV. 25:

«iaau ^i^uoB^eB. Res $r(^- <Üvi Ao^.. Tl. e<üt. p. LXXXVl iind 5o

lief «r jcOI dfe AwfT^gaiei der |pal}i!«cben Kohorten ran Empfang
Tpm L.An J .t«f: wer sich daan meWete, erhiHt ein Stnrk unu r d>^r BediiY-

S*af. den TThnmi 4t* Ertrag«« t.daToa ^deeoma« *g*T*) an di« W«^
kamdls ahandM^vm. «dche anf dkav Wd» »etssig» vnrAm. IMwr
ctwihi anch Thci G«cm i9s J^iaäiawa VitV^ Galatnm «I inafla
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oaok dem KriegsscbaapUtie in Ungarn ab. Da« die V^eranen Ton

allmi Seiten berbeigesscKg«! wurden, beceagt Vell. II, III : nmooati

nndiqne et omnea Teteram**, nnd II, 113: ncontraetisqtte in ona

«udax dubia« possessio iiis »olum occupavere; inox liniite acto promotis-

qne pnieBidUs siniia iraperii et pars provindae habentvr.* Die hier er-

wUhnte Abi^ronzuiig und Besatzung des Landstrichs liali dui cli Tibc-

rius im Jahre 7 v. Chr. (Dio LV, 8; VolL II, 97). So ist auch die Nach-

rieht dw OiwSm VIT, 32 9 13 ed. Zanpeineister zu Teratehen: «Bar-

gundionum quoquf nororuin boHtiiim uovuin uoinen, qui phut quain octo-

gmtSL niilia, ut fctruut, armatoruui ripae Rheni llumitii» inücdcruut. Ho«
quoudaiu Hubacta intoriore Oermania a "Drmo et Tiberio, adoptivis Süis

Caeaaria, per castra dta|MMltoB in mairn nn coaluisHc goutcm atqu« itn

cfiarn nomen ox opore pmosnmpsisse, quin crebrn per limitoni habitacula

constituta burgos vulfco vocant. ' Die in dieser Stelle ko geunmiteu

BariTua'er rind wohl au nnterseheiden ron jenen „Boutoovwu" bei

I'tnI. II, 11, 8—10, den Bewohnern der inittlercti Woich.sel uiul des in die-

selbe eiuiuiiudeudcu Bug in Polen, so wie auch von den bei Ftoi. III, Si, ö
enrlUuiten „^pourouMaivec" oder ^^urgodionea" in PUn. Nat. Hi«t. rv § 99,

den Bewohnern dvr T^cv^'c tmd Burgen von Sieli( tibür;:( ii. Dass ;i!)(>r

die römischen Kartelle uud Wachthäuiter am Neckar-Limes wirklich bei

den 8«e1»en ,fiurgvi^ hlesBen, besengen Ortsnamen wie NeckArburken
und Osterburken, und eine von Geh. Hofrath Dr. E. Wagner bei

ScblOflsau geladene InsdirUt mit den Worten ^ob bürg, expllc." (Korrea-

pondensbl. der Weatd. Zeltadirift rem 1. Juli 1884, Trier). Dieser Land*

itrich von Miltenberg bis Günzburg iKt mich im T„tt('i r, Veron. gemeint,

wo es heisRt: „Tran» CAatellum Mogontiaceuse LXXX leug.is trans Rcnum
Ramani poHsederutit. latae civitates anb Galliono impcratore (259—3<>8

n. Chr.) a barbario occupatae sunt (NotiC Dignit, i d. S' i ek, Berl. 1876,

p. 253). Und Eumenius sagt im Panefr. CnnstMiitiiH) diitns n. Chr.

lobend, das» durch demselben „Aleniaiuen von der Itheinbrücke bin xur

DonnnÄirt bei Gnntin Terwüatet und gründlich auagceogea aei.*

Dnssclhr ahor, wns von Tilioriiis 7 v. Chr. hier zwischen dem Main

uud der Douau ge^hah, um eine Verbindung swiscbeu Mains und Augs-

bnrig SU bekommen, wurde Ton ihm noch in demaelben Jahre ancb «a
dar Lippe be<couneii, iiaiiilirh die Ah-i renzii ii^ ui\(l Bcfestij^uii^'

eine« Landstriches zwischen Vetera castra am Kheine und
dem von Drnsna 11 v.Chr. in der Weser- und Emsgogeud aug»>
legten Kastelle Aliso. Kr versetzt«' nilmlirh vom SUdufer der Lippe

die xunädiat wotineuden Hygambcru an die iiuke iUieinseite (Strabo p. 90;

Sneton. Hb. 9; Dio LV, 6) in die Haidegvgend von Goch (daher in Tae.

Hist. IV, 26 und V, 16. 18 spttter „Gugerni" genannt); er drängte vom
Nordufer die Uriipeten, Marsen, Brukteren landeinwilrts (Strabo p. 290;

Tac. Äuu. XIII, 55), und begann den beiderseitigen Uferstndi der Lippe

ab) römiadiea Eigenthnm abzugrenzen (Tac. Ann. I, CO ,Jimitemque *
Tiberio eoeptam), welches Werk dann L. Domitian während der Jahre
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ca^tra deceiu legionibas. septna{?int a aoiiilini^ cohortibas,
decem alis et plnribns quam decem vcterannraiu niilibns.

ad b«K' ma^ni«^ voluntarirtruiu iinnier«) freqneutiqae eqnite reg».'"

DaÄi anch (ieniianen im Pannonischcn uud Daltuatisohen Kriege

dienten, ^ht ans zwei andern Stellen hervor: Dio LVI, 11 erzihlt

rou der Belagerung der Festung Splannnui in Dalmatien durch Ger-

luanikuä: .Pusio. ein deutscher Reiter, warf einen Stein gegen

die Mauer, uud erscbotterte die Bni:»twehr derma^n. das» sie sofort

herabstllrxte. and auch einen Mann, der .«ich an sie lehnte, mitrim.

So wie dies geschah, veriiespon auch die Andern erschreckt und in

Furcht jene Maner und liefen in die Bnrg, übergaben darauf auch

diese und sich selbst." Tacitus theilt in den Ann. II, 9 aus dem
Jahre 16 n. Chr. von dem Bruder des .\rminius mit: .Dieser war in

dem ileere mit dem Beinamen Flarns. von aojsgezeichneter Treue,

und hatte wenige Jahre znror unter dem Feldherrn Tiberins

durch Verwundung ein .\uge verloren", weiter unten: _Wie jener

den Ort und das Treffen angibt, fragt ihn .\nuinins, welche Beloh-

nung er empfangen babe. Flavus tahrt erhöhten Sold, die Hals-

kette und den Ehrenkranz, sowie andere kriegerische Claben an."

l>er hier erwähnte -Krieg vor wenigen Jahren unter Tiberins", in

welchem dieses geschah, kann nur der Pannonische sein.

Immerhin verblieb dem Varu« am Rheine eine an.*!ehnliche

Heeresmacht, die wir jetzt etwas näher ins .\ngc fassen mfUsen. da

weiterhin Ober deren Vertheihing geredet werden «oll. Man nnter-

«chied damals am Rheine das untere and obere Heer Tac. .\nn.

I. 3r>: erstes hatte seinen Feidhermsitz in Köln und als Haupt-

festnng Vetera zu besetzen Tac. Ann. I, 39. 45 ; für letztes war

ft—1 V. Chr_ sowohl am Xeckar al> *nch an d«r Lippe, veiter ««.«führte

(Dio LV. 11; T«f. .\nn. I. 63 oixl TV. 44..

Es var für un.<*Tr Untersuchang nöihifr. *nf diesen rSmisehen Bestti

an d«T recht«! RbeiB««ite. nSmticb eines Landstrichs von Maina aar Donaa
«nd eine* Landstrichs von Wesri aar We!>er hin, « oxa nnch eiiii^ unten

ra ervlUumide Ka«<eDe kommen, anfmerksam zn machen. Auch Dio

schickt iietncr BeschrHbnn^ der Varusschlacht eine ahnKche Bemerkang

Toraus. LVI. !>»: _Dic Römer be*as»«i im Kehenlande cini^rv Gegenden,

nicht beisammen, sondern wie sie gerade erobert worden waren, weshalb

d4>ren in d«>r Ge«chichte auch nicht ErwlkMUfr gei^chiehl. Ihre Soldaten

ftb^rwinterten dort, und Städte wurden gegi iude«. In die Ordnun^r d«>r

Römer be<{uemtra sich die Barbaren: sie grwökv/ten sich an Markte, und

nterhiehcn mit jenen einen friedlichen Verkehr.^
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der FeMhoRiirits in Trier und die grDüle Festung denselben Mains.
Dies btest eich ans Tac. Ann. I, 40—43 darthim: ee wird oAnilieh

dem GenaaDtkns in Köln verdacht, ^qnod non ad siiperioreni

exercitum porir^^ret/'. odor wenigstens seine Genialilin mit ihrem

Söbnchen dahin Bctiicke, bald gehen die Soldaten den traarigeu Zng

der Fraoen „pergere ad Treriros et extemam Rdem" nämlich in

den Sehnte des C. Siline, nnd balten ne surfleli; iroranf dann 6er-

manüna nnter anderem in eiiuT Anrede sagt, «a eei eine Schande

für das untere Heer, wenn dem oberen ps ver;r'5nut sein werde, in

}{etrert' der Varusniederlafre die Ehre des niniischen Namen« in Oer-

manicn zu retten. Dem unteren Heere, inj engeren Simie das ger-

manisehe genannt^ atand Varns wlbst vor; «eine Residenz war

mithin in Kdln. Znm Legaten des obenn Heeres war sein Sehwester-

sehn L. Konius Asprcnas iTiiannt.

n('(r;U'liteii wir mm jedos Heer ffir pieh, m) finden \\u: dnss

das untere wiilirsclioinlicli aU'* vier Lc^-ioncn bestand: denn wenn

Varus mit drei deii Rhein überseliritl, so musste, da die Veteranen

naeb Pannomen abgezogen waren, wimigatena eine znr Besatzung

TOB Kvin nnd Veten, sowie der flbrigen Niederrheinkastelle zarttek-

bleihen, und es lüsst sidi di(sr yierte Ijegion auch mit ziemlicher

Sifliorliett nnclnvoison (v{?l. Mommsen. "Res ^wt. divi An«r., S. 68

Anm. l). Ausclrüfklicb ^nuimnit m\<\ von dem Heere des Varns

nur die XiX.. uämlicli in Tac. Auii. I. «iO, imd die XVIH., nilmlicb

anf tinem Grabstdne im Bonner Masram vaterl. Alterth. (Hettner,

Nr. 82). Da dieser Gedenkstein bei Xanten geflmden ist, so losst

sieh d.irnns schliessen. dass beide Legionen ihr Standlager bei

Vetera geliabt haben. Was nun die XIX. T.e^'ion inshcsinuU

betrifft, so nmss sie schon vor dem Jahre G n. Chr. auggebobcii uud

ciogeUbt sein, weil dieser Zeit in Rom die XX. roUafthlig ge-

maeht wurde (Vell. IT, III. 112). Tiherins wird sie demnaeh selbst

4 n. Cfhr. an den Khein geführt haben, als er dort den Obcrliefchl

von Neuem antrat. EhniKo ist die XVIII. Lc^moii wnhrr;(hciulieh

als Nac!i.scliul) imtcr Marcus \ iiiicius 1 n. Chr. znr Hlicinarmee ab-

gezogen, weil diei»e nicht stark genug war, den unter L. Domitius

ansgebroehenen Anihtand zn dumpfen (Vell. II, 104; Die LV, 10).

Ak dritte mit Yams umgekommene Legion nimmt man allgemein

die XVII. an, und das mit Recht; denn sie wird nachher nirgends

genannt (Mommsen. Ros ge.st. divi Aug., p. 69 Anm. i\i Wir

finden dieselbe freilich auch vorher nirgcn(U erwähnt, obgleich sie

Juhrb. cL Ver. v. Alterthan-. im RheiuL LXXXIX. Q
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doch bestanden haben mm»; ich vermutke deshalb, daas es die

XVII. Classica gewesen sei, eine vou den sechs Leg^ionen des An-

tonius. die Angnstus. weil sie sich ihm ergal)en. nach der Schlacht

bei Aetium unter ihrtMn alten Namen fortbestehen lie*s, und die er

dann aus dem Mittclineerc unter Drusus auf" die Kheiutlotte ver-

setzte, weil er Laudsoldateu für diesen Zweck nicht ^branebeu

konnte. Als Standorte der Rheiutiotte werden uns Bonn und Köln

genannt i Flor. II. 30 und Tac. Ann. I, 4ö» 'i. Da die RheinHotte

1) Der Rhein war also dop|>eU befe»ti^, durch mehr aU fünfzig

Kapitelle um l'fer ^Flor. II, 30i, und dazu auf dem Strome si'lb.-t durch

SchiflTe. die ein feindliches Uebersetzen von der permani^i-lien »'v-ite zwi-

schen den einzelnen Kastellen hinderten. Von Bonti üher die Brücke da-

selbst an der Sieg^ hinauf in das Chattonland, und von Köln hinüber zu

den .Sujrambem führten zwei Strassen nach Gentianien hinein. Pie Be-

nutzung der Brücken von Seiten der (iemianen in feindlicher Ab>icht

mu-sste daher unbt^dinfrt durt-h zwei Kastelle als Brückenköpfe ab^schnit-

ten wenlcn iVe^t. III, Ti; und es haben .sich auch b^'reitji die Spuren

einer solchen Brückenfe.stun? pegenülHT von Bonn in Schwarzrhein-
dorf, utxl pejfenöber von Köln zu Deutz selbst die Grundmauern des

Brückenka:«telLs ^funden > Bonn. Jahrb. Tt«. S. (M—^ und Winckelmaaas-

FestMrhrirt, Bonn iNSis. S. 25—27». Dass ausserdem für die l>eiden MililÄr-

strassen Mainz—Au^burg und Velera—Ali>o zwei Brücken über den Rliein

führten, und durch rechu-rheinischo Brückenköpfe gedeckt wurden, Lst in

der Sache selbst begründet \v?l- auch Tac. Ann. I. 6? . l'ebri^ns sind

die!»e beiden Hauplfej.tun«ren und deren Brücken nicht mit „Bomia e<

Caesoriacnm" pemeint. da sie schon früher von Anpustus M>Ibtt wihrend

der Jahre 16—13 v. Chr. als die pas$end.<4en Aasping«- oud Ueber^n^r«-

poukte für die Elroberunp Gennaniens angelegt wurden, nachdem er mit

den Batavern einerseits und mit den Mattiaken anderseits in Eietreff der

AnLige jene Verträlge und Bündnisse geschlossen hatte, deren Inhalt und
Wortlaut noch aus Tac. Germ. 99 und Tac. Hirt. IV. 12. 1«. 23 er>ichtfirh

ist. Die Einrichtung der Rbeinliotte durch Drustis. die Ilinführung der

XVn. Legion, die Anlage der beiden Brücken bei Bonn und Köbi fillt

am wahrscheinlichsten in das Jahr 10 v. Chr.. weil die verbündeten Sa-

gambem und Chatten gegen den Rhein vordrängten, und daher eine

Sicherang des Stromes gegen die feindliche l'eberschreiiung nothmeudig

wT&de <Dio LFV. .V: Liv. Per. 141 - Indem die Römer über die Kölner Brücke

gegen die Stigambem und iber die Bonner Brücke gegen die Chatten

ragietdi attfl^ktea. f&ftsteu ne die Feinde von zwei Seiten, und zogen

sie au-^nauder: Angutn* »«lb«t stand damals hinter der Rheinarmee im

Haapt^nartierr za Lron Sneton. Claud. 2 .

Was die Konstruktion der vier römischen Rbeinbrücken tu jener

Zeil betrifft. *o w-i««e« wir von derjenigen bei Vetera. dajw sie IS n Oir.

eine Schiffbrücke wmr. die man verbinden and lösen koniHe: die«
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ntter Yaint ttill hg, m durfte er diese X^on mit den beiden an-

dera in das Sommerlager abfillireii, um den Unterhalt derselben

wenigsten» für oinipre Monate Oomianen aufzuhalsen. Die vierte

I.e^^ioii im unteren Koere des Varus nmss die V. Alanda f,'e\veHeu

sein; denn wir huUen am vor der Varusschlacht outcr Lulliius IT v.

Chr. in K5ln, nnd nnter Gaeinn 14 n. Chr. b Vetem (Dio LIV, 20;

Vell. n, 97; Tao. Ann. I, 45).

Das obere Heer unter Asperna« bestand aus nur zwei LegiO'
nfn, die •'lHM!ffi]l< niclit hciiiiiint sind, sich je<loch aucli mit /.iem-

lichcr Sichorlieit Ijeraustindcii las«cn. Zn Mnin?, l.i^^ aiii frflh<"<ten,

wie uns die dort gefundenen Ziegchitempcl leiiren, die XIV. Legion

(gemina Martin vietrix); und sie ist noch Üat das Jabr 14 n. Chr.

ab mm oberen Heoee gehflrig in Tac Ann. I, 87 anfgefllhrt. Die

andere scheint die I. Mincrvia g;cwc8en zu sein, und ebenfalls zu

den von Antonias herüber genommenen gehört zu haben. Dieselbe

erhielt nach Tac Aim. I, 42 ihre neuen P^eldzeichen von Tiberiu»,

wahrscbeiulieh 8 t. Chr., als nach dem Tode de« DruüUä neue

Tmppenmetarknng in Germanien nOtbig wnrde (Dio LV, 6).

Dies tat es et^va, was mit mehr oder weniger Gewiwbeit Uber

die Le^ionsntimnicru (K-s VariMuisclifii Hrcn's ?:fcsagt werden kann;

die Lefii-ioiiKstärlte uiul Truppeneiutheilung lässt sich au«

Tac. Ann. 1 und II der Jatire 14—16 u. Chr. berochuen, da m ao

kurzer Zeil neb ZäU nnd Ordnung nieht wcaenilieb Terftndert haboi

wird. Naeh Tae. Ann. 1, 49 betrag die Snmme der Soldaten in den

vier Legionen des unteren Heeres „dnodecim milia'^ ; es kamen alflo

auf dir Lcpf.n .3000 Mann. Naeh Tac. Ami. I, 60 rückte Cäeina

all* Hefehlshaber desselben unteren Heeres „i'iim (inadra^iutji cohorti-

bufi" aus; eine Legion zerf^lllt aie^M) in zehn Kuliurtcn mit je 300

Ibnn. Nach Tac. Aim. I, 32 prügelten jedeonal sechzig aofttftn-

diBehe Soldaten ihren Oentiirio (f^aexageni aingnloe, nt nnmeran een-

tnriounm adaeqnarent"); eine Kohorte besteht also aus fünf Centuricn

von je 60 Mann. Nach Tac. Ann. I. 6.') ürehöiti' jedem Manipel

ein Zi'lt tentoria manipulisi, und dies sind nat-li \ ci;'. II. IH je 10

Mann. Der gtnnciue Soldat hciast deshalb auch in Tac. .\un. 1, 20

lÄUHt »ich ans Tac. Ann. I, 4I> „jnnctnque ponte" nnd G9 ..pontein soivi''

8cbliei4seu. 8o worden damals ancli die drei andern, bei Köln, bei Bonn
und Maina, Behifrbrtteken gewesen «ein. War der Brflelunkopf vom
Feind« übennnnpt'lt, ho üchh xic h vnr donisolben die BrQcke raich auf*

lös«u; fe»te BrUckca biiUeu auch deui Gegner gedient.
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nnd II. 38 „nianipnlarU-" Zchu umuipalarcs batton unter sich

einen decann» als Zeltvorsteber, sechzig mit einem Fiihnleiu ivexU-

Inni) an ihrer Spitze einen ccntnrio. dreihundert mit einem Drachen

(draeoi alu Feld/eiehen einen praefeetns cohortis, sechshundert

fa.s8t ein tribunns zUiiamiuen. und ein leg'atus die ganze Le^nou

mit einem Adler (aquila< als obe^)^tem Feldzeichen ivgl. Ve^t. 11,

8—13*. Ein mnnipnlaris konnte zum decauus, ceuturio. praefectus

cobortis und endlieh zum praefectus castrorum. das ist zum Befehls-

haber der Lagvr»vache aufsteigen (Tac. Ann. I. 20); «olche praef.

castr. waren L. Eggius und Ceiunius im Sommerlager des \'ani«,

und aneh L. Caedieins im Kastell Aliso an der Lipjie > N'ell. II. 1 19. 120;.

Zu jeder Legion gehörte eine ala Reiterei von 300 leichten Rei-

tern, nach Tac. Ann. II, 25 ^cnm triginta peditnm tribus eqaittun

milibos" und II, 8 .cum eqnite levi.^ Aas.scrdem hatte in jeder

Legion die erste oder .Adlerkohorte eine gehamischte Reiterschaar

als Garde f&r den Feldherm equites loricatos Veget. II, 6i; diese

schwere Legionsreiterei wird auch in der Varasscblacbt beim letzten

Ringen am zweiten Tage noch von Dio LVI, 21 erwähnt, als Nn-

monins Vala mit den drei Reiterflägeln längst das Weite gesucht

hatte Vell. II. 119 '..

Ueber die Kriegs tQchtigkeit des Variaiüschen Heeres stellt

Vellejns demsell>en ein sehr lobendes Zeugniss ans; seine Worte

lauten II, 119: .Das tapferste aller Heere, das beste durch Mauns-

zacht und Uebung und Kriegserfahrenheit unter den n'imischeu Sol-

daten": nnd im folgenden Kapitel \'2V: . Hieraus erbellt, da.s8 Vams,

gewiss ein emster Mann von gntem Willen, mehr weil es ihm au

Feldhemiklugbeit fehlte, ab» weil ihn die Tapferkeit der Soldaten

rerliess. sich und das schönste Heer ins Verderl>en brachte." Wir

brauchen an der Richtigkeit dieses UrtheiLs nicht zu zweifeln; denn

Vellejns hatte selbst in diesem Heere als praefectus equituni unter

Tiberins 4 nnd 5 n. Chr. die ZtJge bis zur We*er und bis zur Ellbe

mitgemacht: er kannte also die Haltung und Leistung der Soldaten

ans eigener Ertahrung. Auch Flor. II. 30 erwähnt die «Treue der

Soldaten'', die mitten im Scblaehtgewühle des zweiten Tages, als

1\ Anrh hier ist der Widerspnich zwischen Dio und Vellejns nnr

scheinbar: denn Vala fahrte die Aleu. also die leichte Reiterei, und .schlug

den geradesten Weg mm Rheine ein, als er noch freies Feld hatte; die

schwere Gardereitert-i dapepen stand l>ei den Legionssoidati'n noch im
letzten TrefTou fest.
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bereite Alles verloren w&r, „selbst den Leichnam ihres Feldberrn

noeh beerdigteii''; er firwllmt die lultUatige Tapferkeit eines Film-

riebe, «der euen Adler, bevor dendbe in die Hände der Fdbide

fiel, Ton der Stange brach, in* der Oürtdtasche verbarg, und damit

in den blutigen Sumpf niedersank." Einen andpm Fall besingt der

Dichter Krina^ras von Mytilene auf LesboH, welcher unter AngmstuB

und vorzugsweise in Kou lebte, Auth. Graec. VII, 741, von Momu-
en, OertUcliliclt der Vanmehlacht S. 63 ins Dentselie llliertrageD,

wie folgt: „Spartas herrliche Söhne und Salamis mächtige Streiter,

alle die Tapfersten rings rufen wir killni ziini Vergleich. Als am
Gestade des Rheines jtinfr^Ünn ein itaiisi-luT Kriep^äniann, niedrrge-

soiiken im Streit, biutead von maucliem Geschui!», ^ah von den

Feinden fefiwi den Ail» des «genen Heefca, sprang von dem
Soldaehtfold er <mter den Leichen empor, atreelcte zn Boden den

Tirlger und bradito den Adler den Fflhrcm: einzig er &nd eo un-

überwundenen T<k1." Es war also aneli in Rimi der Muth und die

Verzweitluug bekannt ireworden, mit <ier sieh die \'arianischrn Sol-

daten geschlagen hatten. Dass die giinziicbe Niederlage des angc-

adiUrt erfolgte, dann war die eigensinnige Sieherheit des Vanw
adndd, mit der er aieli atoh 11l>er dm Rath seiner OfBiiere erhob,

ao daas er sogar deren ans eigenem Antriebe getroffenen Vorsichts-

maassregeln schalt und bestrafte f^Voll. TI, 19 „cnsti^^atiK ctiam qui-

btisdam g^avi poena, quia Rommiis et armis et animis ti«i fnissent" >.

Nach Sneton. Tib. 18 sprach sicii dahin auch Tiberiut« Uber die

Niederlage ans: ^quum animadTerteret, Varianam dadem teneri-

täte et negligentia dneis aoeidisse.** Freilich mass bemeritt wer-

den, da nns jetzt der verhSngnissvolIc Tag der .Varusschlacht bekannt

ist, dass es sogar ahon und sonst tUchtigon Soldaten, wenn nie einen

Kaisertag (1. Augustj durchjubelt un<l eine Festna<"ht durclisehwärmt

haben, folgenden Tages, unverhofft und unvorbereitet in einen mör-

derliehen Kampf rerwiekelt, ebenso vid an Kraft nnd Fener felden

rouss, als es etwa Rekruten an Erfahrung und Ruhe gemaagdt

haben würde, .\llein eben diesen ungünstigen Cmstand an verhflten,

lag in der Hand und war <lie Pflicht des Feldherm.

Varus ftlhlte seine Stärke aucii weniger in kriegerischen Thaten,

als in einem nadidrQekliehen Festhalten nnd in einer darcbgreifen-

den Verwaltung der eroberten Prorinz. Diese in Betreff Germaniens

von Augustus ihm gewordene Aufgabe fasstc er deshalb von Anfang'

an wohl ins Aoge^ indem «r wfthiend der Jahre 1 and 8 n. Chr. in
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allen Stellungen, sowohl an der linken wie auch an der reehten

Rheinscite, feste Wacht und sor^ame ünischau hielt. Im links-

rheinischen Germanien war weniger zu V»efUrchten, im rechtsrheini-

schen dagegen wurde es innner schwieriger, den rOraischen Beoitz

und die r<'»unsehe Herrschaft zu behaupten. Denn wenn auch die

jenseitigen Mattiakeu und Hataver durch WaflFenbrUdersehafl

treu mit den Römern verbunden waren (Tac. Gorm. 29; dazu Kor-

respondenzbl. d. Westd. Zeitsehr. Trier 1887, Aug. 119); im Süden

die Sueben durch eine Militilrstrasse zwischen Mainz und Augs-

burg, im Norden die Kanninefaten, Tnlianten, Friesen, Chan-

ken durch die Xordsceflotte mit den beiden Seestationen Flevnm

und Araisia i jetzt wahrscheinlich Vlieland und Emden, vgl. Tac.

Ann. I, 'i8; II, 8; IV, 72 j im Zaume gehalten wurden; wenn auch

bei den unrnhigen Chatten das Tannnskastell ^jetzt wahrscheinlich

Heddernheim an der Nidda i, bei den unhengsamen Hrukteren das

Kastell .Miso ( jetzt wahrscheinlich Xeuliaus an der LippC', bei den

freiheitsliebenden Marsen und Chamaven ein Sommerlager ('wahr-

scheinlich das jetzige Borken an der Aa) angelegt war; sogar schon

sichere Strassen zwischen Aliso und der Ems (die pontes longi de«

L, Domitius in Tac. Ann. I, 63), und wieder zwischen dem Tannus-

kastell nnd .\liso (vgl. Valer. Max. V, 5, 3) bestanden'); wenn auch

1) D.MS von PruMis 11 v. Chr. „'v Xuttok nap' a\>i\]) Tüt'Piivu»" an^p.

logtc, von Gi'rmanikus \b n. Chr. .,hupt>r vcstigia pati'nii pracsidii in monte

Tanno" wieder hergosttlltr Kastel! (Dio LTV, .13; Tac. Ann. I, 5«) if*t das

bereits durch Auxfrrahunffen und Funde als einstmalige römische Fe.ttung

bekannte Heddernheim an der Nidda hei Frankfurt; denn alle drei

Ortsbestimmungen treffen auf dieses zu (v^l. auch Tac. Ann. XII, 2H1; es

liegt am Taunusgebirge, auf der alten mattiakisch-c h atti sc hen
Grenze, und in der Nähe des Hheines (A. von Cohansen, der rüm.

Grenzwall in Deutschi., Wiesbaden 1884, S. 1.11—1.17). Mit den Worten
des Dio „nap" ainw Tij» 'Pr\v\^)" kann keiner der vier Brückenköpfe bei

Mainz, Bonn, Köln, Wentel gemeint sein; denn sonst würde dastehen „npö(

OÜTH» TÜJ 'Pf\v^)", wie in Dio LV, I.

Als Drusus im Jahre 9 n. Chr. durch die Besie;,'ung der Markoma-
nen und Sueben zuerst südwJlrts eine MilitJlrstrasse durch d«'n Hercyni-

»chen Wald eröffnet hatte, wandte er sich in demselben Sommer auch

noch vom Main nordwttrts »u den Chemsken an der We^er, wodurch eine

Verbindung zwischen Mo);untiacum uud Aliso hergestellt wurde, indem

er sogleich im Rücken de.s Heeres, an der Nidda aufwärts durch die

Wetterau und an der Schwalm abwärts auf Fritzlar und Warburg hin,

eine fahrbare Strasse mit Haltpunkteii anlegen Hess (Dio LV, 1 ;
vgl. Tac.
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weiterhin die Cherusken und andere Velkeraolurftcii «i der Weier

(Vell. II, 106), die Semttonen, Teatonen, Charaden, Kinberit

Ann. I, öü). Avä' diesem Wege eilte ihm, uit» die Kunde von Heinem un-

g^tteklielMii Stune mtt den Pferde swiseben der Seele und Weser (Strebo

p. 291) nnd spinor Kninlchpit im Sf»mn)pr1«;;er (Sneton. Claud. 1) nach

Tictnum kam, sein Bruder Tilierius nach. Yaler. Max. V, 5, 3 «chrcibt:

^Alpee Rhennmqe« tran^greBsae die ae no«te, metato mUnde eqno, du-
f < !iM miliii [»iiKsuuin. per modo devictam barharicm, Aiitalin^rio d\u r solo

comite contcDtiu, evasit." Auch Plin. Nat. HiaL Vll, § 84 erwähnt die

SduwIUfkeft dieaer Beiae mit den Worten: n qnis nocte ac die lont^aat»

innin iti-r vohiculis tribus Nerouem emcnsuni fVstinanlem ad Drusum fra-

trem aegrotiun in Qermaniani; ea fnerant cc pa«suum." Beide Stollen

stehen in keinem Wlderapniclie an einander; „denn mutato anbinde eqno
ducenta milia pa^suum per modo deidcCam barbariem" bei Valcr. Max. be-

deutet weiter nichts als „vom Rheine an mit Pferdrw (•chsel 200 iHnt.

Meilen durch dae eben besiegte Chattenland", und I'linius nagt griuaucr,

daaa „dreimal ein Wagen mit frischen Pferden bereit stand",
wobei zur grosseren Sirherhfit Antabagius als ort>«kundiger Führer und
Begleiter diente. Mit 200 röm. oder 40 deutschen Meilen kommen wir

TOB Maina, wenn man die WegkrSraronngen mit in AnacUajf bfini^ bia

in d!(> Oi'gend zwischen Karlshafen mid Paderl»orn, wo also daa Sommer»
lager des Drnsus zu suchen ist.

Ffir die Lage des Uppekastells Ali so gibt bis jetst den sichersten

Anhalt dor \aine (lof- uralten Klsrn. Tn dir.<r ricniHnde gehörte früher

auch Keuhaus, der Plate des römischen KastcUs. Es fliegst daselbst die

AJine in die Lippe, weldi erstere freilicb Oio LIV, 83 „EXIoiw" nennt
DJee liat nichts Befremdendes, wenn man hiebt, wie oft die Flühi^e oben

von Ihrem Queliorte^ unten vou ihrer Mündungsstelle beuanut werden,

vnd wie umgekehrt oft wieder von den Flibsen daran liegende Ortscliaf-

ten den Namen erhalten. Im Lippischen a. B. heisst und k(>mmt die Eller

von Alverdissen, das ist AdjillK'rtsTiajrpn nrk'HTidlich 1370 Alverdissen

;

denselben Üach nennt »ihu aber /.u Kiuteleit an der Weser bei s^ciner

MttndnniT die Exster, von einem uralten eine halbe Wegstunde ober-

halb gelep^pnen Dorfe Exten, das ist EekhartsJiRjrpn iirkuTidlich fW5 Kckrr-

sten und Achriste (vgl. O. Preuss, Lipp. Familiennamen, Detmold 1K«<7,

8. 44. 4fiL 78L 86; O. Frees« und A. Falkmann, Lippisdie itefesten,

Lemjro "iid DctTnnM 1860, Xr. n. r210v So lap es auch den Römern am
nächsten, den durch die Uemeinde Elsen (urkundlich 103G Elcsen) zu

ihnen herabkommenden FInm elnfheh den Eloener (Alhionitts, ^ech.
'EXiöiüvi zu nennen, unbekünimeil darum, olt er \^(iter oben anders liiess.

Der Ortsname Elsen kann übrigens selbst 'wieder, und zwar schon zur

ROmerseU, ans AlnrithagiiB aoMmmengegangen sein. Ffir alle drei fitaUen,

nümlich VeU, II, 120; Toci Aon. II, 7; IMo UV, 10» paaat der Plals veo
Neubau» am Besten.

£0 wird in Tee. Ann. I, 63 ein „angustns trames vastaa intar paludea
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jenseits der Elbe (Monum. Aneyr. V, 16—18), die Hermundnren
zwischen dem Main und der Donau (Tac. Ann. II, 26. 46) mit den

«t quondam a L. Doiiutio a^geratus" erwähnt, die sogcnaunten „pontuH

longi", auf welche im Jahre 15 ii. Chr. CMcina traf, alH er von der oberpu

Ems her in die Lippejttrassc einlenkte, um „nntis iiineribus" nach Vetera

zurück zu inarschiren (Tac. Ann. I, 69). Diese pontes lonpri bildeten also

eine Verbindungslinie zwischen der IJppn und Kms, und zwar in der

Ntthe de« Chcruskculandes; denn die Cherusken waren dem römischen

Heere auf Richtwegen an die „langen Brücken" vorang«'*iilt, und hatten

die waldigen Höhen zu beiden Seiten besetzt. Demnach führte die Römer-

Strasse von Neuhaus an der Lippe über Delbrück nach Rietberg an die

Ems. Auf dem Grundstücke Wasmanshof bei Delbrück sind jüngst auch

die Sj>uren derselben als „cervi" oder „cervioli" ans dem Boden zu Tage
gekommen (Correspondenrbl. für Archllologie, München 1KH9, Nr. 1). Der
Weg war ein Aufwurf (trames aggeratus), der aber statt der ganzen

Manipelbreite von .30 Fuss (Veget. III, 15) wahrscheinlich nur die halbe

(für fünf Mann hoch) hatte, daher „angustus is trames." Er führte „vastaa

inter paludes"; und diese sind noch jetzt bei Delbrück zu finden; in

früheren Zeiten waren sie nicht durchwatbar, wie aus dem Einfalle der

Kölner am 18. Dez. 1410 ersichtlich ist (G. J. Besäen, Geschichte de»

Bisth. Paderborn, 1820. Bd. I, S. 272). Den agger (Strasscndamm) suchten

die Römer im sandigen Moorschlamm durch Baumstümpfe mit abgestutz-

ten Aesten zu befestigen; Veget. III, 8 ..iuterpositis stipitibus ramisque

arbomm, ne terra facile dilabatnr, agger erigitar"; Hygin. nennt diesel-

ben „cervoli" und erklärt ..trunci ramosi"; Caes. B. G. VII, 72 „cervi."

Wo die Strasse aber über Lachen und Bäctic führte, waren Holzbrückcn

angebracht, die freilich nach den etwa zwanzig Jahren ihres Be«t«hens

(•> vor bis lö nach Chr.) schon „rupti vetustate pontes" waren. Diese

lleberlieferung passt nicht auf die Bohlwege in den norddeutschen .Sumpf-

gegenden, von denen die ältesten, wie die dabei gefundenen sptttrömi-

schen Münzen lehren, wahrscheinlich aus der Frank<'nzeil stammen, indem

sie damals theils als Heerwege, theils als Verbindungen der neu ange-

legten Bisthümer Osnabrück, Bremen, Minden, Hamburg, Verden und
deren Kirchspiele gedient haben.

In ähnlicher Weise, wie Drusus 1 1 v. Chr. von Mainz aus <lfui Kastell

Hed<lernheim gegen die Chatten anlegte, schob Tiberius 4 n. Chr. von

Wesel au» ein Lager auf der rechten Rheinseite gegen die Marsen vor;

er liess dasselbe sogleich auch für den kommenden Winter einrichten und
mit allem Bedarf versorgen. Es ist nach den Ortsforschungen des Gen,

v. Veith in den Bonn. Jahrb. 84 S. 1—27 das jetzige Borken an der A«
und die durch alte Wälle befestigte Umgegend. Vell. II, 105 gibt den Ort

an, wie folgt: „in Germaniae mediis tinibus ad c^put luliae flumini»."

Der Flussname Julia ist bezeugt durch die Amerbacliische Handschrift

und die frühsten aus dem Cod. Murbac. geschöpften Ausgaben; fa^tsen

wir ihn »in einm uiuderdeutitcheu Wortlaut auf, so iut „iuli-&" die alte
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M*rkomaaeii an der Moldau, Hareh und Oder (Tae. Ann. II, 26. 48)

mit den Bfimeru ein Freaiukehaftgbüitdni»» gvgchlo««en faatteu: so

webte doch seit ilcm Aasbruche (Uh Anfstandos in Uiinrani durch

Deotscldaiid wieder ein FVeilieitshaiRli, dor zuiiaclist <lir (ieiuüther

der den Römern feiudlicbeit Stäauue ii;ei^u die den Röincm t'rcund-

ImAcb a»fbi«cbte^ bald eine gcgeusciti{i^ Befibhdung iiervor rief, und

iebUeaaliok dan VaniB nOthigte zm KahMtiftaiig einaiMehreiteii.

Flonts a«gt II, 80: „Qnippe Genuaui victi magw quam doniati

erant": tmd panr, dem entaprecheud Dio LVI, 18.

ist liir unsere Untersuchnng nothwendijr dii hunaligen

Römerfreunde uikI Küuierfeinde in Deutschland ^^ciiauer i^cuuen zn

kroen md <« dnando' m untersetieiden. Hier gibt Anakiuill VelL

II, 105 vim Jahre 4 b. Chr.: „Soig^ch rflckte man in Gemmiea
ein; et unterwarfea lieb die KamaTer, bezwungen wurden die Mar-

sen und Brnkteren: anfgeuommon die Kerusken, nnd auch

weniger durch unsere baldige liiederUge beriUimte Völker 'j/ In

Aa, bei deren Quelie (Ihiiu daü Lager gelegen habt^ii würde, und da«

wttre Gegend von Borken (vrknaidlloli 1200 villa Bnrkea). Wu
diesen Ort8ii*men betrifft, »o kömmt er mehrfach als Bezeichnung römi-

scher BefOHtiguugcn vor, 2. B. liier aiu badischou Laiuen einander gegen-

über Neckarbvrken und 0»terburken. N«ch der VanwschUeht
sftzte filch Tibcrfiis vofort wieder in de» Besitz irnn'i Lag'ers, indem or

seine Legionen den Sommeraul'enthaU der Jahre 10. U. 12 n. Chr. dort

nehmen Hees (VelL II, 191 x Sneton. Tib. 17—j!0; Dio LVI, S9—98); er trennte

dadurch die aufKtMndi.schi n MarM ii und nrukd icn von den ruhig geblie-

benen Cbauiavcn, Tubanten, Frieden, Kanninet'ateu. Sein Nachfolger im

Oberberehle, Germantku«, der schon 11 n. Chr. mit Ihm ab Legat in die-

sem Lager geweilt hatte, marhti* 14 n. Chr. von da am seinen eraten

Ausfall in das Marr^etllaud ; Tac. Ann. I, 50: ,,aginine propero «ilvam Cae-

eiam limitcmque a Tiberio coeptum scindit." Die hier genannte „sUva

Caefiia" ist ohne Zweifel der Wald ,,in raonte Cocsio" nnch einer Urkunde
8U Nottuln von 8rl4 iiher die Schlacht gegen Knrl di n Grossen 77!i bei

Bocholt uuii Darup (Uonu. Jahrb. üi, & G), also der Koesfelder VVald.

1) Veit. II, 10& in der AmerbaeUsckcii Handachrift:' „IntFam protlmn
Germania »ubacta catn ni fariat ruari Bruoteri rweptt renissi prnfis et

inamminu« mox nostra clade nobiüs." In cam ul ft^hlt nur das a, also

Canavi. Da« hier nnvcntHndlich« faciat iiat aeeba Bndiataben; ich Ter»

Änderr das eiut> a in r und erhalte fracti, was Vellcjus in p-leicher Ver-

bindtuig auch Cap. 116 gebraucht, nttmUeh „Cracti Langobardi." Da« fol-

gende raari bat fttnf BwdiRtaben; leh verändere davon t und n In a nnd
m, nnd erhalte die Zeiclun llir Marsi. Nur dicfU'. Völkerschaft kann

zwiacben den Camavern und Bructcren atohen; denn Tiberiu» moMte^ um
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dkter Stdie wird die AmfiiiAne der Cherisken in die fUntoeiie

Bliidei|:«no88enscha(\ ansdriicklich hervorgehoben, und weiter gengt,
das«! noch finiiro andere Völker dein Hflndnisfie beigretreten seien.

Zn di»-son iri'ln">rfon. wie sii-li ans Tac. Ann. XIII, öö nachweisen

UU<<>t, die Am^ibareu; aud auch die Augrivareu dOrt'cn wir hinzu

tfhin» d» ne nMh Tte. Ana. d. 19. 2S. 24 in der IdirtaTim-

eUackt «ieb ni deo Chereeiieii hielten« nnd IT, 41 neben die Che-

niskon und Chatten ^stellt werden als solehe. Aber weMw der-

nuuiika» in Rctroff »Ur \ ani>nii<'derla^re trinmphirto.

Als den Könioni tVin<Uiohc Völkenschaftcn. die sich nnr der

Waffen^walt getagt hatten, lernen wir am» obiger Stelle Veli. II, lOö

den Rfcrine lenlchrt die Mareen and Brnkteren konen, nnd

«eätrabo f.S9si die Chntten nnd Ghnttnnren. Dieee tnf daher

anch zuerst in den Jahren 14 and 15 n. Chr. dnreh Gonanikas die

r'^misehe Rache in gransamster Wei«*. Tat-. Ann. I. öl .non '•oxn«

non aeta.« mivcrationem attulit: jirrtfan.i sinm! et saera >*>U> ae(juaii

tur." Tac. Ann. I, 56 .inibecillum aetate ac k \u statim captiuu am
tnmdatvn; «cawo MaMio «id fenti capnt) aperU popolatis.*' Tac.

Aber auch jenseits der Weiser pib es FVennde und Feinde der

Römer. Zn den erstirenaunten gehörten seit ö n. Chr. die Clianken:

e;« heisst von üuion in Voll. II. l'Hi: _Keeeptae Chauci-runi uatiouc?«;

imiui:« euruu) iu\eutu> intinita numeru, immens« corporibos, situ k>-

rf*n jenen ra «Be^en wm koBBcm. dvrch ^ M>i»en narscUren. Mi i

* . - bemerken, da«» kh auf die L««art ..*nbarti Camavi, friieti Mar«
Hnicteri- durrh die oVn enrühnien Ortsfor^hnnpen d« Gen. r. Veith
JRcm. Grrnzwali ao der Lij-f-f- in den Eonn. JahH». 84. S. 1—27

FH«^ richtig Le*nn^ d«-s Schla*«^^: ..srente* «»tiAiTi minnsi

cUd^ nobües" verdanken wir P*nl Höfer in seinem Werke JDle Yrntm

«HOncM. Lgifm. I«HL & IOl 9«L Ea IM -fmMt «t l-n^i iiiina mhk
n<**tT« rinde »«»Küts" nur ein n 2v>tnfhen. nnd wir kPnnen «n< H. ^ mm
Yeripieick daneben «dnen: _Tnm Cinibn ei Tentoni tnnscendere Kb«aat,

nM» MX mo0ttb a^t^ dndftt utHOttr Die lue» FlMalMiat b
ft»n '< ei». Mer in _-»'^ ?i> und r -^'':- ir»"brancht Wl! of*. ». B If. Ift

~per enuii> •om«.*' Ihr Im» jetat al» b«ete verpmeklageoe I^«Mt:

«ta» Araif «Ha
VeÄejn« em In Oip. 1 1*
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Soimnerlitger des Varno in Deutaehlaitd 9 n. Cta. 91

armatoqae inilituiu nostroruni a^iine ante iiiiperatoris procobnit

tribunal.*' Notbgcdrajag;cn streckten sie ihre Waffen, wdl gegen lie

flieht «11^ die Rfluoer, Mndern Meh die mit denfleibm Terböndeten

Chcniskeu, Angrivaren, Ani.«ibareii djutanden. Sie vergalten es die-

sen aber wieder, indem sie ihnen frcprcn Yams nicht halfen, auch

ruhig die Römer bei sich im Lager (wahi-scheinlich zn Emden)

stehen Hessen (Tac. Ann. 1, 38 vom Jahre 14 n. Chr. „at in Chaacis

prMddimn agitanfee rextllarii"). Dem GemMäk«! boten ato Mgar
Iß n. Chr. gegen die Cheniskea ihre Hfllfe an (Tae. Am. I, 60

Chanel enm auxilia poUicerentur in commilitiain adeciti sant"; und

fidf,'enden Jahre« in der Idis'favi'iuspohlafht »tanden we bei d'

nieni, wenn aueh im hintersten Treffen, s. Tne. Ann. II, 17 ,.a Ciiau-

cis intcr auxilia iiomana agentibus";. Wogen die&er rahigen und

rOuerfireimdliehen Haltung lobt rie anch Tae. in der Germ. 35 als

„popnlns inter Oermanoe BoUlisrimit0''t während er Cap. 33 wegm
der Niedeilage, welche die Hmkteren nm 98 n. Chr. durch die

Angrivaren nnd rhamaren erlitten, den (Tr,ftrrn dankt f.favnro qno-

dam er«m nos deonim , und sich Cap. freut, daws die faulen und

dnnnuen Clierui?ken von tlen Chatten besiegt worden waren (nChc-

nncl, nmie inertes et etalti Tocantnr, Chattis vietoribm*).

Entschiedene HOmerfeinde waren jenseits der Weser die Lon-
gobarden, von denen Voll. II, 106 sagt: „Fracti Longobardi gen«

etilem Cermana feritate ferocior". tmd weiter nnten: „ma-rna cum

cla<lc hu8tium fraude eonmi tentato exercitu"; dazu Tac. (»enn. 4U

„proelüs et perielitando tnti mnt." Kebcn ihnen standen anf der

rechten Wesörseite gldehfalis als ROmerfeinde die flstliehen Che-

rnsken unter ihrem alten Ftlrntcn IngnioniaruK, dem Oheim dos

Arniiniufl, an'< älterer Zeit nchon, wahrwdieirdi* h ans der Schlaeht

hei Arbaln ^a'^'en l)rii<?ns 11 v. Chr.. den Komcm als tapferer Hau-

degen bekannt (Tac. Ann. I, t)0 „Anninii patruuü, veterc aput Ko-

manoe anetoritate; nnde malor Caeeaii vetns." Fler. II, 30 „Che-

nuoo« Snebosqne et Sicamhros pariter adgressas est, qni viginti

centnrionibna incremati« hoc vclnt »acramcntnni snrapsemnt bellnni").'

An^'e«iehts jener Volkserhelning- in Pannonien, nnd des Still-

licgen8 der rrimisehen Lofrionen in den Fcgtunfren am Rheine, wäh-

rend der Jalire 7 nnd ö n. Chr., muüsten ea die Cheruskeu, Angrivaren,

Amaibaren jetit ihrer ROmerfreondaeliaft nuebrdben, daaa die Chatten

nnd Chattnaren, Marsen nnd Bnkteren, Chanken nnd Langobarden»

Ja adbtt ihre eigenen Stammesgenoseen anf der rechten Weseraeite,
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lieh rrngsniD eogcn äe eriioben. Hit den skigeiiden BDmem waren

gie einst nnter Tiberiis oben anf gekommen, and hatten reiddieht

lioatc erhalten ; zwei ihrer Fürsten. Sef^esteü und Arminins, waren

mit (lern röniisrlien Bürirerri clüo. ilt r Sohn des ersten mit der Priester-

würde juu Kölner AugustusiUtare beehrt wurden, audere wie Boio-

kata» md FlaTns, der Bruder det Aiminins, standea in rOnuidMn

Solde (VeU. UI, 118; Tac Ann. I, 57. 58; 9; XIII, 55); jebt

drohte der Umschlag, eine allseitige Vei^ltnn^'; die T.age wurde

immer petahrlioher, so d:vss iluien niehts ühri;; lilieb, als sich nach

»leni Rlicine hin/.invenden nnd dort ntmisehe Hfdfe in Anspruch zn

uubmen. 6i> kamen zum btaiihalter Varuä im FrUhliuge des Jahres

9 n. Chr. ecsandte der Chenskcs nnd ihrer VerfallndeteB, nd bttm
ihn, n ihrem Schalle das Semnwflager hei ihnen n heridwa.

Varns sagte die^ses zu. indem er einen Landtag anklndigle, anf

welchem alle Streiti-rkeiten fres^chlichtet werden soUten.

Daj<«i die eheruskis^-hen Gesandten nnd ihre Genossen alles ver-

s|,»racbeu, was \'aros verlangte, sagt Die L\'1, 18 ansdrOckUcb: „Bereit

den Varaa aafiaroehmen, ab wflrden sie aOee Ihnen Aiferieigte thna,

vtgm äe ihn vom Bheine weit hinweg in das Ohernflkenland
nnd gegen die Weser. In diesen Worten haben wir den ersten

Anhalt für unsere Frage, wo \ arus vor der Schlacht gestan-

den habe. J?trabo selireiht in seiner Geographie j». : ^Gegeu

solche ist Misstraaen run grossem Nutzen; denn diejenigen, denen

nun trante, haben das grünte üngildi venmaeht; so niodieh die

Cheruskeu nnd die ihnen Untergebenen, bei welchen drei

l^iri-men der Römer mit dem Fehlliemi Vanis Quintilios, baud-

hruehig hintergangeu, durch Uebertall nra-rekonimen sind." Also in

das Cberoskenland rückte Vanu mit seinem Ueere ein, und

gegen die Weser hin ^nach Ok»); bei den Chernsken km er

na. md deren Untergebenen i.naeh Strahn), das hdat, bei den

Chenuken ind denen, die sich mit ihnen dnreh eine Verschwörung

verhflndet imd nnter die Leitung des Armiuius gestellt hatten. Beide

Stellen »Kvken sieh; und es wohnten demnach diese mu den Che-

re&keu damaL» \~erhiludeten und mit den Kumeru gleidiialii» Beixeon-

weiler gegen die Weser hin. Da nm das Gdriel der

selbst schon an die Weter stiess, wcaler an diesen FInsse

hinauf aber die feindlich gesimten Chatten wohnten, so kann ndt

den Worten bei Di«» .und gegen «lie Weser- nur Jas weiter an der

Wea$er hianoter hegende Land der Angrivarea beaeichnet fieiu,
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Sommerlager des V«rUB in DeutscbUnd 9 n. Chr.

welohca aneh wirklieb etwas entfernter ist von dem Aoi^iangspiiiikte

des Varns, iiainlicb von Köln, als das Cheniskonlaiid. Der Ansdraek

„npoq Tov OOicToupfOv'' ^'\ht zii^'leicli das Ziel des Hiiiiiinrschp*! an,

wck'lios erreicht wurde, nämlicli das linke Weserufer; :iut' das

rechte /u deo östlichen Cheraskcu und östlichen Aogrivarcn ist Varus

nicht gekommen^).

Jetzt kommt AUes darauf an, ob wir das Gebiet der weetliehen

Chemskeu und Ajigrivarcu an der linken Wescrncite, in welches

Vanis seine Truppen lehrte, mit Restimmtlioit nadiwcison können;

und das ist ailerdin^rs mri;;lich; denn nach Tac. Ami. I. fii) 6B rflcktc

GennanikuH iö n. Chr. zwiBcbcu den Quellen der Lippe und Ems
in das Chenukisehe ein, also swisoben Paderborn nnd Biele-

feld. Naeh Dio LIV, 33 betrat Drasns 11 t. Cbr. nriseben den

Quellen der Lippe nnd dem Wcsrrflufwe da-i Chernskenland, also

zwischen Paderborn und Karlshafen. Nach Tac. Ann. TT, H. 9

durclHchrHtct Geniianikns IC) n. dir. /wiselien den Quellen der Ems
und dem Wt^rflusse zuerät dan Laad der AugrivarcU; und erreicht

dann da^euigc der Cbemken, also zwiseben Bielefeld und
Minden. W&n GrenswaU trennte naeb Tac. Ann. II, 19 die Cbems-

ken von den Angrivaren; derselbe l)cstand nach Urkunden auch im

Mittelalter zwischen der Grafschaff T,i))pc und der Ilerrschaft Enger

(0. Preuss nnd A. Faikmaun, Lipp. Regesten, Detmold lt^6,

Nr. 2772. 2976. 2989. 3255. 3289); und er zieht noch heute, in

Iftngerea Absebnitten und kllraeren Ueberbldl»eln eikennbBr, ans dem
Osiunggebirge bei Oerlingbansen nordwfrts in die G^iend Ton

Herford, von da ostwärts mehr (»der weniger gekrümmt an dio

hesüisch-schaombuiiliscbe Grenze bei Goldbeek, und mit dieser

1) Die Satllehen Ani^varen auf der reobten VeeerMsUe erwfthnt

PtoL n, 11, 9 und setsst sie mit den Langobarden und Dnlgnminpm zvi-

chen die grORsen Cbanken und Sueben. Die n^t liehen Clieniflkcn rei*

dlSB linehPU»!. II, 11, 10 bis an da.s Mclibnkiiüg-i l)ir;,'e (wahrscheinlich der

Han). Wir finden nach BOO Jahren dieRe Stitmme noch in denselben

Stt^en; denn .nls König T>inh' 8.'(2 von Miiuirn his Krfiirt. alHo ('mQicli

an der Wetter und Werra autwjUU reiste, dureli^og er zuur.^t die Aiig^crn

(AagrivarU Angratil Eagera, etva vea Minden bin Hameln), dann die

Haruden (Chanides Cheru-ici Harzer, etwa von Tlaniflii 1>is Karlshafen),

darauf die Suaben (Suebi, Schwaben, Nordschwaben, etwa swiKchen Karb-

haCen and Wltaenhaiuen), welter die H<»h«ingen (Chattl HeMea, etwa
zwischen Wit/enhnusen nnd Wanfried), Und betrat BeMiewIiek Thtlrittgen

(PertK I, S. 368, Ann. Folden«.}. «

Digitized by Google



Aug. D<>|>pp:

auf die Weser nach Fiscbbeck hin, von da weiter an da« Ende
des OdUUntelfi^ebirgeg nach KleinsQntel V- Vam» rückte demnach

an der weKtlicbcn Weser«eite in dit> Gegend zwischen KarU-
hafen, Faderhorn, Bielefeld. Minden ein.

1) Das Süiit»'lgfbir}fe ist die. aho Grenze dos Angrivarpulande«

pepon Nordf-n. Der OHtsüiitcl niinilich, von der Hamrl bis zur Wos^r
bei Hansbcrge, «chied die Anj^rivaren ron den Dulg^ibinern, den
spittercn Schauniburg'oni. In Tac. Genn. 34 wt der zusanmienfrcschohpne

Satz: „Au^rivarios et Chamavos a terp^o DuJj^biui et Chasuarii cluduit"

richti};, wenn wir iliii auseinnnderzieheu und verstehen wie. folgt: „Angri-

varios a lergo Dulj^ibini, et Ctianiavos a tiTjro Ciia.suarii elu<Iuiit." Die

Dulpibiner {jren/ten ihrerseits wi<Mler nördlich an die Langobarden, und
PS zieht sich aueh die alte La n gnba rden 1 an d w eh r von der Leine zum
Steinhudenneere, und von da liaIhwegH zur Weser hin.

Der Wcstsüntel aber, von der Weser bis nach Bram.sche an der

Hase, schied die Angrivaren von den Chauken (Tac. Germ. 29). „Süntel"*

bedeutet eben „Scheide'', und stellt sich als Nebenform zu „Sunder", wel-

ches Wort in Crkunden als Bezeichnting für Berge, Wttlder, Felder, Höfe,

die auf der Grenze liegen, hiiuflg vorkömmt (Lipp. Reg. 8L 92. C55. 898.

1432. 3256); das nordische „Sund" bedeutet eine zwei Länder trennende

Meerenge; niederdeutsches „iutsünnern" oder ,iutsünneln" ist ausson-
dern, beides steht nebeneinander, wie hochdeutsches ,wandern' und
.wandeln"; nhd. sonder ist ahd. suntar; in der Vita Meinwerci bei Pertz
Xni p. 121 Nr. 45 aus den Jahren 1015—1036 heissf jenes Gebirge ,Sun-

tal." Der merkwürdige Süntel stein im Walde oberhalb Venne ist dem-

nach ohne Zweifel ein uralter Grenzstein (Herrn. Hartmann, Wan-
derungen durch das Wiehengebirge, I'reuss. Oldendorf 1876, S. 75). Die

Hunte hat in ihrem oberen Laufe urkundlich 1279 den Namen pAngcl-
bcke", weil sie von der Südseite des Süntels aus dem Angerlande her-

kömmt. Der alte Hauptort Enger (1009 Angeri) dos Landes der Angrarii

oder Angrivarii besteht noch jetzt; er liegt eine Meile weatlich von Her-

ford. Im östlichen Flngerlande jenseits der Weser hat das Dorf Engern,
gegenüber Rinteln, den alten Volksnamen bewahrt.

Die HÜdwestliche Grenze sowohl de.s Angrivaren-, wie auch des

Chcruakenlandes bildet das Osninggebirge, und zwar hier wahrschein-

lich gegen die A msibaren. Zur Bestinnnnng des Wohnsitzes dieser

Völltorschaft haben wir freilich nur dn'i schwache Anhalte; erstens im

Namen .selbst, welcher Emsbewohner bedeutet: zweitens in Tac. Ann.

XIII, 65. 56, wo gesagt wird, daaa ihr Fürst Boiocalus als Römerfreund

wahrend der Varu>»»chlacht gefesselt worden, und «lass ihm deshalb auch

58 n. Clir. von den Rinnem auf sein Nachsuchen eine neue Heimath und
Land zugesagt worden sei, aber nicht seinen Leuten, die sieh demnach als

Nachbaren der Angrivaren und Cheruskeu an der Varusniederlage be-

thciligt jiatten; drittens in Tac. Germ. 35. 30, wo von deu Chauken bemerkt
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Der Tom Rhdne in di«te nutüm Wmatgegmd flikrie

TOB Vetera für die XVIII. uml XIX. Legion an der Lippe liiiiauf,

roD Köhl für die XVII. Uber Lndeuscheid und Ären»berg. Ea lässt

sich uidit annehmen, dass die beiden Legionen von Vetern den

Umweg über Kölu, oder die eine vou KiHu dcu üinweg tib«r Vetera

gemacht hfttte. Beide StraMen, tsowobl die LtpgeetnBti^ «k anch

die Kölner Strasaey kameii in Aüao (Neohaiia) amanuneii, von wo
aus Varus dann die Wcaerg^end besetzte. Die gaam TmppenmaaBe
lässt sich anf Mann und [^MiO Pferde auscblagen; nSmlich

9UOO Legiuiis^ldateu mit 3(X> gcharniHchten Reitern, 6000 Mann

Hulfstruppcu und 900 Maim leicbto Reiterei, dazu etwa 300 OftiKicrc,

300 Teehniker und Werlclente, nnd RcUieedioli ein TroM roa 1300

IfanltMertreibcrn, Pfcrdekuecbteii, Dienern, l^iarketenderiimai.

Da keine Scblaclit bevorstand, so hatte Vanis nicht Ursache,

das Heer in einem grosisen Laj^er zu vereinigen; es würde ihm auch

die Verpflegung desselben iu dieser Weise nur für weuige Tage

mOglieh gewesen sein. Er Terlbolte dalier die Tnippen anf daa

befreandete Gebiet der Cbenuken and Angrivarai, naeb Die LYI, 18

andStrabo p.291. Wollte Vanis aacli um vier Woeben im Sommer-

Jag^er verweilen, s<i t)rauchte er zur Unterbringung nnd Versorgung

des Heeres wenigi^tcns 50 M.. niimlich den Kreis Höxter, das

FUrsteutbuiu Lippe, und die Kreise Herlort, Minden, Melle,

Oanabrttek; diea IM aidi geadiiebtlick aacbweiaen (vgl darflber

A. Falkmann ^ Beitrige aar OeBobicbte dea Fnrstenthnnia Lip|»e

ans archivalischeu Quellen, 1. Heft. Lemgo und Detmold 1H47,

S. 35—66; die MUnstersche Invasion 167;'); 0. Preuss. Picks Mo-

natsschrift, II. S. 389- 408; O. Weerth, Die Grafschaft Lippe und

der siebeiyährige Krieg, Detmold 1888, S. 116—123, 164—168,

178—180).

Hiermit beginnen wir die Beantwortung «naerer xwoiten Frage,

wie nämlieb die Trappenstellnng des Varns vor der

Schlacht jirewesen sei. Dass er sein Heer vertlieilt habe, »agt

Dil) LVl, 18 aiisdrlieklieh: „So hielt denn \'arus seine Le^rio-

nen nicht ^usaniuien, wie es sieh in Keindcslaude geziemt hätte,

wird, (lass sie, nnchdeiii nämlich die Ainsibart>n von ihnen vnrtripben waren,

nun an der Seite der Angrivaren und Cheriwken bin bis zu den Chatten

gerdeht hatten. Demnach lofiMen die AmsilMuren tur Zelt der Taraa*

schlaolit zwischen dum Oguing und der Kins, in d*'ii siiitteren Herr-

schaften Tecklenburg, Ravensberg, Kietberg geaebseu haben.
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gondenii gab dxmn den Sehwleheni, die dämm baten, ganie Sebasr

reu «b, entweder anr Bewnehmig fewiMer Plitse, oder nm Efai-

fangen von Freibeuteni, sowie aiieh zur Bv^rlcitniip- von Zufahren."

Man wählte die besten Lafreii für die verschiedenen Heeresabthei-

luugeu ans; die Bewohner der Gegend naiiuieu die Tmppen willig

«nf, nid bentthten sich, die ilmeii Twgeschriebenen Lieferangen nnd

Leiitangen für die Soldaten geotlgend m gewftbren. Es war «wi-

schen Varus und den gennanischen Ftlrsten anfanjcs ein friedlicher

nnd froniidlichor Verkehr, so dass er sie oft zur Tafel einlud. Auch

die.«* lie'/.eu<rt Diu LVI. IH: .^Und da sie auch dort auf das fried-

liehütc und treundlichste mit ihm verkehrten, brachten sie ihn zn

dem Olanbea, aneh ohne Soldaten wurden sie ddaTieeb fehoroben.''

ünd weiter mten Oa|i. 19: „Arminias mid Segimerns waren nnmer

am ihn, nnd speisten oft bei ilmi" •).

Als erste Tlaiipfs.iolie crscliien es nun dem römisclien Statt-

halter, einen Landtajj uh/.iiliultcii „a^'cre eonventnnr i. die schon ans-

gebrochenen Hefehduugen -mid Raubeintülle zwischen den sich t'eind-

lieh gegenUberrtehenden VOflceraehaften sofort dnrdi ein MaebtgidMt

n mitersagen („Tiolentiam barbararnm inMbere'Or vnd mU WaffSen-

gewalt zu hemmen. FQr diesen Zweck mnsste das wirksamste Mittel

eine Besetzung der (Sronzen sein, also der Weser im Osten, des

Weststlntelgebirges im Norden, nnd des ( )snin^';?ebirgcs im Westen

und 8ttden, insbesondere an den dnrch den Fiuss gehenden Furten,

«od den Uber das iSifUmge Ahrenden Strassen Ci^iii ^vXm^Q Tuupian

tivd^O' Sebon ans eigenem Antriebe worde ron den am meisten

1) Dio sowohl als auch Sfrabo ln.ssen durchblicken, daSB dir Che-

nifiken und ihre Verbündeten schon, als sie den Varu« vom Rheine in

ihr Land abriefen, die Absicht gehabt hAttcn, ihn zu vernichten. Dies ist

Jedoch rOmischerHeit«! eine gnundtose Anoehn]diganir> der die Thatnaclie

widerspricht, dass die Germanen erst nach länger erdnldoton Drani^-salen

cur Abwehr schritten. Die Noth hatte »ie veranlagst, den Vnrus vom
Rheine m rufen; die Noth twan; sie anch, ihn wieder ahsnwerfon: der

gemachte Fehler lag in der nnter Tiborius eingegang^enen Iliinierfrt'uiul-

schafl. Sowotü Vell. II, 118 als auch Flor. II, 90 sagen aas, dass erst durch

das nnsinntge YerfMiren des Tams sehtiesaKeh eine VersehwSmnir vnd
Empörung der Landesbewohnor entstandm sri.

Der in obiger Stelle genannte Segimer ist nicht der Vater des

Armlnlns, sondern der Bruder des Begastes; denn ersterer glefdies

Namens war bereits swel Jahre suvor gestorl»en, wie aus Tac Amt. II, 88

hervorgeht.
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Bedrohten und deu feindlichen Einßüleu zunächst Ausgesetzten der

rOmisehe Feldherr anf die wiehtig;8teii Plttae «aftnerksam gemacht,

nnd um Braatzungeti fttt dieselben g;ebeten („oltoOm toIc dtNrvAroic")'

Oewöhnlich bonutzton die Rt^mcr zum ersten Vorsclinb ^'c^'oii dio

Feinde ihre TlfllfskolHtrtfii und die h icliti' Reiterei (vgl. Liv. Per. 141;

Vell. n. 107; Tnc. Ann. 1, öl. ÖB. ÜU. 6.'J; II. H. 11. 16; XH. 27;

Hist. III, 21); auch Varus wird diese in die schwierigsten und tem-

at«i Stellangen einquartiert haben. So kennte man die von den

f^dlicben Gebieten her einfallenden Schaaren leieht von Lager va

Lager ahschneiden. gefangen nehmen nnd in das Hauptquartier des

VariN aliHcfcni („XijdTuiv cruXXrn}if(Ti"'i. Hior vnr dem Riclifrrsfiihlc

des Statthalters wnrden sie dann nicht als Kiic,:;s'ret:iii^'-oiu' nach

Kriegsrecht gcuouniien, souderu uaeti bUrgcrlicheiu Recli(e als Unruh-

Stifter nnd Sftnber abgeurtheilt; es kamen in leiehteren FaUen die

Ruthen/ in schwereren die Beile der ScharfHehter zur Anwendnng

Cv»l. Tac. Ann. I, 59; auch Vell. II, 118).

Eine zweite Kaiipt-^achc Wieb für den römischen FHdherm
innner die Versorgung des grosscri Heeres mit Lebensmitteln. Denn

wenn auch in den Ihichtbarstcn Niederungen der Ghemaken und

Angrivaren die Tmppenabtbeiinngcn an Gras, (Getreide, Scblaebtrieh

keinen Mangel litten, 80 muasten doch für die Lager im Gebirge

8<if;leieli Ziifulircn ans dem angrenzenden Heliiete der Clianken,

Anisibaren. Unikteren. Chatten nicht allein verlangt, sondern auch

zusammengetriet)en, nnd mit starker Bedeckung herbeigeschafft wer-

den, zn welchem Zwecke dann fbrtwihrend betrlehtliche Hium-

sehaften unterwegs waren („impaimpna^ ri tim tifw im-rribciuiv'')*

So lagen die Römer in ihren Quartieren etwa sechs Wochen

still nftmlich von der Mitte des Juui bis zum 2. August (West-

It Amniian. XVIT, ,,opflrH>iis<|Ut' luliuni meoaen), unde nnmunt
GfilliiAiii proL-iuctns cxf.i-'lt ! Auch Tilx riii.s hc^ami »einrn Feidzug

4 n> Ciir. in Deutschlaad kurze Zeit nach suiuer Atioptiou 2(j./27 Jiuü, also

Anfangs Juli; im fol|^d«n Jahre 5 n. Chr. brach er früher auf (Teri«

inifioi. 1111) für den j^rösHcren Feldzu}^ lÄii^fre Zi-it vor der H.nid zu Iiaht-n,

versorgte nun aber sein lle«r au der EHbe selbst mit Lebensmitteln und
AniirOat«iig«f«g«iMttikden aller Ati (omn atendanttNima renm oomtum
COpia) durch die in den f^trotn cinlnnrcndc Xordsecflott« (Vell. II, 104—10»!).

Zum 2. August als dem AbzugMtagc des Varianisdi«» ile«rc8 ytutat

aneb 'die Stelle im IMo LVI, S4: „^MXXiooat tc ncpt to6c ^luiio&c ofrnihr in|p(a

dv^nXaoaov." Das Hauptquartier des V.n u.s scheint an einer Haidegegend

Jslirb. 4. V«r. v. Altartlitfir. Im BbetaL LXJUUJL 7
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deutsche Zeitscbr. 1887, S. 239—243; Correspondenzbl. fUr Anthro-

pologie, MUneheu 1889, Nr. 8), was für die Leiatuugsikhigkeit dieser

Gegcuden in damaliger Zeit jedenfalln zn lange war (vgl. Tac. Gerui.

f). l.'j. 2;'). 26), und auch von Vellejus entschieden getadelt wird

f..vir otiu magis castruruui quam bellicae adtiuetu« niilitiae", „tra-

hehat aestiva", ,,ue pugnandi quideui ant egrediendi uccasio, in

«juantuin vulueraut. data esset imniunis"). Die Lage der von der

Einquartierung betroffenen Cherusken und Angrivaren wurde, da

Varus schonungslos verfuhr (Flor. II, 30 „superbia et saevitia'*) von

Woche zu Woche verzweifelter, so dass ihnen als einzige Kettung

nur eine Verschwörung und EmpOruug übrig blieb, deren Urheber

und Führer der CheruskenfUrst Armin ius war, und in die derselbe

weiter auch die westlich benachbarten Am.sibaren und Hruktorcn

und die sUdlich angrenzenden Chatten und ('hattuaren mit hinein-

zog (Stralx) p. 293;. Die letztgenannten t>eiden Völkerschaften be-

gannen, wie ich weiter unten zeigen werde, der Verabredung ge-

mäss, als die Entfeniteren den Aufstand, weil dort im Gebirgs-

lando dem Varus am leichtesten beizukommen war (Dio LVI, 19j,

und zwar auf den 1. August, an welchem die römischen Soldaten

ihr Kaiserfest feierten, und fllr den Kampf am wenigsten vorbereitet

waren (Honner Jahrb. HH, S, r)3—59).

Damit sind wir zur Beantwortung unserer letzten Frage ge-

kommen, nämlich nach welcher Richtung bin Varus abge-

zogen sei. Hier liefert uns den Hauptbeweis Tacitus Ann. I, 60. Gl

:

„Von da wurde das Heer zu den Entferntesten der linikteren ge-

führt, und wa-s zwischen «Icn Flüssen Ems und Lippe ist, venvUstet,

nicht weit v<mi Teutoburger Walde, in welchem die Uebenrestc der

Legionen und des \'arus, wie erzählt wurde, noch unbestattct lagen."

„Sic betreten die traurigen Oerter, schrecklich für den Anblick und

die Erinnerung. Des Varus erstes Lager zeigte in seinem weiten

Umfange un<l abgemessenen Feldhermplatze die Arbeit von «Irei

Legionen; hierauf erkannte man an dem halb eingestürzten Walle,

dem seichten Graben, dass sich die schon geschlagenen Ueberreste

gesetzt hatten.'' Von diesem zweiten Lager, welches am Abend

des ersten Schlachttages die Römer bezogen, sagt Dio LVI, 21, dass

es „au einem waldigen Berge" gelegen habe. Nehmen wir uuu die

l^r-standen zu haben, in der die Bienen zur Zeit der HaideblUthe, gegen
Ende Juli und Anfnng Aiij^^uHt, noch einmal ahHchwUrmen und bauen.
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Ktfte zur Hftnd, m finden wir, dnas Oennsnikns an der linken

Emneite hsnmt von Nordiresten «n d&a Osninfj^gebirge in die

Gegend von Hielefeld kau. Daselbst im Tentobarger Walde
fand er das Hauptquartier de» V'aru«. au8 welclieni (li< am 2. Au-

gmt 9 II. Chr. abgezogen war. Von dort gegen das ( imuskeuland

fortselireiteud, also in KUdöetlicher Richtung, trifl't Gcnnanikus

nnf dal zweite Lager des VamB^ nach Dio aneh noch im waldigen

Gehiige. Vama iit demnaoh ans der Gegend von Bielefeld am
ersten Schbichttage, und zwar läng» «Icr ehernskiscben Seite des

0«ninfr?<''>irt'-t's, in die Gegend von Dctin<dd vorgerückt. Zwisclini

diesen beulen Lagern liegt, da der AngrüT von «MÜteii der (JlmruHken

nach Flor. II, 30 nnd Vell. II, 119 Bdion bei dem Hauptquartiere

beipuui, daa erste Sehlaehtfeld, nnd die LAngariehtnng denelben

fldMmt millun gegen Südosten. Die weatlichc. »«üdwestlicbe und

südlicbo Richtnnjr it^t dadureli anspfcsclilosHpn. dass fM-rnumikus,

zwt«icbcn der Emn und der Lippe herautkimniuinl ..Aiuisiam et

Lupiaoi auuicM inter''), doch nicbt zuerst auf du» zweite Lager traf').

Einen weiteren Beleg far die Biehtmig des Yarianisohen Bfiok-

zngea gibt Dio LVI, 29 durch die Mittheilnng, dasa Vama mit

seinem ganzen Gepftok anfgebroclicn sei. Er sebreibt: „Sie

fiilirtcM aueb viele Wagen und Lastthirre mit sieh, wie im Frieden;

üU^rdics waren der Kintler und Weil>er niebt wenige, sowie eine

zablreicbe Diencr»cbaft bei iimun, so dam sie scbon um deswillen

nerttrent marecbirtan." Es ging also der Weg nicht allein geigen

den anfimbnnMdien Fond, aondem zngleieh aneh znm Rheine hin

znrflck. Dninit ist aber eine östliche oder nordöstliebe nnd nörd-

liche Riebtnn^' <\r< 7nir(w :uii<;,'('"*C'1il(isRen. Es bleibt als einzige

Möglichkeit die HückzuictiUuic gegen die Chatten bin, da*i ist von

Bielefeld über Xiebcim auf Warburg. >«ur diese Zugsricbtung

1} Vmi fint'Tn drittfii und (•icrtcii Lagfcr dijs \'nriis wis."*»'» die Ge-

Reliieht8«|uelU>u nichts; »<ole.Jic waren bishor nur ein NotlilH'.lM'lf dt'» Mi«K-

v«i«tandntiMPs. — Am xwelten Schlachttage tot TaraH vor dem Hellwerden

aufgebrorlipn, lia( fino wxldlosc Stell«- vtnr Anfstelhing- der Srhlixrhtrcüif

err«(<^ gerätli im ForbichrcitcD jeüod) in eine SchlueUt und iiui VVsiid-

diekiehl; mtt Tagwwmbtuch sebrt wtoder ein hefttger Regrenwind ein, und
HO hillt Alice, die Römer vollend« zu vernichten. ü« ii ilt itteii und vicrlen

Tag der Varueschlaclit hat didtteriacbe Yerberrlichung de)> denkwürdigen

EreignliweR hinxUfrethan; in Wahrheit begann die Schlacht am 3. Auig^ast,

und endigrte mit dein folgenden Tage. Dies hat Hchon richtig Heinr.

Böttger» Ueraann der Cbenukerftirat» Hannover 1874, 8. 6ö.
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stimmt auch 7,n den Worten l>ei Dio „weil er durch Freundcsland

hiuinarschirte" ; denn so blieben die römiBcheu TruppeuzUffe aus

sänimtlichcii Quartieren auf dem befreundeten Gebiete der Augriva-

reu und Chemsken bis zur hctisischen und waldcckisclicn Grenze an

der Dimel. Schon zu Detmold und Floni konnte N'arus da.s Gcpbck

für die XIX. und XVIII, Le^(m auf zwei fahrbaren Wegen über

das OHuinggebirge zur Lippestra^se nach Aliso und Vetera ab-

schwenken lassen; zu Warburg weiter das Gepäck der XVII. Legion

(Iber Areusberg auf die Kolner Strasse abgeben; und dann mit sei-

nem Kricgsvolke durch die Chatten gegen Mainz liinmarschiren.

Hier ist schliesslich zu zeigen, dass die Chatten sammt den

Chattuaren sich wirklich an der Varusschlacht betheiligt haben, und

das wird nicht schwer fallen. Im Frühlinge des Jahres lö n. Chr.

fand Qennanikus das Taunuskastell (Heddernheim; zerstört (Tac. Ann.

I, 56). Dies kann nur von den Chatten und zwar während der

Varusschlacht geschehen sein; denn hätten sie es in dem ersten

germanischen Aufstände unter Dimiitius und Vinicius gethan, so

würde sie schon Tiberius 4 n. Chr. dafür gezüchtigt, und das

Kastell wieder aufgebaut haben. — Im Jahre ÖÜ n. Chr. befreite

Pomponius durch eine Verfolgung der Chatten vom Tauuusgebirge

her noch Gefangene aus der Varusniederlage (Tac. .\nn. XII, 27).

Diese hatten die Chatten sicherlich nicht von den Chemsken gekauft,

sondcni bei der Eroberung de« Kastells Hcddcniheim selbst gemacht.

— Es traf sie denn auch durch Gcrmanikus, als zweite nach den

Marsen, die blutigste Vergeltung, und im folgenden Frtlhiinge 16 n.

Chr. durch Silius eine neue Auflage dieser Rache (Tac. Aim. I, ft6;

II, 7). — Schliesslich im Jahre 17 n. Chr. am 26. Mai stellte man

beim Siegeseinzuge <les Germanikus in Rom das gestrafte Chatten-

volk in der Gestalt ilires gefangenen Priesters „Libes" dar (Tac.

Ann. II, 41 ; Strabo p. 292). — Zu den Chatten setzt Strabo eben-

daselbst als mitbcstrai^e Völkerschaft die Chattuaren; diese wohn-

ten damals im Waldcckisclicn und in den Kreisen Warburg, Büren,

Brilon. — Es hatten also die Chatten und Chattuaren bei der Ver-

schwörung den Clierusken treu ihr Wort gehalten; am festgesetzten

Tage, dem 1. August hatten sie alle Insi ihnen bctindlichen Römer

gefangen, niedergemacht, verjagt, das Taunuskastell überrumpelt

und eingeäschert, und waren auf die Brückenthore von Mainz und

Uonn und Kolu losgegangen. Das musste allerdings den Statthalter

jäh aus seiner (iemütblielikeit im SomiiRM-I.ipT aufrütteln, und ihn
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zum ^.thU'iuugsten Aufbruche veranlattHeu (V'ell. II, 117 „seguitia

dneb"; Cap. 118 „mareore dneis"; Snetoo. Tib. 18 „negligeDtia'O-

Aber «teh dn Chemskcn vnd deren Mitvenchworaie hielten

den Chatten und Ofaattaaren ihr geg^ebenes Wort, sie liessen den

VaniR nicht bis in den Klicken dci->*oIbcii kommen. Bei ilnien balf

Atu 2. Äng'ust jeder wafleiifähige Mann, unter LeitBiig dos ilmi ho-

wu88teii Führers, zuerst die ihm am uächsteo stehenden Soldaten

njederainehen; und naohdem dies geiobehen war, eilten aUe den-

jeo^pen sa Hälfe, welche die An%»be hatten, da« Haaptquartier des

Varns anzugreifen niid seinen Zug zu bewältiii^en. Dementsprechend

M^t rHo LVI, Ii*: .N'acbdoni sie die bei ihnen befindlichen Sohla-

ten, die ein Jeder «ch früher erbeten, getodtet hatten, ginpren t«ie

«nf den Varus selb^ los, als dieser edioii in Wttlderu steckte, aus

denen schwer ni entkomnicn war." Mit dteMui knnsen Sataee thnt

der Gcsehiolltwdvdber den Iterieht Uber das Schicksal aller

von V.irnf! anf die vcrsebiodtMieii Platze vertheilten Trup-

pen zuvor ab, und er/.ählt dann im Weiteren ansfUlirlich den

Untergang des Hauptquartieres, des Varns und seiner hüchsteu

OfÜEiere and deijenigeo Kohorten, die er ab Leibwache n Fum
und an Pferd bei sich hatte. Wie gern man anoh den Kampf in

jedem einzelnen Lager nnd in jedem «nzelnen Quartiere dargeatellt

sehen möcltte, nm die Betheiligunfr der Cherusken und Angrivaren,

der Anisibartii. Ihnikteren, Marsen, der Chatten nnd Chaftnaren, am
Freiheitswerke richtig zu würdigen, m muss man e» dem Dio doch

nnr danken, dase er ee nicht vergesBen hat, aneh den Untergang

der Tertheilten Heeresabtheilnngen wenigstens an erwAhnen. Es
ist übrigens in den angeführten Worten dte Einnahme sAnmIfieher

Lairerpliit'/.e von Seiten der (icrmanen auBfreHprocben, wenn auch

nicht als Hauptsache betont, da Varus selbst deu Ausmarsch be-

fohlen hatte').

Die VanusoUacht ergibt rieh tu» demnach als eine niter'

wartete Erhebung sftmmtlieher Bewohner der mit Einqnar-

tierung belegten Gegenden gegen ihre ausländischen
ünterdrflcker, und wir finden den Srhuiplafz derselben an der

linken Weserseite zwischen dem Usuinggebirge und dem

1) Dio TA'I, 19: ,Iin Einklanfrc Inprinft wcrdm wir jrtzt Flor. IT, 30:

,Ca»tra rapiuntur, tre« legioncs opprirauntur", da der Wortlaut nicht

hindn^ T«rfl(elien nnd fibenmtien: «DI« Lager werden genemmea, drei

Legionen mterdrttekt.*
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Westsüntel. Dorh weiterliiu tobte der Aufruhr an der Lippe

hinnnter bei allen dort igen MarHchlagern bis zn der Haupt-

fcsfung Vetera am Khcinc, und durch das ganze Hessenland

hin bis vor die Thoro von Mainz, Bonn und Köln.

Es ist jetzt Sache der geschichtlichen Ortsforschung, in diesem

von den Ge8chichts(|uellon bezeichneten Gebiete die verschiedenen

Lager|)lät7.e der Kömer mid die einzelnen Schlachtorte durch die

dasellMit gemachten Funde nachzuweisen; und bereits zeigten sich

auch an vielen Stellen unzweifelhafte Spuren der Varusuiederlage.

Noch jüngst hat Mommsen auf Grand der Münzfunde zu üareuau

am Westsflntel uns zugerufen: liier die Varusschlsvchtl Und wirklich

brauchen wir nur neun Wegstunden rückwärts znr Weser hinzugehen,

um auf dem Mehner iJerge das merkwürdige I^ogcr, die Babi-

lonje genannt, aufzutinden, in welchem sehr wahrscheinlich diejenige

Heeresabtheilung gestanden hat, die auf dieser Strecke zu Grunde

gegangen ist. Zwischen dem Hauptwalle und dem vor zwanzig

Jahren grösstcntheils weggeräumten N'orwalle, welcher Raum die

nntere Burg genannt wird, sind damals an sieben Centner Pferde-

knochen vcmn'scht mit Menschenknoehen aufgehoben worden; vor

nngetiihr vierzig Jahren fand ein Landmann in der Babilonjc 72 wohl

erhaltene Goldstücke (Flartmann, Wanderungen durch das Wichen-

gebirge, S. 118— 128; Höfer. Fcldzng des (ienuanicus, S. «8». Auf

dem Gute Krebsburg bei OsterkapiM-ln wurde ein bronzenes Pferde-

geschirr ausgcpfldgt; bei Niewedde kamen verrostete Hufeisen. Ket-

ten und ähnliches Eisengeräth zu Tage: ans einem Hügel bei Kalk-

ricsc spülte der vorbeiHiess<'n«le Bach Pferdezähne Uts, und nahebei

in einem Acker fand man einen bronzenen Feldkessel rMommsen,
Varusschlacht, S. 31. 33. 47). Trügen nicht die Anzeichen, so hat

Vala Numonius 'Vell. IL 119) auf diesem nördlichen Punkte in

der Babihmje mit der leichten Reiterei gestanden. Anstatt <lureh

die Holzhauser Schlucht auf Bünde, Herford, Detmold vorzudringen^

und den abziehenden Legionen den Rücken zu decken, strebte er

mit den Alen, beim Auszuge von allen Seiten angegriffen, anf dem
offenen und gradesten Wege über Bramsche nach dem Rheine, wurde

aber von den Angrivaren und Amsibaren nicht durchgelassen.

Schon 18.38 hat der Olicrstlieutenant F. W. Schmidt das

Römerlager auf dem Aunenberge bei Haltern an der Lippe unter-

sucht, und auf Gnmd <les Sachbefnndes die Ansieht ausgcsproch»'u,

dass es während der Varusschlacht zerstört worden sei. Er schreibt:
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„Hinter der gregen Korden gerichteten Walllinie wurden die meisten

Waffen anen-oirahcn, nnd zwar die Mitte hin, wo die porta

principalis simstra gelegen haben mas», in grosser Auzahi. Hier lagen

Schwerdfer nnd Dolche, Spitzen von Lanzen nnd Wnrftipiessen und

vieles Eisei^iwitfa (der BcaehreilKiiig meh üeberreste von Helmen

und RUstnagen) durcheinander. Hinter der östlichen Front un<I in

der Verlänpremiig: der Wdlfsp-uben wurden eine prossc Aii/alil bleier-

ner Sc Ii le»derkugeln (glandc« ]duiiibatae) beii^annnen lie^jeud gefun-

den, von denen allein 25 I'tuud fQr altes Blei an einen Krämer in

Haltern verbandelt worden. Sie rind VU Zoll lang, von dliptischcr,

naeh beiden Seiten q>its sidanfender Form, und wi^en 3 bis SVs
Loth. An den Stellen, wo der Wall durchwählt worden \M, fanden

»•f'-b in demselben viele eisenre, hohle, unten spitz, ziilanfende Kegel

von 6 bis H Zoll Länge und 2'/8 bis 3 Zoll oberer Ocffnung, Offen-

bar sind dieses die eisernen Schuhe der Pallisaden, womit der Wall

beselstt war, nnd wdehe von den Legionssoldaten anf Mirseben

getragen werden mnssten.* — M^jor £. Schmidt, der ftnder

des erstgenannten, bemerkt weiter: ^Ea er^ab Hieb, dass wohl die

Hälfte der hier gefundenen Münzen ans Consnlar-MfUi/en bosfebt m
welche sich einige Denare von Julius Cäsar und Markus Antonius,

und endlich eine grosse Auzahi von Münzen aus Gold, Silber und

Er von Angnstns anrdhen. ünter den noch vorhandenen befiutd

sich keine Münze von Tiberius" (Zcitschr. ftlr vateri. Geschichte und

Alterthnmsk. Westfalens, Münster 18Ö9, X. Bd. S. 1^06). Au
der Erol>enin;r dieses Kastells bei Haltern werden Kieli vorzufrsweisc

die Marsen bcUiciligt haben, die von hier aus ihrem Gebiete durch

die Römer verdringt waren (Strabo p. 290).

Im Fürrtenthnm Lippe lieht Horn in nenester Zeit unser

Au^'eiuncrk auf sich; beim Haus- und Kanalbao fand man dort rO-

niisehe Hufeisen neben Pferdezäbiu n, Wa^renl Unsen und Zangen, auch

römisehe MUnzen, unter anderen eine Sübermünze der gcns

Pompeja. £& hat vielleicht an dem Platze der jetzigen Stadt, vor

diesem bequemsten und nftcbaten Oebirgsdorchgange auf Neuhaas

hin, das schwere Kri^|)|gerftth des Vams nnter einem praefeetns

fabrum gelagert (Lipp. Landeszeit. 1886, Nr. 175). Nur diese drei

Beispiele will ich hier anfübren, \\m zu zeigen, dass die Lokalfor-

schung da weitere Aufschlüsse bringen kann, wo uns die Geschichts-

quelleu verlaiiseu.

Wir wenden uaa nun sum Rheine nrflek, von wo wir auB>
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gingen. DaK8 der AafsUnd m-h nicht auf die linke Rheinseite fort-

pflanzte, da£s die Chatten, Chattuarcn, Marsen und hiutendrein die

andern .Stämme, nicht Uber den Rhein vordrangen, verdankte Aa-

gnstos dem raschen, nmsichtigen nnd kräftigen Einschreiten des Le-

gaten L. Asprena«. Auf die Schreckensnachricht rief dieser schleunigst

ans Gallien die nächststeheude II. Legion (.Augusta i nach Trier

Von da eilte er mit der I. Legion (Miner^ia; nach Köln und Bonn

hinunter, den Chatten entgegen, die eben das Kastell am Taunus

(Heddernheim; erobert hatten nnd zerstörten. Ans Köln aber schob

er die V. Legion (Alan<laf nach Vetcra vor (Tac, Ann. I. 37). So

waren clie Hauptfcstongen und RheinbrUckeu fUr den Augenblick

gesichert, bis Tiberius mit der rasch in Rom zusammengctriel>enca

XXI. Legion i,Rapax> Vetera weiter verstilrkte Uio LVl, Tac.

.\nn. 1, 31. 37. Vell. II, 121), und auch Cäcina mit der XX.
(Valeria victrix» aus Pannonicn herbei kam, um in Köln einzuziehen

(Vell. II, 112; Tac. Ann. I, 37. 42). Mainz erhielt wahrscheinlich

von Augsburg her Zuzug durch die XIII. Legion <Gemina,/ und Trier

von Gallien her durch die XVI. (Gallicay. Diese acht finden wir

nämlich 14 n. Chr. in den genannten Plätzen am Rheine, als der-

manikus dort den Oberbefehl übernahm (Tac. Aim. I, 31. 37. 4öj.

1) Vgl. Tac. Ann. IV, .•>; ,Sed praenpuuin robur Rlienum iuxtn,

commune in GermanohGallo^que ^iubsidillm, octo Icgione» erant"?

und Tac. Ann. I, .37.
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4. Studien zm (iieschichlö der Kolner Märterinnen.

Von

loHeph KIlBkcabetf.

2. lltstorisehe Wflrdignng der Clematiaiiischcn In«chrift.

Fnpfspn wir nuninclir den hii^toriHdien ricbalt der rieniafiani-

ficlien Insrhritt ins Xvi'^c. «reHtaltct sich denst'lbe nach anscrn

Darkgiuigcn in niehrern wescntlieiicn Punkten auderg, wie bisiicran

angenomvieii wurde. Die lusehrift bezeugt zuiftctet ein held^
mfltliiges Jungfinueniuartjrrinm an der Stelle der spitem Banlika und

der gegenwärtigen Ui-^nlakiidu : sie berichtet fmu r. dasa diese

Jungfrauen fUr den (ilanlM ii ihr Hlnt vergoKsni hahiii, dass sie auf

der Stätte ihres Maii\ liuin-- lH>ifroKcfzt wnrdoii sind und das» ?icb

Uber ihren GrälK-rn eine Basilika crlHiUen liat; sie sagt endlich, das»

der Tir eUrianmnB dematins infolge eines Gelflbdes an der Stelle

der ersten Banlika, welcbc jodenfalb der Zcrstßmng anheimgefallen

war, auf seine Kositen einen voIlMtändigen Neubau erricbtet und

ihn autsschlicHslicb zur Bcgr&bnia^rcbe der beiltgen Märterinnen

beetimiat habe.

Was zuerst die Tbatsaehe eine» Juugfraueuiuartyriums au der

genannten Stelle angebt, so kann dieselbe nach dem alten, inscbrift-

üchen Zeugnisse, das filr sie ein gebildeter und bochBtehender Mann

ablegt, nicht bezweifelt werden, zumal da auch kein Grund vorliegt,

der den Werth dieses Zengnissc«; zu lieiiiträclitigen oder dasficlbe

gar *u entkräften im Stande wäre. i>o kvinmt es, da*8 das Marty-

riom als solcbe« Im Ailgemetnen ab historiwbe Tbatsacbe festgehal-

ten wofden isti). Erst DSntzer (Jahrb. 55/56, 3. 143) nnd in jttaigsler

1) Selbst Kotlhurg (KirchiMigi'.scliii'htc Deutschlands I S. und
Schade {Die Sage von der hl. Ursula S. 127), welche beide mit den
wlehtig«t«ii Qaalleii« vm allem mit der CtematiaiiiMlMn ImgIiiUI gnm
unbfknnnt Find und ihre Kftmmtlichen Uypotliesen auf dem fschwankendpn

Boden der spütcr zu behandelnden Kölner Legende aufbauen, lassen

I

m
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Zeit Haack (Kirchenpeschichte Deutschlands I S. 24 Anm. 1), wel-

cher, ohne jenen zu erwähnen, das Hauptargument mit demselben

gemeinsam hat, Bprcchon den Nachrichten Aber die Kölnischen

Märteriiuen jede historische Grundlage ab. Da die Ausführungen

des IctEtcm die neuesten und zugleich die eingehendsten über den

genannten Gegenstand sind, so soll die Ilauptstelle aus denselben

hier Platz finden. Anknüpfend an FViedrich (Kirchengeschichte

Deutschlands I S. 141 fF.;, welcher die durch die Clematianische

Inschrift bezeugten Thatsachen als historisch festhält, fährt Hauck
fort: „Die Echtheit der Inschrift bezweifele ich nicht; ich nehme

an, dass sie kurze Zeit vor der fränkischen Eroberung der Stadt,

also am Ende des 4. oder AuAuig des ö. Jhs. gesetzt ist. Gleich-

wohl komme ich zu einem von dem Friedrich s verschiedenen Re-

sultate. Denn es scheint mir, da.s8 er den Inhalt der Inschrift

keineswegs vollständig erhoben hat. Sic bezeugt folgende That-

sachen: 1) Es gab damals in KöTn eine baufällige Basilika; 2) die-

selbe war nicht Gemeinde-, sondern Privateigeuthura; 3) sie befand

sich auf einem Begräbuissplatze; 4) Clematius sah sich durch

häufige Gesiebte aufgefordert, sie wiederherzustellen; 5) in denselben

erschienen ihm himmlische Jungfrauen, die sich als die Märtyrerin-

nen zu erkennen gaben, zu deren lehren einst die Basilika erbaut

war; 6) er rest^iurirte die Basilika und bestimmte sie zum Begrälh

nissplatz Air Jungfrauen. Hieraus folgt, dass vor Clematius diese

Märtyrerinnen in Köln unbekannt waren. Wie hätte man sonst ihre

Basilika verfallen lassen k<»nnen? Dann aber ist das Martyrium der

Kölnischen Jungfrauen nur getnigen durch die häufigen Visionen

des Clematius. . . . Die Möglichkeit, dass in den rheinischen Ge-

meinden einzelne Christen um ihres Glaubens willen litten, will ich

dadurch nicht bestreiten. leb kann nur nicht sehen, da.ss man bis

jetzt ü])er diese Möglichkeit herausgck(»mmen ist. Die Kölnisehc

Inschrift bei Le Blant 3.Ö4 wäre ein Beweis, wenn seine Ergän-

zung der letzten Zeile SOCI . . A M • S soeiata martyribus mehr

noch alH „hiMtoriHchen Gehalf der letztern „die LokalbRge von cinig^en

in der Nähe der Sladt auf der Pilgerfahrt (!) erschliigeneu Jungfrauen"

besw. «kleinere Massaker der Hunnen hei Köln" gleiten. Für unsere, wei-

t<"rn Auhftihrun'i'en kotmneM tlie beiden genannten Werke wegen der er-

wHhnten mnns:elhnnen QuellenkenntnisH nieht weiter in Betracht, da.s letz-

tere nm so wfiii>fer, weil ch mehr einen tendenxiönen als einen wissen-

Bchaftlichcn Charakter an sieh trägt.
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Win ab eine UOsUohkeit; L«rsGli erginte: Soebia mater eepe-

livit." Wenn erstlich Hanck die Thatsächlicbkeit eines Martyrimns

in Köln flbcrliaii]^t von der Lesang der Schlnsszcilo auf der Grab-

inschrift der Rudutuia so lantet der von Le Blant und Düntzer*)

oicbt entzifferte Namen der Bestatteten — abhängig maeht, so

d«ff er diesdbe gegenwärtig nieht mehr besirdleni de SOCI . TA
durcliaitt lieber ilt*) und auch die Sparen des A noch erkennbar

sind^); übrigens wird kein Kenner der altchristlichen Epigraphik

hculznt.'igc norh ilii' ('oTijektnr Lersch's als eine m5grlichc Erp-anztinp

der augeilitirteu Jbuehstabenreste betrachten. Wm dann die sechs

Thesen Haack's bezfigUch des Inhaltes der Clematianiscbai Inscbrift

ansehti ao sind afe «tmmtiieh mehr oder minder onriehtig mit Am'
nähme der am wenigsten bcdentsamen vierten. Die zweite und

sechste These beruhen auf landläufi;;en faWehen Erklärnnpfn ein-

zelner istelieu der Insrhrift und erledigen sich durch die Ausführun-

gen d^ ersten Thciles. Dass »ich die älteste Basilika auf einem

Begrftboiaiqiriatee befand, steht in der Iniehrift nieht, wenngiciehdte

KOgliehkeit nidit fdeognet werden Icann, dase Christen den nats

um dieselbe wegen der Nähe der Hlrtyrcrgräber zu ihrer letzten

Frbr^tiitto gewühlt haben. Ganz aus der Luft gegriffen ist die

Bcbaapituig Hauck's, dai<8 die erste Hasilika zur Zeit des Cleinatius

baufällig gewesen sei; kann nicht mit demscibcn, ja noch mit

grOsBeim Beehte angenommen werden, da« gewalteame ZemtOmi^

doreh Feindedhaad den Nenbu der vor den Xanem der Stadt lle-

genden Mortyrerkirche nothwcndig macbte? Und doch gründet H a nck

3nf eine so willkürliche Anuahnic die Ik-hauptung, dasR die Miirte-

nnnen vor Clernatins ia KOln unbekannt gewesen seien! Eine voll-

ständige Verkehruiig des offenkundigen Inhaltes der Inschrift ent-

hllt die fünfte These. In denelben gibt Hanck nach dem Vergange

Dttntaer's m Terstehen, dass die Märterinnen sich erst dnrch die

Visionen dem Clematins als die auf der Stelle der Basilika gemarterten

U. Jn^ancn zu erkennen gegebra hätten, dass ahm vorher weder er

1) Verzeichnis» der Rom. Aiterlliüiner de» Museums Wallraf-Richartz

in Köln II 231.

2"» Ro schon Düntzer a. a. O.

3) Im Sominer 1887 unternahra GyianasiAilehrer Dr. Stephan gc-

»^MdwftUeh mit dem VerAuwer eine nene Untwsnclnnig 4er altehriat-

Hchen Grabinschriften Kölns, deren Besultate bi« jatst noch ntcKt ver-

öffentlicht werden konnten.
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selbst noch mmt jemand etwas von ihnen und ihrem Martyrinm

gewu»Pt habe. Und doch geuüfrf schon eine unbefangene Befrach-

tung des ernten Satzes der Inschrift, um jeden zu überaeufren, daas

die Visionen Hieb lediglich auf die Erneucning de« Basilikenbaues

beziehen, dagegen mit einer Belcbrung^ des Clcmatins über die

Existenz bisheran nnbckaimtcr Mürterinncn, wie sie etwa in dem
(später verfassten) Sehlnssabschnitte der Köhiisehen Lehrende der

Nonne Ilelintrud von der hl. Cordula zu Theil wird ' nichts zu

thuu hal>en. Zum UebcrtiusK gibt Clemntins in dem /.weiten Satze,

in welchem von Visionen tlberhanpt keine Rede ist, seiner ander-

weitigen Kenntniss dies<'r Jungfrauen, ihres Martyrium« und ihrer

Marter- nnd BegräbniiwBtätte mit den Worten 'super tantam maiesta-

tem huius basilicae, ubi sauctae virgines pro nomine Christi san-

guiucm suum fuderunt* klaren nnd bestimmten Ausdruck. — Soviel

ist also fUr jeden vorurtheilslosen Bcnrtheiler gewiss, dass mit

Düntzer's und Hanck's Gründen die durch die Clematianische In-

schrift bezeugten Thatwichen nicht erschüttert werden kr^nnen.

Ueber Namen und Zahl der Kölnischen Märteriimen gibt die

Clematianische Inschrift keinen .Vufschlnss. Nur das eine lässt sich

aus derselben mit Bestimmtheit ci-schlicssen, dass die Anzahl der

Märterinnen eine sehr massige gewesen sein muss, eine That>;acbe,

auf welche .Stein zuerst hingewiesen hat. Die Inschrift bezeichnet

ausdrücklich die Basilika, welche zweifelsohne nur den Keni der

jetzigen Umulakirehe bildete, als Marter- und Begrabnissstiltte dieser

Jungfrauen; das konnte sie nicht sein, wcim es sieh um eine nach

Hunderten oder gar Tausenden zählende Martyrerschaar handelte.

Eine mächtige Stütze findet dieser Schluss in einer Stelle der vita

s. Cuniberti'j (Bischof von Köln c. 623—663), welche sieher vor

der Mitte des 9. Jhs. verfasst ist*). In derselben heisst es: 'Quadam

die, diun singulare redemptionis noetrae niysterinm et solum infirmi-

tatis nostrae remedium plenns deo sn])er mensam dominicam in

basilicA sanctarum virginum immolarct, adstans clerus et populus

vidit eolumbam spicndiditisimam primum hac et illac per onmem ecclc-

1) Vgl. z. B. Act« Ranct. Oct. IX p. 162. Kessel, St. UrHul» und
ihre Gesellschalt S. 191 ff.

2) Annaion rlcs hint. Vereins f. d. Niederrhein 26. u. 27. Heft, S. 126.

Die hl. UrHula uud ihrii Gesellschart S. 29.

3) h>ui'iuä, vit.if Saiicloriiui Nov. p. 275.

4) Vgl. Acta Sauet. Oct. L\ p. 212.



Studien sur Geschichto U«r Kölner MtUrterinnen. 1<M

Biam drenmTolitaiido Tigsri, d«inde poolifioiB inridere eapitii nox
deimde revereAin et iuxta tnitinlnm cuinsdam virginis stiipen-

tihns Kiimil et niirantibns iinivcisis (jui iulcraiit ab oinnimii lUMilis

elapi^aiii . Der Verfasser der vita weiss ai«) von äam*rlich sichtbaren

Gmbmülcm iu der Basilika, in weichen mau je eine der beiiigen

Jinqiftawni IwigeMfaet glanbto; diese kOmam aber msgen dee gerin-

gen Umfhngee der Basilika selbst nieht bedeutend an Zahl ge-

wesen sein.

Für die Zeitbestimmung des Mart^ riiiins ^'ibt die Tn^chrift nur

eine sehr »chwachf! Andfntimg: der Ausdruclt |>ro nomine Christi

ttanguincm snum t'uderunt' versetxt da^üelbc uline Zweifel in die

Periode der fOmiselien ObristenTerfulgimgen. Allein wir sind im

Stande, dnreli Abstraktion aneb eine genauere Zeitbestinnnnng, wenn
nieht mit Sieherbelt, so dodi mit grosser Wabrscheinliclikdt zn er-

nütteln.

Schon um die Wende dcti 2. und 3. Jhs. gab eis ia dem rümi-

scben Germanien, das stets politisch aU ein Theil Galliens betrachtet

worde, ebristiiebe Gemeinden, eine Tbatsaehe, weldie dvrcli das

ansdrOcktiche ZeugnisH des ZeitgenoiBsen Ireoäus, Biseboft von Ljon
177

—

2i)2, (Iber allen Zweifel erhaben ist '). Während aber G^a
Narboncnsis, insbesondere die Stüdte Vicune und Lyon, bereits unter

Marc Aurel die erete*) und zugleich ungemein, heftige Verfolgung'';

»t besteben hatte, hören wir too Angriffen auf das Obristeutbuin in

Um nOcdlieher gelegenen Gegoiden OallteBS, insbesondere aneh im
rOmisehen Oermankn, nm diese Zdt noch niehts, jedeniJklls^ weil die

1) Iren, contra Dianes haeres. I 10, 2: Kai fitp al xard löv k6<tmov

öidXcKToi dvöiiotoi, dXX' i\ Mvajtlf TtJ^ inipoööocu)^ pila koI f\ u&rf). Kat oOre

at Tcp^aviai^ lbpu^{val iKKXf)0(ot dXX«MC iKiriOTeCii'Offiv f| dXXui^

napabib6a<nv oCrc iv ral«; 'Ißnplai^ oöre iv KcXrot; oOtc KOrrd Td(; dvaroXA^

oöre iy Atßüi) oöt€ ol kutA }xiaa toö («Vffuou Ibpup^vai. Vgl. tw A\vs\'t Stelle

Bettberg, Kirehe^j^eschichte Deutschlands I S. 70. Mit Recht betont

Friedrich, Kirchengeschicbte Dentsdilands I S. 88, das« Irenaens setner

Sache g(>Mchnflct haben trOrde, wenn er anf Kirchen Idngewieflett btttte,

die nicht existirtcnl

t) Snlp. 8ev, II 89, 1 (ed. Halm. p. 86): Svb Anrelie defnde, Anloafaii

filin. pi rsiH iitio qninta agitata. Ac tarn primnm Intra Oaltlns mar-
tyria visa.

8) Vgi. den «ttfriiliriiclien Bericht fiber dleee Verfolgnng in dem
Briefe dt'i- Cliristen von Vienne und Lyon an die Ohrlilengemelnden In

Amcu uud Phrygien bei £um>b. hist. ecci. V 2.
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Cbriäten za unbedeutend an Zahl waren und zu wonig in die Oeffent-

licbkeit traten, um ein Vorgehen des Volkes oder der Behörden

gegen sie zu veranlassen. Auch im 3. Jh. scheint bis in die letzten

Jahrzehnte hinein das Schwert des Verfolgers die genannten Gegen-

den nicht erreicht zu haben: aus der Zeit des Decius und Valerian

verlautet v<»n Martyrien im belgischen Gallien nichts'). Ganz anders

aber gestaltet sieh die Sache unter der Rcgiening Diokletians und

Maximians (284 bezw. 28r> bi« 1. Mai 305): eine Reihe von Be-

richten liegt vor, welche von Martyrien im belgischen Gallieu imd

im benachbarten Germanien um diese Zeit reden, und zwar Uber-

ragen sie an Zahl die Akten Uber Martyrien ans andern Theilen

Galliens*). Nun ist es allerdings sieher, dass ein Ma>«enmartyrinm

wie das Trierer, welche» nach der Darstellung der Gesta Troiro-

rum') der Prfitekt Kiccius Vam«*) an drei aufeinanderfolgenden

Tagen verUbt haben soll, unter Diokletian und Maximian in Gallien

unmöglich war; denn in den ersten Regierungsjaliren der genannten

Kaiser, in welche die Trierer Tradit(m dasselbe versetzt, findet es

wegen des Friedens, den damahi die Kirche genoss, keinen Raum,

und von den Jahren der Verfolgung 303—305 schliessen es die

1) Im südlichen Gallien gehört in diese E|>oehe das Martyrium dca

hl. SehastinnuK, Bischof» von Toiilonsc, auH do^sen Vita Gregor von Tour«

hi»t. Franc. I, .'W eine .Stelle anltihrt. Auch Dionysius, Bischof von Paris,

litt um diese Zeit für den Glanl)en, entging jedoch der Hinrichtung durch

Beinen Tod. Vgl. Grejr. Turon. a. a. (>. : De his vero heatus Dionisius, Pari-

siorum episcopus, diversis pro Christi nomine adfcctus poenis praesentem

vitani gladio inuninentc tinivit.

2) Aus.ser den Martyrien von Abtheihmgen der ThebHischen Legion

zu Trier, Bonn, Köln und Xanten habe ich folgende Einzelniartyrien, wie

ich glaube, mit erschöpfender V'ollstitndigkeit zusammengestellt: zu Amiena
starb Bischof Firminus (Acta Sanct. Boll. XL p. 54 sq.), sowie Victorius,

Fuscianus und Gentianus (Bosquet, historia ecclesiae Gallicanae II p. 15()sq.

und Ghcsquiere, Acta Sanct. Bcigii I p. KiGsq.), zu Soissons die Brüder

Crispinus und Crispinianus (Acta Sanct. Boll. Oct. XI p. 535sq.), zu Augusta

Viroraanduorum Quintinus (Surius, vitae Sanct. V p. ^2 stj ), zu Toumay
der Priester Piaton oder Piatus (Act. Sanct. Boll. Oct. I p. 22 sq.), bei

Rheims Valerius und Ruliims (Acta Sanct. Boll. XX p. 7%) und die Jung-

frau Macra (Acta Sanct. Boll. I p. 325), zu Beauvais der Knabe lustus

(Acta Sanct. Boll. Oct. VIII p. 338 sq.).

3) Portz, Monumenta Gennaniae bist. VIII p. 150.

4) So ist der Name nach C. I. L. XII 2583 und 2615 richtig zu

Rchreiben. Die Formen Rictius Varus und noch mehr Rictiovarus sind

mittelalterliche Depravationen.
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bflituninte Angabe des Ewebii» und LaetanÜBB tm, daas der Giaar

Coiistantius iufolgc seiner dem Christeutbam woLhMtlleaden GesiuniiQg

an der Chrigtenhct/.e keinoii Antlieil nahm und seinen Verwaltung»-

b^irk vor 8cliwcr(;rn HeiinsJiichun^^fn schlUzte';. Hinrichtungen eiu-

zeiner Christcu waren dagcguu in beiden Epochen Christenfeindlichen

Beamte« aelur w^Al möglich; in der enteo, weil die gegen das

dniatenthmn geriehtetan OesetKe nodi maßt fortbestanden, in der

swcitcn, weil Constantius nicht verhindern konnte, dem Beamte in

einzelnen Fällen <lie Ycrfolguogsdckioto der Augusti zur Ausfllhning

brachten. Wir sind aber dabei nicht lediglich aut V eruiuthuugen

angewiesen. Eusebius berichtet ausdrücklich, dass schon lange vor

dem AoBbmche dea eigentliehen Stoimea Chriatenblut geiloaien Mi
und dasa man znnHehst die christlichen Soldaten zum AbfiUIe an

bringen versucht hahc*l; \ (>n Maximians mit Blut bezeichneter Re-

gierung in Gallien, lieMmders also in Belgien und Ocnnanien, wo er

sieh bis 292 fast ausschliesslich aui hielt spricht Kutropius, wenn er

anch die Orflode fttr dieaea Blutvergießen nicht angibt*), und daa

1) \gL Eiuob. hiuit. eccL VIII 13, 13. Lai taiit. de inort. pers. 8. 1&.

S) Ettseb. bist, ccet VIll 4, 1: Muplois r^p larop^oai ä ti<; 9au>

ftaoTi^v vvtp €Üoeß€ia( toO ©eoö -nüv öAuuv iv%(^€lTM^vou^ TTpoUu^iiav, oök
(lÖTOunep ^övov ö Katä ndvrwv dvcKivT|dr| btuitM^<M noXö irp6-

Tfpov H, tta9' ö* In t4 Tf|<; dpi^vti^ ouvcKpoTCtTo. 2. oint depöu»^ tc

^ me* ^dbv imtiiuiuoiu^vou noX^^«fl, dXX' in tiI)v kotA tA OTpaTÖiretia

MÖvurv diToiTEipuj^^vou. 4. i\hT\ bt onavUuc, nnnwv (so. tüjv öTpaTiaiTilj v
;

tl^

irou KoJ btÜTCpo^ ou |Li6vov Tf^<; äziai, Trjv dno|i$oXr)v, dXXä ical ÖdvaTov tri;

cAoe^oO^ ivOTdocui^ dvTtKaniXXilTTOvTO.

3) Am 21. Juni 286 int er in Mainz zum Scliutzc Gallions ^joi^cn tli«

audrüigendeu Alcmauucu, Burgunder, Ueruler und Chaibouen. Im Jaiire

287 Biegt er bei Trier ttber Oermanen, welehe das Land xwbcben Mosel
lind Rhein überfnltni hatten. Im Frühjalir 2HS ^^dit er iihcr dpn Rln-iii;

Kpater leitet er au deu MUnduugcn d<>r giillisdiun Flüsse deu Bau dur
ScWflte und die Aiubildtin^ der Soldaten gegen den ünurpator Caraiuina.

Noch 2^1 k;iini>rt i-r ;,'('i,'-en Frauki ii, vi>ii di iH u er viele im Gebiete der

Nervier uud Trevircr ansiedelt^ am 18. Februar isl er in Dorocortomm >

(Bfieinui). Kachricliten über Mimn Anfentbalt in dm folgenden Jahren
fehlen leider volleUndig (vgL Sellin er, Gesch. dcs r5m. KaiBerreiches

U & 124 n.).

4) Eutr. X 1 sagt von ConHtantius Chorus: Hic uon modo ama-
bÜiB, sed etiam veuerabilis Gallis fuit, praecipua quod Diocletiaiii snspec-
tam pnulentiam et Maximlani aaogainariam temeritatem tmperto
aiua evaserant.
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durchaus verbürgte Martyrinm des hl. Albanas iu Britatniieu*) be-

zeugt eine wenn auch auf einzelne Personen beschränkte Verfolgung

in den Provinzen des Constantins wilhrcnd der Jahre 303—305.

MOgen daher auch die oben erwähnten Akten Aber Ein/elniartvrien

im belgischen (!allicn, welche zum gröKstcn Thcil auf den Anfang

der Regierung Maximians hinweisen, und die Xachrichtcn Uber Mar-

tyrien in (femianien vielfach tiberarbeitet und entstellt sein, so wird

dadurch doch die auch andcnveitig gestutzte Thatsachc, dass das

nördliche Gallien grade zur Zeit Maximians eine Anzahl Märtyrer

aufzuweisen hat, nicht bcrtihrt*).

Weim wir nun die Ergebnisse der gesanunten vorhergehenden

Untersuchung zusammenfassen, wird es dann nicht gerechtfertigt

sein, auch das Knincr Jungfrancnmartyrium der Ejxiche Maximians

zuzuweisen? Die Fassung der Clematianischen Inschrift selbst be-

günstigt diese Annahme sehr. Sie spricht von dem Martyrium und

seinen Umständen als etwas durchaus Bekanntem, indem sie auf die

virtus und maicsta.s desselben hinweist, und, was vielleicht sonst

nirgends mehr vorkommt, die Märterinnen kurzweg als die sanetae

virgincs l)ezcichnet, ohne einen Xamcn dcrsclln^n zu nennen. Das

alles ist nur erklärlich unter der Voraussetzung, das« zwischen der

1) Venant. Fort. 3, 155: egregiuni Albanum fecimda Britanniu

proferl. Beda Hist. Angl. I 7.

2) Eine grUndiiirhc IJnterHUi'hung der genannten Akten ist bix jetzt

nicht angestellt. Qörrea leugnet in »einer Abhandlung ,Rictiu8 Varn«,

der berüchtigte mythische Verfolger der Gallinchen und zumal der Trieri-

Hchen Kirche" in der Westd. Zeit.schr. VIT S. 23 fF. einerseits die Existenz

dieseu PrUfekten, andererseits crkliirt er alle inartyrologischen Berichte

für unRcht, in denen der Name desselben vorkommt, beides ohne zurei-

chende Gründe. Wenn Riccius Varus auch der Massenmörder der Christen

nicht sein kann, als welchen ihn die aus dem 12. Jh. Ktnniniendeu Gest«

Treviroruni darstellen, so kann er doch sehr wohl als der sclilinunste

Christenfeind in Belgien die Martyrien verschuldet haben, die ihm in den

sechs Akten, in denen sein Name genannt wird, zur Last gelegt werden.

Neben ihm treten in den Actis s. Firmini Long^ilus und Sebaslianus als

Christenverfolger in Belgien auf. Die Behauptung, Riccius Varus sei eine

Nachbildung des Dacianus, ist durch nichts begründet; woher sollte die

spÄtcrc Fiktion, um von anderm zu schweigen, schon zu einem so cxqiii*

siten Namen konunen? Was endlich die Anthenticitlit der von Qörres
verworfenen Martyrerakten angeht, so ist wenigstens bei denen der Iii.

Valerias und Ruünus trotz der zahlreichen Verderbnisse nn derselben

Dicht zu zweifeln.
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Abfassung der Inschrift und dem Martyrium sellMt kein alba grosser

ZflitmOD verfloiBeo ist'). GehDirt abw das Martyrium wirklich der

dioUatianiscb maxiniianiscben Epocbe an. ho darin eine nene

StQtze für die oben mit andern Gründen belebte Bchrniptrinp, dass

dasadbe sich auf eine gerioge Anzahl von Personen beschränkt habe.

3. Der Sermo in natali.

Nach der Zeit des Clematius t'elilt en uns mehrere JahrLuoderte .

laug an jeder Naekrieht aber die Kokier HSrterinnai: es sind die

traurigen Jahrhunderte der TtdkerwanderuDg, welche hier wie auf

80 vieleu andern gescliichtlichen und kulturgeschichtlichen Gebieten

eine vollstflndinTf' Cntcrbrednuifr der historischeu Traditiou darstellen.

Erst nachdem die Zeiten ruhiger geworden waren, beginnen die

Quellen wieder zu tliesscn. Die erate und fUr die Geschichte des

Kölner JnngfranenmartyrinmB nach der Clematianischen Inschrift

b^euttiamste Urknnde ht der schon mehrfach erwfihnte Sermo in

natali, eine am Gedüchtnisstage dieser Jungfrauen in ihrer Basilika

von eitlem Kölner Geistlichen gehaltene Red»\ Mit Kocht ist die-

selbe von De Buck*) in das Zeitalter Karls des (Jrusseu, genauer

tu die Jahre 731—834 gesetzt worden; denn einerseits ist Sermo in

natali 10 gesehOpft aus Beda hist eeel. Angl. I 4, welche mit 781

abschliesst, aoderenmts setzt Sermo iu natali 9 (gegen Ende l die BllUhc

Batnvieni? vorans, welche durch die 834 begiiiiieiulen Einfalle der

Normannen ein Ende nahm'). Auch der Unistand ist bcdeutunfrs-

YoII, dass au derselben Stelle Batavien eine vom Rheine umflossene

lofld gmannt wird, während es tun 639 infolge dtt damals in den

Mnndnngsmhiltniss«! des Rhdnes eingetretoien Aenderongen eine

solche m sein atifhOrte').

1) DsM anch der VerflMiier des Sermo In nataH das Uartyriwo in

dieselbe Zeit v(>rlegt, iflt von keiiHMn Relang, da derüelbe bei seiner Dir
ürung von gana nnricbtigen Vorausaetsongen aasgeht.

9} Act« Benct. Oel IX p. TBsq.

8) ygi Ann. Xnnt. %. J. 834 bei Pertz, Mon. Germ. II p. 226: Interea

dmn haec agerentur, iunierunt pagain in vieum uMminatiKKiinumDorestHtiim

(<1. i. Wyk te Duerstcde am Rhein, HÜdöstl. von Utrecht) oumqne imiaaiü

cmdoittate vAstavenmt; et 60 tempore regnnm IVanconun intta, semet-

ipaum valde dcRolatiiin ent et infolicita« hominum multipliciter cotidie

aogebatur. AebnJiche Verwüstongen werden berichtet zu den Jahren

886, 8W, Mfi^ 847. 846, 849.

4) Wenn DUntzer in Picks Monatsschrift fllr die G«aeU«hte Wott-

J»brb. cL V«r. t. Alterliurr. Im BhuiuU UXJJilX, 8
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Unsere Rede wurde zuerst nur tlicilwcise vcröffeutlicht : Surius

gibt iu seinen Vitae Sauctorum V p. 331 die Kapitel ö und ti der-

selben „nach einer alten Handschrift" ; ein Abdruck aus Surius steht

in Segers Viridariuni Ursulanuni p. 334 ff. Die vollstUndigc Heraus-

gabe verdanken wir dem Jesuiten Crombach in seinem Werke

S. Ursula vindicata p. 989 ff. Er bediente sich bei derselben eines

Kölner und eines Lutticher Codex, von denen jener der Ribliothek

des dortigen Karthäuserklosters gehörte. Die Herausgeber der Rede

in uuserm Jahrhundert, De ßuck, Acta Sanctorura Oct. IX p. 154 sq.,

Kessel, St. Ursula und ihre Gesellschaft S. 156 ff. und Stein, Die

hl. Ursula und ihre Gesellschaft S. 97 ff. vermochten weder die ge-

nannten noch andere HandschriAen ausfiudig zu machen und nmsstcn

sich deshalb auf den Abdruck des Crombachschen Textes be-

schränken. Auch meine Nachforschungpen nach dem Kölner und

Lutticher Codex waren erfolglos; dieselben scheinen demnach un-

wiederbringlich verloren zu sein; dagegen war ich in der glück-

lichen Lage festzustellen, dass der codex latinus 18897 der Kgl.

Hof- und Staatsbibliothek zu München unsere Rede enthält').

Eine Collation desselben wurde mir durch den Kgl. Direktor der

genannten Bibliothek, Herrn Dr. Laubmann, dem auch an dieser

Stelle der gebührende Dank für seine bereitwillige Förderung meiner

Studien abgestattet werden .soll, in zuvorkommendster Weise erlaubt.

Der Codex Monaeensis latinus 18897 ist eine hagiologische

Pergamenthandachrift in Oktavformat, welche einschliesslich des

nachträglich eingefügten ersten und letzten Blattes (Palimpseste des-

selben Buches) 306 Seiten stark ist. Er besteht aus mehreren von

verschiedenen Personen und zu verschiedenen Zeiten geschriebenen

dciitHchlnnd.s VI «S. 50 das Jahr 834 aln U'^rniinuA ante quem einigertnaHseu

in Frage stellt, weil die auf Holland bezügliche Stelle sp&ter eingeschoben

Rein könnte, um der Rede den Anstrich eines hohem Alters zu geben, so

mutliet er damit dem Mittelalter eine Ralünirtlieit in der Fälschung von
Urkunden zu, welche demselben durchaus fern lag und nach seinem Bil-

dungsgrade fern liegen musste. Uebrigens wird sich im folgenden Ab-

schnitte zeigen, in welch innigem Ztisammenhange grade diese SteUe mit

andern Bemerkungen der Kede steht.

1) Damit fällt ohne weiteres die von Wattenbach, Deutschlands

Oeschichtsquellen I* S. 34 Anm. 2 ausgesprochene Verdächtigung unserer

Rede als einer ,nach Form und Inhalt modernen Predigt Die betreffende

Note fehlt allerdings aus mir unbekannten Gründen in der 5. Auflage

vollstliudig.
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Theflen. Die enste Seite des ersten (£^j)satz-)Blattes, wetehea mit

dem ersten Blatte des ftUesten Bertandtheflee des Codex xasammeii-

gdüebt ist, entlijllt von einer Hand des aus^eheuileii XIV. Jahr-

hmiderts die Atip^ahe der Herkunft luid des Inhaltes ]< ^ Ibeii, wel-

cher dem heutigen entspricht. Mit AnflOsnng der Abkürzungen,

Venneidiing der orthographischen Rigenthttmlicbkeiten und Hinzn-

itlgting der Vertheiluug der «usdaeii Sifloke «nf die Qtitai des

Cbd«t lantet dieMibe folgendmiiMBett;

Iste über attinet venerabili mimflatraio

sancti Quirini martyrtis in Teg-ern*»ee.

In quo eontinentur lef,'eiuiae hic iatVa:

Vita sauctae Lcobac virginis. p.»-»*.

Yito Sftoetae Konigandae virgiuis. ^»-tie*x

Vita aaneti Fortnaatoe virgbiis. » »i-ut.

Paasio SMOtae Theodotac martyria. ». us-m.

Vita sanctae >Soli abbatig et confeflMtis i> i?? i9i*>. p- »»—«».

"it ') Senno in nfttali f«anctaniiii Co- i*. iso-av.

loniensiuui virgiauui.

Lefenda Ben pa«i» nade* p. lu-sn. 9. M»-m«).

eim miUnni virginnm.

Passio sancti Adalperti martyris. p.m-m.
Hifstorifi de nra<'(iioati(tne in Pru- ^tot-mt.

sciu saucti iiriiuoniä cpiäcopi cum
sais capellanis et de

nuurlyiio eomm.
Oi&eiiiiii miflsae ^ bistoriaantiphoaanim p- uo-ita

et respousoriomm sanctae KttttigiiDdae

virgiuis et regiuae.

Anf p. 2 steht eine ältere luhaUs^iiugube, welche dem alimäh-

Uefaen Amraebflen des Codex entsprechend durch Za- nnd Zwisobeu-

schreiben fortwllbrend Termebrt and endlich zur Bezdefanaag der

1) Der Vita Haact&e Kouigundae ist das an letzter Stelle genannte
dfBeiiun «tc. nnmittelbar angefügt (p. 110—118).

2'! Dtf^^o Sfitmi enthalten eine epistitla Frmimklii fü.icniii &d Olm*
drammum diaconnm de vita s. Soli confessoria atque abbatüs.

8} note, nm anf die Wlchtlgkdt d{«Ms l^tldtea anftnerksam «u
maehen.

4) Die Legende zerflUlt in zwei zu vorscltledenen Zeiten gesehrie-

bene Thelle, von denen In dem bcittgUeben Absehnftte genaner gehan-

delt werden wird.
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im Ckidex Toiüflgoodea B«iIi«ifolse d«r eioMhen SMok« uf dmi
linken Rande mit den Bncbstaben b n. b. w. vereeben ist. Wahr-

scheinlich bei der Anfertigung der neuen Inhaltsangabe auf p. 1 ist

der Versnch gemacht Morflcu. dieselbe aus/nradircn. und sie ist

daher nicht mehr vollstäuiiig lesbar. Indessen ergibt sich als ihr

ältester Bestandtheil, geschrieben im XII. Jahrhundert, and daaüt

sngletcb als ältester Bestend des Codex selbst ftrigeades:

Vita sanetac Leobae Tirg. IUI. kl. ootr.

Vita sanctae Fortiinatae virg. 1I> id. OOtr.

Passio sanctae Theodotae virg.

com trib. filüa, qaod est III. n. au^.

Vita saneti Soli eonftos.*)

Seimo in natali saaetaraoi Colo*

nicnsium virginoum XII. kl. nov.

Der Benno in natali ist im Monacensig von einer Hand des

XII. Jahrhunderts (iV/^; schön und isorgiilltig geschrieben'). Bedauer-

licher Weise hat jedoch ein dem ersten Schreiber bald nachfolgen-

der Correktor (M*) an sokbcm Stdkn, die er niebt rentaiid oder

die Ibm nicht klar geon^ Torkamen, sowie an einer, derm Inhalt

ihm missfie!'). nach eigenem Ermessen den Text theils iaterpoUrt,

theils vollstüTidi* um;,'fstaltet. Letzteres ist zum Glück luir im

ersten Satze der Rede, l)ei der Anführung der Clematiauiiwrhen In-

Bcbrilt (Cap. 6) uud au der ui Aiimerk. 3 geuauateu ätelle der Fall.

Dieser Uaogel wird jedoch dnrdi den ümatand ausgeglichen, dass

mdir&eb natM: Aet aweiten BmoA noch die eiste sn erkennen oder

1) Zwisclitin diMer und der folgenden Zoüe liegen im Codex noch
zwei Z«ilen, auf denen pepmwftrti;,' nach Entfernung der TirsprilngHchen

Schrift die (vita b.) KiLuigimdi» uud die leg(enda seu pitöt^io XI mi)iium

virgtnnin wnnerkt sind. Jedenfalls enthalteo sie Zusfitze xttr vita 8. Soll,

insbesondere seinen GedachtniHStftg. Dass kein Vermerk eiaea Stttekes

de» aitest«n Codex weggefallen iitt, beweist die»er selbst.

8) AvilMIenderwoln rährt pu 8I& von eineia andern Sehratber her,

wie die gnnzc übrige B«de. Dieselbe sdgt dne auawrordetttKeb w-
schuörkeltc Schrift.

S) Cap. 10, t hat Crombaeh und hatte sveifettos auch Jf* eonstan»

tiam deinde rcsnincnH. Dii i?c Anspielung: auf die Sage von dem Abfalle des

Papste« MarceilinuK während der Diokletianiactteu Chmtenverfolgnng (vgL

DSIHngcr, Papstfabehi des Httteialten S. 48ft{ JaffA, Regest« Pontifi-

cuD) I p. 25) sagte Af nicht zu, und er Milte daher an die Stellet eon»

staotiam de fide BSä snmeus.

Digitized by Google



Studien nur Ocflcblchte der Kölner Mtrteiinneii. 117

dMh dnoh Hinimriiihiwf dm Grombaeh'iehttB Textes «7] nad Vov

gleielnuig mit dem ymbaadmea Rmud festzostelkn iit.

Der Text der ersten Hand bietet, abgesehen von einigen mit

C gem*^inf*(*baftliV]>on und einigen ihm eigenthUmlichen Fehlem, eine

verhältiii8smas?sim' grosfee Anzahl neuer treflBicher Leaarten. Das Ver-

bältnüs von i/' za C erhellt ans folgender Zasammenatellnng:

Gate M* eigenthflmlielie

Lesarten.

Bemerken»werth(

a) eigenthümlicbe.

s Fehler von .V.

b) Mit C gemeinschafü.

Cap. 2, » ei«

„ 2, • pottMtimnn

tt n »•

K n 11 A •Mji.lwf
H 1, S C|UO<l IrOnilf

„ 0, 10

>* t»
non debeat

ß, w nt Irtntis

» „ M qnod debebat

w 7, • pio preposito

NuUn ergo

„ „ 13 acUtari

Maximianom

„ 10, 1 Elenthero

n I»
' HarcelluB

t» • deripiabatDr

„ „ 10 sine mors

., t, " iongitudine atque i n la-

titudine

in omnibna

„ „ 9s praeripere

„ 11, 5 cognovinius

„ „ 13 q n 0 d occnrrente

Ansftt'rdem hat der Schreiber von M an einer Stelle (Cap. ß, i)

aus Versehen eine Zeile seiner Vorlage tibert>chlagcn dagegen

bietet er Cap* 5, u ff. eine grössere Interpolation, wie das unmittel«

btr an reUgiom amdilieMeiide luhflooiimu leigl Eine andere ni«rk>

1) Diese Stelle liefert den schlagendiiten Bewtnti für die oben aof-

fMrtflUte Behauptong, dan tP seine Aaaderangen nach eigenem Et*

»essen, nidil auf Onmd einer Vevlage Tergsneiinun bat

Digitized by Google



118 Joseph Klinkenberg:

wflnUger W«be nooh nicht bMlmditeto laüipolatMm iA M €
gemeinsam: die Worte Cap. 6, lo ff. 'qvae et baic operi (!) reiitiB

ciffdem pntavimus inserPTida* mit dem naohfnlr^prtdcn Texte der

Cleiuatianisclien Inscliritt hat ihr Autor selbst durch den gewählten

AuBdniuk als t>päteru Zuratz bezeichnet').

In dem nmi folgenden Abdrmk de« Sermo in luitali ist bh

Grande gelegt. ist volbtlndlg nur im ersten Satze und tn der

Clematianischen Inschrift, sonst nur insoweit berücksichtigt, als Jf*

die IjORart von ^f* wcgradirt und dareh eine neue ersetzt hat. Die

Abweichungen von C und von 6(uriu«J in dem bezüglicJicn Ab-

gehnitte sind ausser den (Hrthogrnpbttchen sämmttich angegeben;

eigene VerbemennigeD des Verfassers sind mit K bexeidinet Die

den Text begleitenden litterarischen Nachweise ermöglichen ein

Uithefl Uber das spraehliehe nnd geschichtliche Bflstxeng des Redners.

Sermo in natali sanetarui Cdoaleiislav liri^lmmm,

1 Sanctarnm Colonicnsiutn virpriTinm a^mins — indo ras enim p. 290.

rectias cognominamue, ubi vitae instauiis nuaui ubi muitis i'uturuc

diem habners natetitimn nobis hodie sunt non minus admiranda
quam veneranda; qnibns non suffccerat in.orbc suo domini spon-

6 siqne soi mancipari *) pracconio, nisi uUam cum camis aiTectibus,

qnos ollm amore fpsins spreveraot» rennniiarent Omvi omntbns,

quae possederaTit, nco patres noc niatres iiec propinquos :iHoR nec

ipaam in qua natue sunt patriam camaliter cognoaeentes, in caxi^

dei, eni coeperaot spirittuüiter adbaerere, Mellsiimi devotione pro»

lopositi
1

curri'iido, et ita dihdum suum cundiduin t t rubicundmn, p. 981.

electom ex milibus iugiter iuclainaudo: Tnüic mc post tc, oar-

remns In odorem ungucatornm tnoram^X hanun ergo festivi-

täte nohis omni tempore celebeirima qnod meritnm eamm primnm,

Ueherschrift nach den beiden iHhaltisanyaben von M. Ueber der
Redt fehlt dieselbe von M* und M^; eine Hancl dex XVI. Jahrhunderts
gibt: Sermo in fe«to XI tnilium virginam. C Uu im cod. CoLt Senno in

nvtali 88. virginum undecim milifini; tu» eod. Leod.: In featiTitale beatis»

liniao societatis XI niilnnn virg-innnt.

1 1 Sancta C. Colnnicnsiuin ('; Cnloiiensiiini M. enlra eas C.

2 ünomM'tiber vitac. quam C fiml zirrifrllos M^; Rasur M^. € eiun

C. 7 Hae patres M*. 8 cognosccutes camaliter C. B ade«tie

über coeperant, adhaerei« Cf adhaeiere M*, proposltl devetlone
a m odore C.

1) im VerfelK dieser IntaipolatlM hat Jf das Jetm nnpMaond g».

wordene istir vor »ervaatur aui^gfcIfisHeu.

S) Tac. bist. U 71. 3) Cant. cant. V 10, 4) Cant. cant. I d.
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qaod dicanius nltiiniiin, ignonuniu; nqUiim enim In eU nid maxi
mom sciiuus.

Neque ab re esse ') putauduui est, quod earam conversatio2

vel piiroa vel media nobis nota non est, videlicct ut de hls «a
tantum a fldclibtis recoJantar, quibiis maiora niilla alia esse non
dubitantor. Potuit quippe fieri, nl in tanto caram numero conia-

p. S88.gata qoMllb«! «M«t ant vldna, qvlbiis, | licet o«iitodiniis ei« fVuetSB,«

ut puta virginitati specialiter deditns. antf inartyrium negarctur,

sexagesimus tarnen et trigesimiu per rectissimam deoque accejt-

tiflsimam mo leco hntaamodi eonvenatfonem, ipse etiam maxfmtiB
j»fr n irtvr:i tm lum. bumanis meritis pi 'i 'i rinii. roddcrcf ur. Nam
quis unquam omoium multeram, non dicimus tantum modo virgi-io

mm, mültitndfnem tantam wioe sezi» alteriu intonnixtioiie craderet
convt'iiisKe? Nee enim, quod de Amazonlbns legitur, huic sanctae

epiritualis conci virtuti comparandum esse putamus: illae namquo
caedendo ut ductor saus, istac moricndo ut sponsas saus victoriam

p. 288Lqiu«iientiit. | FMafbUe autem et omnlno facile fuit illi, qui creden>is
tibns etiam oninia posbibilia foro rt promisit et rlorlit, nt Jioc qun-

quc modo iu solis virginibuts, bi vellet, mirabili» cunctis gentibus

et popnlis iimoieBceret. Nam qoi hnnanitatia fi-agilitate oironm»
datuB plus quam XII Icgionee angc-lnnini exhibendas sihi a patro

potuit obtinere regnans in eiusdem caruis aeterna maiestate cum xo

patre ad aequendom ee agniun immacttlatom minus quam XII mflia

Tiijginum non potuit exhlbere?

Ad nos ergo Tnaiontm nostrorum studio de .«amnis Iiis vir^ji-S

nibus ea sunt tauium prrdiiota, quae maxiiuu ncqu«.' s^iiigularia

ftierunt, sed multiplieia. Nam vivginitatl iOli per sc in humilitatia

p, 834. custodia
]
flne tonns pxrt llt nti nf-rao culmen aliud facile iudiearet

aequari. De conteniptu vero atque amissione parentum et posses-a

ciooum omnlum abnc^rationeque soi ipuqne peragrinatione pro testa-

mcnti domini vcritatr» asfjnmpta quid dicemus, cum ipsa veritas

iuveui evangelico de sola renim possessanun vonditione et eleomo-

synanim laigitione, bi ae tandem sequeretur, peifectionem pro-

miscrit et apostoli» pro hoc merito etiam potcstatc-rn in die iuiliciiio

alioa iudicandi condonaverit V Uli bona sua opora protestanti ex-

eellentionm vlam demonstrans: 81 vis perfeetus eflae« veade omnia,

8 i ab« C. 3 esse alia C. 4 dubitatur C. 5 eius C. 9 po-
tigBimus M* auf Rasur, unter der noch potiSHiinum 3/' erkenntlich; pu-
rffisitnum C. 16 ut A'; E thoc (sie!) M; et hoc C. 18 qui fehlt in C,

I / TOB C. 4 iudicar . . Jtf >; iudiearet (7; iudicat auf Etamst;
darauf Soxm fUr meei Bmch^abm. ii ooadoiMxit C opera aaa €.

SB exeeilentioiiem M^i «scellentleteDi M* C

l) Plaut. Asin. I 3 71 (224). Liv. VIII 11 1. Suet. Aug. 94. OeU.

XVUI 14 6. 2} Matth. XUI 6. 3) Matth. XXVI 53.
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quae habe», et da paupcribus, et habes thesaurum in caelo, et veni,

scqucrc mc'j. Istis vcro eiusdcm pcrtVctionis praomiura spondens:
IS Amen, dico vobis, intjuit, quod vos, qui reliquistis oinnia et sccuti

cstis mc,
I

in rcgenerationc, cum scderit tilius hominis in scdc ma- p. 235.

iestatis suae, sedebitis et vos super sedes XII iudrcantcs XII tribus

Israel Martyrium autcra quantac dignitatis exist-at, nemo fere

est qui nesciat, iu caius cottidiana memoria tanta per Universum
lomundum frcqucntantur ubiquc tripudia.

4 His procul dubio meritorum gradibus vcl potius aequalitatibus

ad se suas virgines virgo virginis filius hortando pcrduxit, rcmu-
nerando suseepit, beatiticando in aetcma gloria sublimavit. Gradus
antem et profectuum ordines, quibus ad hanc arcem de virtute in

bvirtutcm asccndcndo pcrvenerant, socreto, quod volnit, a nobis
|

nunc usque celavit: <]U08 laudibus non solum triplicis earum supra p. 236.

memoratae perfectionis, sed et siniplicis unius euiuslibct impares
novit. O beatus et sacer ilic virginum chonis, perfectissimus rae-

rito, nullis numero comparandus, qui martyrum innocentom lactcnti

loagmini iunctus non illud tantum admirabilo cum omni terra can-

ticum novum*), sod et illud carmen speciale concelebrat, quod sc-

«juen» agnum quocunquc ierit sola multitudo virginum cantat *).

5 Non autem praetoreundum nec silentio supprimendum esse

videtur, quod in ore nostratum tenaci memoria seniper omnino
diligentis simc servatum religfiosis frequent^r eolloquiis volvitur, p. 237.

credibile etiam et aut verum aut veri simillimum non negatur.

6 Dcnique plurima per opinionis conieeturam probantur esse con-

scripta, quibns tarnen nulla unquam auctoritas refragata est. Men-
dacii notain nam(|ue reetc nequaquam inourrit, qui veritatis inda-

gini ex m»ionim horumque admodum religiostirum traditionc con-

venientissimoque rationis indicio sedulus cautustjue quantum ad ee

lolibrator insistit. Nam cur caelestis buius exercitus a principio

gesta simul et proelia non scriberentur, ut sie demnm purius
|
et p. 238.

lucidius ad aures posteritatis transmittcrentur, quotus in omni genta

niirari debeat, cum causam huins neglegentiae communis paene
omninm populorum afflictio per barbaros bis maximc regionibus

iS habebis thesaiirum C.

4 3 in scheint von A/' herzurühren, ist von jV nachgebessert, fehlt
in C. 4 et profectunm C; ut prorectuum M. 5 quo ('. 7 unius
ztceimal -V, das erste Med getilgt von .V. Ä perfectissimus merito, nullis
(8 M*) merito, nuUis numero iV' durch ein Versehen des Schreibers ; die
lAtsart des Textes gibt C. 11 speciale carmen C. sibi concelebrat C.
12 multitudo sola C.

i 2 nostratium SC. 7 namquc notam SC 10 librator SC; übe-
'

rator Jf' . J3 inirari debeat SC; mirari non debeat M.

1) Matth. XIX 21. 2) Matth. XIX 28. 3) P». XCV 1.

4) Apocal. XIV 3. 4.
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debaeohaatM infliota p«irdooeat? Per quam etiam hoc factum e8t,>ft

iit fiirundfiii saiictanini virpfimun memoria post incensara sanctorum

c^rporum custodem ccclcsiam paulaUm ab ore primuni, deinde ab
ip8o peotore religiös! dudwn popoli taberetnr. [Nam et Israelitioa

pleb« Aegj-ptiorum oppressa barbarie doniini, creatoris sui, oblita

fuissc memoratnr, (luoadusque Moysen apud cognatum suum id»
p. 239. temporis exulantem per rabi {

non combusU fliuumara divina pietas

advooaret, qui iniraculis domlni attestantibiu eofldem error« dcvloa

ad flatum Hdci pristinum revocaret.]

Haec nihUominus negicgcntia de honorandis thesatul pretio-6

dniml locnlte In noatralibas adeo Tehementer indnmit, nt ex re-

motls valdo orientÄlium regionuin partilius Cleinatius quidam vir,

nt rcmm exitus docuit, clurus aüuol et religiosus atqae ad bono-

randas illastrandasque fama pariter et mtmere saaetaram vii^nmn

»

iepultoraa idoncus, crcbris visionum prodigiis, terroribus et docO'

mentis Coioniain invitatus acccder(*t vt, quaccunquc coactus in mo
p. aiO. loco primum timorc spoponderaf , hiv in rc dintcgrand» bcatariun

virginam badlica rellgioni» dcvotione prrtic « rct. Coins noonumenta
lapidibus istir servantur iiicisa [quac et huic oprri vr rbis ci^fiem lo

patavimuB inscrcnda: Divinis flammeis visionibas Irequenter admo-
aitiui et irtatis inasnae mideatatte nartyrtt caeteBtiuni virglaiun

immincntium ex partibus orirntis exhibitus pro voto Clematius vir

oonBularis de proprio in loco suo baue basilicam voto qaod debebat
a flmdamentia re«1itait]. Qaod quia breviter designari veritaa ipsais

poscf'bat, quosdam minus diligenter intcndciitf s j^cnsus vma venis

p. et ad sentcntiae totias solu tionem omuimodiB aptufi bucusque late-

bat. Undc propter id, quod Clemathw de proprio a ftandameiitis

sanctamm virginum ccclesiam scribitur crcxisse, putant eum pro-

prium hie praedium habuissc, iu quo tandem reaediticaverit; quam w
prius aedilicatam fuisse, quamvig multo iam tempore dcHtmctam,

nemo ftii(,^iii tcI bactenns dnbitaverit. Sed ex proprio ficcuniae

8uac pretio melius eam alhirnlc vcnions rcligiosus idem Clematius

creditur recaperasse, qui non solum in loco proprio pretiosorum

oorpomm Tmerationem debitam rediotegravit et anxit, verum ctiami«

p. 8t2. in pxtcra? provincias, unde vcncrat et per qnaa iter feoerat, j famam
tantam eundo et redeundo perduxit.

Propt^ hoc vero, quod ex orientis partibus per crebroa df-7

citar vialonnm terrores exbibttitB, sanctas virgines ex Oriente simi-

liter argamentantor adductaa, qiuui vel expeditionis oboedientia

J8 (Nam — 23 revocaretj fehlt in SC.
6 / thesauri pretiosissimi loculis i» fehlt in M durch Abirren det

Schreibers in die folgende Zeile seiner Vorlage. 5 illuAtraodasque SCi
illastrandas M. 8 Veintegranda SC. 10 istic felüt in M. [quae —
16 rcfltitttltlaMeM K, 12 et A' nach der ClemaL Inachr.; ut MSC.
virtnte» M\ tcBtaretar Itter magime M*. S4 quo 8C. 15 paglnae
veilta« S. 80 eandem SC.
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propt^r Ronianae pacis ') custodiam cum raartyribus sanctae The-
5 baeae socit'tatis hnc usque directne vcl orandi gratia ad haec pa-

panoruin eo tempore loca pio proposito fucrint dcstinatac. Nnlla

vero rationc credibilo videtur, quod oriens eas transmiBcrit occl-

denti, cum et si rrligionem excellcntiorcm aiit vitam quietiorem

appetcrcnt, illuc potius, uhi vpI vcstigiorum domini passinnisquo

10 et sepulturae cius insignia vel totius esset fastigiom ecclesiae, ten-

derent'). Quod et adhuc videlicet hie non minus tjuam ihi vulgata*)

eemimus actitari, quando
|
illuc ex omnibus huius plagae partibus p. 243.

fidcle« studiis infatigabilibus cunte« indeque redeuntes ulltKiuimur.

8 Martyrii quoque gloriam si pro flde testimonioque Christi,

(juod hahebant, mori ardenti animo praeoptantes raoraeque impa-

ticntes desiderarent,— <|Uod quidem eas ubicunque locorum ita quac-

slsse non ambipimus, sicut hic invenisec didicimus, credidimus,

Ä amplexati fuimus et nunquam vita coinitc venerari cessabimus, — ibi

iiiminim faciliu^s hanc promereri potuissent, ubi Komani prineipem

imperii et Christiani persecutorcm nominis »dum aut maximum
citius offendisscnt; nam in his regionibus absque eiusdem deoreto

pariter et edieto rare movebatur
|
ulla Christianorum pcrsecutio. p. 244.

9 Plures autem quasi rubrica per ununi uculum directa id

est rationis aequitate saigaeissime historiarum et tempomm dueatu
perspecta, vigilantius rcrum ordinotii intuentes. Britanniam insnlam

credunt huius deo notae multitudinis genetriccm et nutricem pariter

scxstitisse; in qua sententia concordant procul dubio et hi, qui

sjtnctum agmen misisse tlicuntur et qui sc suscepisse ma^opere
gratulantur. Horum etiam medii convenicntiesimis hoc ipsum ad-

struunt signorum indicii»; apud <|U08 pleraque loca sanctis hi» cer-

nuntur honorata simul et illustrata reliquii»; nam et in Batavia,

loquam Rhenus bicomis*) eircunirtuen«lo
|
insulam facit, sedem fun- p. 245.

dasse ibidemque ali(|uamdiu nmnsisse referuntur.

10 Siquidem temporibus Antonini et Commodi impcrtitorum Lu-

cius, rex Britannorum, ab Eleuthero. quarto decimo post beatum
Petrum apostolicae sedis poiititice, Christianac catholicaeque fidei

praedicutures obtinuit; quam susceptam idcm Britauniac populus

7 4 »anclae fehlt in C. 6 pro proposito C. NuUa ergo MC
(irah rscheinlich VerwechMelung zirischeji v und gj. 8 quletionem C
(Druckfehler). 10 cius et «epulturno C. // et fehlt in C. 12 acci-

dere C. huius über hjs .!/>.

8 5 vitc 3/', vita 3/*. 6 imperii prineipem C. 7 nominis per-
Hccutorein C. Maximum C ; Maximianuni M. 8 citius vor offendisttcnt

fehlt in C. 9 edicto C; dirto M.
• / rublcn C. 2 iMgacisMimae C. 4 tradunt C. 9 Patnvia Af.

10 2 Eleuthcrio C.

1) pax impcrium Sencc. de cl. I 1. 4. 8 u. a. Tacit. ann. XII 33.

2) Wohl vuigo. 3) rers. I 66. 4) Verg. Aen. VllI 727.
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Stadien snr Qeseblebte der KOhier Mirterliiiien. ISS

In omol tellgioiie et pode tranqtiUUtate faiTfolatem omnfequc per-<

secutionis ignaram usquc ad tcmpora Diocletiani servavit Cains
sacvitia impellente Marcellinns ctiam, Komanus pontifex, ordine a

primo vicesimus octavus, constanttam dcinde rceumcns *) fortiter

p. SML eonfligcndo cotob» martjrrti dignalMtar. Fo«t qnem undftnltflms

eine inora per omnes torras perseciitioTitim tomppstatihus eadem lo

8odc8, prindpaliam utique princlpalis, aeptein annis et dimidio,

deoem insaper diebue f^i^nMcnlo praesnlis, ut obronograpU Ur
eerant, privabatur 'i. Quo tempore Britnnnia, transmarinarum par-

tium insola, loogitudine atquo latitudine Tehementtir extenta, tarn

dtntuniM paef« dudvin otio feriata, atrootseima Christianoraiii per>u
«rrutione iussu ^laximiani concussa rst; Tmiltf(]nr in en Tiinrtyrio

coronati, raulti de ca in pcregrinationem cxpvüsi, wvilti spoutc pro-

fecti mnltlniodam patriae soae ealamitatem in eoeleefaram et ino-

nastorioniin dcpraedationc, vastatione, dcstmctione, concrematione-

p. 247. quo et civiom ncce sie quodammodo ] feliciiis eva&cnint^). Tuncw
et istae beatae soU deo nominiboa et meritis notao, uobis in per-

petamn Yentwandac vir^inuiti turmac caput mqacntes unum omnium
sponsum mwm riiristum dominum nostrum uniiniiniter oricntom

versus ad loca, unde et prius tidcm reccpcrant ft taue persecu-

Üonem oitam füiaae didicorant» cnpidae paratam aibi piaeripevei»

g'loriaTn contrndcrunt.

Intcr qua« iudita et insignis fuisse aeseverator regis Bri(an-ll

nonim fllia, ab illfa Winnosa, a nostria Pfnnoea nnncupata; hane
oinnes aliac in Cliristi caritate concatcnatue sororos pari voto vi

studio Boquebantur. Quarum paucibsimas nomine, omnes virtutc et

p. 2iS. pictatc
I
experimentia assidois edocti co^novimus. In hoc procincto &

dominico ad aontissimiun verae t-Mpi« luiae intuitum corde ctiam

corporeque dirrcto quanta prndcntiae vi^ispot pfifjacitas. iiistitiae

acquitaa, temperantiae vc-rilai», Ibrtitudiiüa aninio»iUii<, ilii tantum
felieiter et sobrie probare posaunt, qni feliefter pro modo ano imf-

tari parati stint. lo

Cetcrum nos bodierua uon soituu laetitia, stal et omni t«m-

7 MarcelUnUü C; Marcellus ^^ 8 deinde resuinenä ('; de.Ilde
samüi .sumenH M* auf Rattur. 9 dignabntur C; desig'nabatnr 3f.

10 laorc C. 14 at^jue in latitudine MC; in tilgt K. 20 l'elicus -V*;
feticiUB M*. 2J noininibu8 Kj In onuübn» MC. 94 ad loca fiMtmC /

25 ennieatee C perttpere C
11 8 münnosa M; Vioaosa C H cognosdmaB C 9 pro more C

1) Beda hist. eccl. Angl. I 4.

S) Äthan, lib. pontif. (ed. Mogunt. 1602) p. 1&
^) Im Liberianischen Papstkatalop 'Mommsen, AbhdI. der sfichs.

Akad. der WisH., phil.-hist. Cl. I B. t>d4—^7) sind 7 Jahre., 6 Monate, 25

Tage angegeben.

4) Erianert an Gfldaa de exe. Biiit. 9 (vgl & 198 Ann. 1).
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]>nrv in lioc magnififf glnriainur. «morl occorrontc lictoram imma-
niUte haao Agrippüiae Coloniac tcrram non ut hospiUm aolum
modo praotereando salutuTenut, sed bic auntyrif vlotoria ooro-

isnatae eam ut propriam cflFusione sancti sui sanguinis manendo de-

coravcrunt nobitique in preti o8i» 8uis corporibus tantnm contulcrunfcp. 249.

patrocinii, <|uuntuin tot milia digne eupplicantihu« posstint impe*

traro remedü ikpitd mfacricordiaiii nostri redemptoris, unici dti

patri», <iui sf. <|Uf)rnm«iu<* iorit. fieqnriitibuß Banctarnni virginnm

«oagminibuü '> et aß'ectuin pro nobis oraudi bcnigiius iaspirat et

effeetmn mlserfoon prac^tat; qvi cmn ipso deo patn aao et am-
boi-um rnritnt« spiritu sancto nana omnipote&s denaviTit etvegnat
in soecula sacculorum. Am&n.

12 ^nod fehU in C. 14 pratradntt J£ 9i «ffecton C

0er Scnno in natali zerftUt, von der panegyrischen Eudeitong

und dem Ibnlieh gehaltenen Schinne abgesehen, in zwei Kuiptab»

Bchnitte. In dem ersten behandelt der Rrdnrr die tjcinor Anstellt

nach durchaus feststelicndni Xjichrichtcn Ober die Kiilner Märtorin

n^n. Als solche bpzeichiu'l er znnäehst ihre gr(m^' Zahl und ihren

.Stand, dann ihre persönlichen Verdienste, welche in der Jungfran-

schafty der Veinehtleutnng anf V^teiland, Eltern nnd Beaitithttni

nnd dem Hartyrinm bestehen, üm aber den bihalt dieses Ab*

Schnittes vollständig autzufassen, mflssen zwei Fragen beantworlet

werden: 1. Was lehrt d» r Senno über dir Z ihl der Ktflnisebea

Mdrterinncnr 2. Was lehrt er tlber ihren Stand y

Die erste Frage beantworten De Bück *), Kessel ») und et-

was weniger zuTersichtUeh Stein *) dabin, dass der Sermo die Zahl

on 11000 KöhiiBchen Ittrterinnen mbOrge. Sie beraftn sich dar

bei vomehnähch auf die Titel der Rede im Kölner und Ltltticber

Coilex Crombacbs, von denen man nicht bchanptcn kflnnc, da«? sie

später von Abschreibern beigeflJgt worden seien. Der codex Mona-

censis widerlegt diese Ansieht auf da« schlagendate : die Titel sind

spätere Znsitse, und selbst nnter ihnen wei» der llteste nichts von

nndeeim miUa. vtrginiim, Sooden mir von viigiiies Gdoniensea *').

1} Apocal. XIV i.

2) Acta Sanct. Oct. IX p. 146 C
3) St. Ursula uiirl ihre OeMtlachaft 8. 121 Ann. 2, 2L

4} Die hl. l iMila S. 24.

6] Vgl. dcu kritLicheu Apparat zur LTeberschrUt der Bede S. 118.
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StuwUen mr GeMhichte der Kölner Mttrteriiinen. 195

A—ordern lieht umhi das Enthymem Cap. 2, w ff. an» ana «elehem

bemn^gehea aoQ, daaa der KAlner Mflrterinneii etwas weniger ala

12000 V M n seien. Alkin daa Wort „etwas" steht im Origiiial

nicht, und mit ihm (&llt die gsrnze Beweiskraft der Stelle. Oder

uiUsst'u wenif,'ir als 12000 notbwendig IlOO) sein? Ich bin gerne

geneigt zu glaul>en, dass bei der Fixirung der letztgcuaimten Zahl

anaere SteUe doht obne Einflnaa geweaen iat, wie ganz aagenaebein-

Ueh aua andern Stellen des Sermo Ansichten Aber die Qesehichte

der Kölner Märterinnen geflossen sind; aber sie ist viel zu allge-

mein "rchaltcn, um ans ihr den Scblus« /n ziehen, dass der Ver-

fasser grade auf die Zahl 1 1 QiK) habe hindeuten wollen. Sonst

wird im Sermo nur im allgemeinen von einer grossen Zahl (virgi-

nam agvuaa» mnltitndo, tnnnae, exereitna, ebema n. «. w.), einmal

von Tknaenden geaprocbra (Cap. 11, n tot milia); und wenn man

sich verg^gcnwilrtig^t, mit welclior Sfotifrkcit iind Häufi;;,'kf it Koit

dem 10. Jahrhundert die Z.ilil der Kölner Marterinnen unt U^hK)

angegeben wird, so rouss man nothwcndig zu dem Schlüsse kouimeu:

der Terfaaaer des Bermo berechnet awnr die Znhl dieaer

Mttrterinnen anf Tavaende, aber die Normirnng dieaer

Zahl auf 11000 ist ihm noch unbekannt. Ein späterer Ab-

schnitt der vnrlicfreii'lon Abhandlung wird zci^jen, wie trefflich sich

dieses Eesultat den Übrigen Ergebnissen unserer Forschung Uber die

Zahl der Kölner Märterinnen einreiht.

Mit wo mllgHeh noch grösserer ZnTennebt 1)eantworten wir

dto zwdte Frage in einem andern Sinne, ab ea biaheran geaebehen

ist. Crorobach und seine abnmtliehen Nachfolger haben nämlich

aus Serrao Cap i ff. «rosphlossen, die Kölner Mrirtrriüiien seien

nicht lediglich Jungtrauen pewescn. sondern es hätten zu ihrer

Schaar auch Frauen, Wittwen, ja selbst Männer gehört Diese

Anrieht bemht auf einon mangelhaften YentindnisB dea latetniiehen

Testea. ,Ba wire msg^lieh geweaen, aagt der Bedner, daaa aleb

unter ilner so großen Anzahl manche Frau oder Wittwe bd^mdra
hätte. . . . Denn wer httte ea jemala glauben lEOnnen, daaa

1) Crombach, Saneta ümüa vindleata p. 989 not. 5; Acta Sanet.

Oct. IX p. 143; K Ossel, St. Ursula und ihre GesellRchaft S. 46 und be-

sonders & 167 (UebersetKUng); Stein, Die hl. Urvula &. 25; DUntzer
bn PielM Monatsschrift fOr die GescMehte Westdentscblands TI S. 50 ff.,

4er sogar da« 2. Kapital des Bermo athetiren will, well tn ihm allein nieht

Ten ,wizkUclien Jongfranen* die Bede «ei.
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euM Bolehe Sdutar von weiUioheo PmoiMD, vir aagm nukk Um
von Jmigftftiieii, oboe Vertretun^'^ des andern GcsoUeehtes zusam-

nicnpckommpn Hci? Mmt m<i^'licli, ja leicht war es fllr den,

der st'll)st den (iläuhi^fii das \ rrspiTchen und dio Kraft gcfi^eben

hat, daiM ihui-n uiiü8 uiögiicli sep 8ull, sich, wenn er wolltCi auch

Mf dicw Weile anesohliesBlich in Jnngfrnnen aUei QeMUedi-
tern und Völkern wsn(krbar zu zeigen. Denn sollte er, dnr, mit der

gdweehlicbon raenschlicben Nntor umgeben, sich mehr als zwölf

Legionen Enfjol vf»ni Vator ann)ringt;n lassen konnte, beim Vater

iu der ewigen Herriiclikoit der»ell)cn nicnsehlielien Natur thronend

mcbt weniger ab zwOlftatisend Jungfrauen aufbringen kOuncn, um
ilutt, dem «nbefleekten Lamme naelmilblgen?^ Eb ist klar, daw der

Redner an dieser Stelle mit Nachdmek die Ansicht vertritt, das
die grosse Schaar der Kölner Mfirterinnen lediglich aus Jungfrauen

bestniul, nnd dass er f^radc in diesem Umstände ein besonderes

Walten der güttüchcn Allmacht erblickt.

Der zweite Hanpttheil des Sermo ist deigenigen NaebiehteB

Uber die Kölner Mlrlerinnen gewidmet, welefae auf der Traditi<n

und der gelehrten Forschung beruhen. Dass man anch zu diesen

Mitteln greifen mUsse, nni dns Winsen über die genannten Heiligen

zu ergänzen, daftlr findet unser Redner den (Iruud in den auf ihren

Martertod folgenden Zeiten aligemeiuer Verwttstung und Barbarei,

in denen tu» Anfitdehmmg ihnr Thaten nnd Klmpfe nnteriilieben

sei Die unter diesen traurigen YerhUtnissen serstörte Kirche

nnd den veniachlämigten Kalt der heiligen Jungfrauen habe der

Orientale Clematins, der also hier tUltuthiieh naeh der Völkerwan-

derung angesetzt wird. wiederhergeHtellt. Von nun an bildet die

Clematianische liiHchrift, auf die der Redner hinweist und deren

Inhalt er nawolireibt, die Gnmdlage ftr seine weitem AnsflUmmgen.

Diese »igen nns iwar seine ansserardendiehe Sehwldw in der

Konst der Interpretation, liefern aber, wie sich s])äter ergeben

wird, ein treffliches Material für die Erkenntnis« der Legendenbil-

dung. Die verbreitete Ansicht, da»« Clematins iu Köln ein eigenes

Gut gehabt habe, l^hrt der Redner merkwürdig genug auf ein

1) Dagegen gphon De Ruck a. a. O p. 79 und Kessel a. a. 0.

8. 18 la weit, wenn sie betuiuptea, vor dem Scrmo habe es keine Schrift

Aber die OesoMdite der KOlner Mblerinnen gegeben. Der 8enw sagt

seUMit Cap. Il^s ausdrücklich ilas OegvntbsUt PIvrima per 0|iDieais ean-

ieetnran probaatur e««« couscripu.



Snidien tax G««cblcht« der Kölner Mttrteritmeu. IST

MiHventtodiiüft Am »de proprio" der Inschrift mrUck, ohne za se-

hen, daw dieielbe in dem Ausdruck „in Inco tno" ihren Ornnd

hat. EbeuHfi verkehrt htnirthoilt er die noch zu seiner Zeit fest-

gehalteiu' Mi-imiiig- von der orientülisclieu Herkunft drr Jiiii^^t'iauen:

weil (Jleuuitiu» au8 dem Orient ^kommen sei, m^t er, tichlieü^e

maa^ daw «nch die Jsng&maen von dort stammen mttnten. Und
dodi ist ce klar, daas die Urheber dieser Ansieht diesdbe ans den

Worten der Clcmatianischcn Inschrift j,virginuui iniriir i fiuni ex

partibos oricntis" herauHlascn, die sie als ^droliende .lun^^traucn ann

dem Orient" deuteten. Noch schwächer ist die vom Redner ver-

sachte Widerlegung. Dieselbe richtet sich nicht gegen die Ansicht

sdbaty sendera gegen die toh den Vertretern derselben nnfgestdlten

Mndiniaasangen über die VeranhMsnn^ der Jungfrauen cnr Wande-

rung ans dem Orient in unsere Gegenden. Im Gegensatze zu dieser

von ihm bekämpften Ansicht entwickelt nun der Redner die Mei-

nung der Mehrzahl der KObier aber den Ursprung der heiUgeu

Jangüranen, welehe er anch sdbst theiit: sie sollen nftmlich ans

Britamden stammen; denn Britannier nnd Köbier seien dnmflthig in

dieasr Ansicht, und Ratavien, dm zwischen beiden liegt, bekunde

ihre Anwesenheit durch höchst cliaiakteristiscbe Anzeiehen Teoiive-

nientissimis si^ornm indiciisi. Wie aber die Vertheidiger der orieu-

talischeu Herkunft der Jungtrauen nach dem Grunde der Auswau-

demng denNibeii gefonebt lad diesen tlmis in dem Zuge der

ebristliehen thebftiselien Legion nach Gallien, nnter deren Sclints

die Jongfrauenschaar sich begeben haben soll, theüs in einer Wall-

fahrt gefunden liatteii '\ «o »nvhf auch der ^'erfasscr des Sermo

mit Hülfe von lieda ti t a^lifii. lier Kirchenfrcschiclite seine Meinung

von der lierkuult der Jungfrauen au8 ikitanuicu in den Kähmen
der allgemsiacn Qeselüebto «nznrellieii nnd dadoreh sn bcgrflnden.

Den gewilnsdiien Anhaltq^oikt Helel ihm die englisdie ölnisten-

Terfolgttqg anter Diokletian. Die bezügliche Stelle des Sermo

(Cap. 10) war bisheran so dunkel, dass Stein a. a, 0. S. 32 sich

1) i> Ulli zur a. &. 0. Iiat diese Stelle (Cap. 7) nussverstaudeo.

Propier Bomanae paebi enatodlam hdsrt: »wegfen d«s Sdmtns» dsn
ihnen die Römischr Macht hot"; im fnlgrnden bezieht «ich reltgtoncm

exceUentiorem auf die von einzelnen angenomuieue Wallfahrt der hl.

Jmngtmwn in nnsere OegeniaB, vltan qnietforein auf ihre Retse unter

dem Schlitze der Tbebier. Die Co^Jektor mentem fttr viUw ist denuiaeh
verfehlt.
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veraidAagt sali, dieselbe als ein CVmglomaat ideht rasanuiieiigdiOri-

ger historischer Notizen aufzufasfien. Erst die Lesart des Mona-

eensis 'praeripeie' statt der Crombach'g(;hen 'pereipere' hat so viel

Licht tu die Steile gebracht, als hei ihrer falschen historischeu

Voraossetzang iu dieselbe gebracht werden kann. Zu der Zeit, als

die Diokleti«iische ChriBtemrerfolg^niig in Britannieii Wittel^ ^ m
meint der Redner — sind viele Rritannier theib durch den Marter»

tod im eigenen Lande, thcili* durch gezwungene oder freiwillige

Auswanderung ') dorn vieltachon Flletid iliros Vaterlandes eutgaugen,

ein Loos, welches gcu ii^M^ruiaäseu glücklicher war als das Leos der-

jenige, wdeiie diese traurige Zeit in ihreiii Vatorbode durchlebten.

Zn den fimwittigen Answand^wm gehMen Meh die heiligen Jug^
fraven. Al>er sie veriicHscn ihre Heimath nicht, um der Verfolgimig

zu entgehen, sondeni nm die Krone des Marterthums vorwegzuneh-

men, d. h. um (lieseltje dranssen eher zu erlangen, als es ihnen in

ihrer Heimath gelmigcu wäre. Darum lenkten sie ihre Schritte

gegen Osten den Gegenden zu, woher sie ehenuüs ibren CHnnben enh

pfimgen hatten und wo jefatt der Herd der YeifdgoiiS) war; mit

andern Worten: sie begaben sich anf den Weg naeh Bmn, fanden

aber fchon in K(iln die Erfüllung ihres» Her/enswunHches», indem

ihnen dort die nn"!iii>*<»ii'cii Liktoren entfjegeukamen ( Cap. II, u occur-

rente lictorum immauitate). Mit der höchst bedeutsamen Bemerkung

Aber die Nsmen der beiiigen Jtmgfiranen sebfiessen die gesebidifc-

lieben AvsAdirangen des Sermo ab.

Unsere Betrachtungen über den Sermo setzen uns auch in den

Stand, ein ürtheil über seinen Verfasser zu tUUen. Wir können aller-

dings seine Leistungslaliigkeit auf exegetischem und hiHtorisciiem (ie-

hiete nur als eine sehr geriuge bezeichnen; dagegen müssen wir neben

seiner noch eine gewisse Klaasieität varathenden Spraobe bMbesoD*

dere sdner Wahrhaftigkeit unsere nnlMdiiigte AneriMnnm^ müsb.

1) Ucbcr oino Auswanderung aus Britannien wUhrend der Diokle*

tlanischen VerfoI{»un<f finde ich bei Gildas und Beda nicht«. Ersterer

sagt de excidio Brit. 11, dasB die Ueberlebenden sich in Wäldern, Ein-

8den und Höhlen verborgen hatten. An einer andern Stelle (9) erwlhnt

er «Uerdiiijrs Verbannung-en während der Verto1f>ning-, aber nur im allge-

meinen, ohne BeEUg auf Britannien (PermanHere tunc quantae fugae,

«IBSutae alniges, qnantae dlversaram mortlnm poenae^ . . . eecleilaiHea

Uüerin n.irrntv Letzten- Stelle Scheint uoser Avlor q^erieü auf Brtteap

nien augewandt zu iiabeu.
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Fern von aller dem Redner so nahe liegende Ucbertreibung giebt

er genau die Anaiebtrai seiner Zeit Aber die Kölner Mftrterinnen

frieder. Sefaie Oewitwenbaftii^keit erhellt in besonders charaktenurti-

leher WciHC an» der Ehitlicilun^ der hczügli« lu n Ansicliten in aet-

ner Mrainng nach nnrnnsUlsslich richtige und witlirschL-iiilicbf, ferner

aus der iinunnvnii(leiieii Krkljinin» da«*« flher ilie frülieni J^eltens-

Kchicksale dieser Märtcrinncu gar nichts, von ihren >iauicn nur sehr

wenige bekamit sind und dasB Harterakten derMlben feUeii; tad"

lieli MB der Anwendung von Amdrdoken wie credont, dienntar, re*

UMnmtnr, «Mevcratnr bei weniger verbürgten Nachrichten. Wir be-

Bitzen demnach im Sermo in nnt di rin Aktenstück, aaf dem wir

ein ürtheil Uber die Entwiekclunj; der (leschiclitc de^s Kiilncr Junj^-

t'raueuniart}Ttuiiiü seit der Zeit des Cicmatiua kuLu aul'baueu dürfen.

4. Historische Würdigung des Sermo in natali.

Eine liistorisdie Wllrdi<rniinr dt»« Sermo in natali hat den ge-

scbichtlichen (iclmlt dessen>cn mit dem den ältesten Denkmals tlber

das Kölner Jangfraueumartyrium, der ClematianiHchcn Iitschrift, zu

vergieiobeii Mwie etwaige Erglnzmigen za ihroi Angaben oder Ab-

weichnngen ron denselben auf ihre Quelle anrIlekxuAbrM and dadurch

in ilircm Wcrthc festznstellcn. Bevor wir jedoch zur I.ri^niif: dip«cr

Aiit'f,'abe übcr^hon, mtisKcn wir liemerkon, dass die im Sermo an

7.ahlreichen Stellen mit der grOnsteu Bestimmtheit auftretende Au-

aidit Ton einer sehr grossen Schaar Ton Mirtmnaen hier nicht ge-

INüft werden kann, mndem eine susanunenhilngaide Behandlung

unter Hcrans^ieliuni; dor sämmtlichen bortlglichcn DenlunAler er-

heischt, weicke im folgeuden Abeolinittc dieser Studien gegeben

werden soll.

Znnftchst gtcht es fest, dasg die Märtcriimeu, zu deren Ver-

herrlichung der Semu» in natali gehalten ist, dieselben sind wie die

in der Cleiiatianisehen Inaehrift genannten. Das beweist insbeson-

dere derUiMtaad, dass der Redner auf letztere hinweist, den Inhalt

dw ersten Thcilcs dcrscüim innsclnTiljt und ihn seinen Ansflihrnngen

zu Grunde legt. Wenn Stein a. a. (>. S. 'A2 ff. die Vermischung

verschiedenartiger historiächei Augabtni in Cup. 10, u fl*. des Sermo

aaninimt und daraus auf ein doppeltoa Jungfrauenoiaityiinni seUieaieD

stu mflasen glanbt, eines zur Zeit der Diokletianischen Christenrer»

folgung, ein anderes um dn« Jahr 4.^0, so haben wir gegen Ende
JiUirb. d. V«r. v. Alterthafir. tm Rlwlia. LXXXUC
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des vorigen Abschnittes unter Verwerthung einer neuen Lesart de«

Monaeensis den Zusammenhang unserer Stelle, die Ubrig'cns nicht:!

anderes als ein unglfloklicher historischer Versuch des Verfassers ist,

aufgezeigt und damit dem zweiten Martyrium seine einzige schein-

bare Stütze entzogen. Vollständig wird allerdings erst am Schlüsse

des gegenwärtigen Abschnittes die Beziehung sämmtlicher im Senno

enthaltenen historischen Nachrichten auf das eine sog. Ursulanische

iIart}Tinm zu Tage treten.

Beginnen wir unsere Untersuchung mit denjenigen Punkten,

welche nach Angabc des Senno im karolingischen Zeitalter zu Köln

als sicher galten. Es sind mit Ausschluss des otfcii angeführten

folgende: 1) Die sog. Ursulanischen Märterinnen bestehen lediglich

aus Jungfrauen; 2) dieselben sind aus fremdem Lande hierher ge-

wandert; 3) sie haben in der Verfolgung ihr Leben zu Köln fUr den

Glauben geopfert.

Es springt sofort in die Angen, dass der erste und dritte

dieser Pnnktc genau mit den Angaben der Clematianischen Inschrift

ül>ereinstimmt. Aber auch der zweite ist auf dieselbe zurückzuführen,

allerdings auf eine faUche Interpretation. Wie wir gesehen haben,

hatte man schon lange vor der Abfassung des Sermo aus dem Clema-

tianischen Titel die orientalij«che Herkunft unserer Märteriimen heraus-

gelesen; wir sagen: schon lange; denn sonst wäre es unerklärlich,

wie der Verfa.*»ser des Senno sich in der Quelle dieser Ajisicht irren

konnte. Allein letztere konnte sich unmöglich auf die Daner behaupten.

Denn einerseits fehlte es in der Geschichte an jedem Anhaltspunkte

ftlr eine Wanderung orientalischer Jungfrauen in unsere Gegenden,

andererseits standen die Hypothesen zur Erklärung dieser Wanderung

^Begleitung der Thcbäer: Wallfahrt) auf gar zu schwachen Füssen.

Auch die Clematianische Inschrift nöthigte nicht unbedingt zur Fest-

haltnng jener .Vnsicht: man brauchte nur ex partibus orieutis mit

exsibitns zu verbinden, um statt der Jungfrauen den Clematius aus

dem Orient kommen zu lassen. Da tauchte eine neue Ansicht auf,

welche das schwierige Problem Ijesser zu lösen schien: die Jung-

frauen sollten aus Britannien stammen. Zu der Zeit, als der Sermo ab-

gefasst wurde, l>estanden zwar beide Meinungen noch neben einander,

aber die neue zählte doch die meisten und die Gebildetsten zu ihren

Anhängern. Nur in einem Punkte waren alle einig, dass die Jung-

frauen ans der Fremde gekommen seien; mit Recht konnte daher

der Vertasser des Senno diesen als feststehend anflführen.



Stadien war Oe>ebiebte der Kölner Märterinnen.

Wonntf stfltite sicli aber jene Meinung von d«r britanniichai

Berkmift der Hftrterinnengchaar? Aach zur LOiiuig dieser Frage

gibt uns der Scrmo bedeutsame Fiiigrerzeig^. Weim sein Verfasser

aostlrOeklicb erklärt, das« die geiuuiutc Ansicht ebenso verbreitet iii

Britauuit^u wie in KOtu sei, wenn er als die FUlireriu der Schaar

dae britische Küuigstockter b&seicUuet und sogar die abweichende

Form ilires Namens hi<n: und dort hervorhel)t, so lieg«n offenbar

bestimmte britische ücberlicfeningcn seiner Aiisiclit zn Ornnde. Anch

fllr uns sind dieselben nocb erreichbar : sie sind vm ini'^t in der

Wfilit^eli-hretonischeu Sage von dor flössen Fraueinvauiierung aus

Britauaiun uAcb Annorika unter Kaiser Maxiinus, welche uus der

freifieb erst der «rsten Hllfle des 12. Jabrb. angebörige Gott-

fried Tön Monmontb in sdner Hfetoria regom Britanniae Hb. V
erhalten hat. Er erzählt nämlich, wie Maximas — von ihm stets

Maxiiiiirintis f^cnannt — mit der Ilenscliaft über Britaniiicii nicht

stutricdcn, Uhtr das Meer gefahren sei und zuerst Armorika unterjocht

habe. Nach diesem gltlcklichen Krtblge liabe er 100 ODO Ansiedler

and 30000 Sddaten aas Britannien kommen lassen, nm bier ein

neues Britannien an begrflnden. 'Wlbrrad er selbst die Erobenmg

Galliens fortgesetzt habe, babe er Annorika seinem früheren Feinde

und jetzi^n Hun<]e«i(rcnoii$cn, den) britischen Priosen Conanns HniSr

docus tiberiasseu. Dann tahrt er fort\):

Ink-rcu in(iuiettibunt Conanum Armoricoäquc Britoncs Gulli 15
atqne Aqnitani cro.brisiiue irruptionilms saepissinio inft'stahaiit.

Qaibus ipse resistens et mutuum clodem reddebat et couiniissani

sibi patriam viriliter defendebat. C'uni autem «'i cossisget vtetoria,

vuluit cummiiituiübus suis couiugcs darc, ut ex eis nabcerenturb

hercdes, qn! terrain lUam perpetno powidcrent. Et nt nuliara

comniixtionem cum OmIIIs faem nt, decrovit. nt nx Tiritannia in-

sula rnttUeies veuii'ent, qnoc ipsis maritai'entur. Direxit itaquo

nnatioa in Brituniam insnlHm ad IMonotom, regwm Comtibiae, qn!

fratri suo Caradoco in reginun suecesscrat. nt curani liuiu» rei it

ausciperet. Krat ipsc uobilis et praepoteiiä et cui Maximianus in-

snlae principatnm commendaverat, dum jpse praodletis negotlfs

intendcrct. Ilalnbat autfiii filiam mirae pulchritudinis, cui noim n

Ursula; quam Conanns super omnia exoptavcrat. Dionotus igitnrlG

viso Oonani nantio ridens masdatis eins parore coUegit per dlver-

sas provincias nobilinm flUas nnmero undecim mUiA, de ceUris ex
infima gente creatis sesaginta niilia, ft omnes intra urbera Loii-

doniae convenire praocepit, iiaves cjuoquc ex diversis lituribusü

1) Ich bediene mich der Ausgabe GoUftiedi voa Sau-Marte,
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iossit adduci, qaibas ad praedictoH coniuges tmnsrretarent. Quod
licet muliis in tant<> coetu placuisset. taiueu pluribuh displicebat,

quae luaiori affectu et parentes et putriaui diligebunt. Neo dt-eraiit

fursitan aliquae, qaae castitatem naptiis pracferentcs maluissont in

loqualibct etiam natione vitani amittere quam hoc modo divitias

exigere. Quippe diversiis diversa iavarcnt. si optatoin sunm ad

effectnin ducere qaivissent. Parato aatein navigio üigrediuutur

molieres naves et per Tamenäem iluvium maria pctunt. Postrcino

cum vela versus Armoricanos divertissent, iusurrexcruiit in elussem

iscontrarii vcnti et in brevi totam dissipant societiitem. Periclita-

bantur ergo naves intra maria, in maiori parte submersae: tjuae

vero totuin evaserunt periculum, appulsae sunt in barbaras insnias

et ab ignota gente sive trucidatae sive niancipatac. Inciderant

siquidem in nefandum exercitum Guanii et Melgae. qui iussu Gra-

Mtiani maritimorum nationes et Genuauiae dira clade opprimobant.

Erat autcm Guanius Hunnomui rex, Melga vero Pictorum, quos
asciverat sibi Gratianus niiseratqne in Gemianiam, ut cos. qui

Maxiraiano faverent, inqniotarent. Per maritima ergo saevientes

praedictis paellis obviamnt in partes lllas appuisis. Inspicientes

»5 igitur earum pulchritudlnem lascivire cum eis voluerunt; sed cum
abnegassent puellae, in eas ambrones irrucrunt maximamque par-

tem sine pictatc trucidaverunt. Deinde nefaiidi Pictorum et Hun-
norum duces Guanius et Melga, qui partibus Gratiani et Valenti-

niani favebant, cum insulam Britanniae didicissent ab omni anuato
somilite vacuatam, iter festinatnm versus illam direxerunt associati»-

que sibi coUatcralibus insulis in Albaniam applicueruiit. Aginine

igitur facto invaserunt regnum, quod rectore et defensore carebat,

vulgus irrationabilc caedentes.

Es genUgt Air nneerc Zwecke, bis hierher den Text Gottfrieds

mitzutheilea. Jedennaun filllt auf den ersten Blick der tiefgreifende

Untenschicd auf, wclclier zwischen seiner Darstellung des Juug-

fraueuzuges und der des Scmio obwaltet: hier eine heilige Schaar,

welche von Glaubenseifer beseelt dem Martyrium entgegeneilt, dort

ein Zag gewaltsam aufgetriebener Mädchen, die an Soldaten ver-

heirathet werden sollen! Und doch sind beide Darstellungen iden-

tisch. Da« beweist schlagend die bisherau unverstandene Stelle des

Sermo Cap. 9, 7 ff. Kessel a. a. 0. S. 29 deutet dieselbe dahin,

dass schon vor dem 8. Jahrhundert Uebertragungen vieler Reliquien

dieser Märterinnen nach Batavien stattgefunden hätten. Aber wie

kann auter dieser Voraussetzung das Vorhandensein der Reliquien

in Batavien etwas für die Richtung des Zuges der Jungfrauen be-

weisen? Friedrich, Kirchengeschichte Deutschlands I S. 155, glaubt

mit Kessel an eine ReliquienObertraguug, mit der sich später der
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Gedanke verbnnden habe, dass die Jaogfraaen sieb in Batavien aaf-

gohaltm hittan mid einige fon ümea dort gestmrbMi seieB. AUein

dasB diese ganze Entwickelnng aieh eolion vor dem 8. Jahrb. abigeqiiett

haben Boll, wo Reliquieuübertragnngen im Abendlande noch verpönt

waren (vgrl. Kraus, Rcal-Eneyel. II S. 915), ist dnrehans nnglanblich.

Den ScblUssei giebt Gottfried. Nach ihm sind die dem Sturme

eotgangenen Jongfranen an „Ineeb der Barbaren*' verschlagoi und

dort ton Hvmen «nd Pikten^ mlclie von Gratian oaeh Germamcn
geiehidct worden waren, mn gegen die Anhänger des Maximns zo

fcSmpfen, niprlerpeniPtzelt worden, worauf ilire Mttrder nat-h Britan-

nien übersetzten. Nach dicBem Zusammen haii^re köjineu jene Inseln

der Barbaren nur die Inseln an der MOndang von Rhein und Scheide,

«bo amenäidt dtt Im Benno genannte BateTien geweeen fein. Wäb-
rcnd aber die wSUm^ Sage nir von einem Blntbade in Batavien

wetet icente ihr der Kölner Geistliche in diesem Pmikte weht folgen,

weil er sonst den wohlhe^jrtlndeten Anspruch Kfllns, die ^fartor-

stAtte der Jnn^franon m sein, preisgegeben haben würde. Er liis^;t

daher, der in Köln beliebten Umänderung der Sage folgend, nur

«inm Tlieil der Jongfimven in Batavien sierlien*) nnd dort begraben

werden, die Hanptmawe dagegen in KOhi den Martertod erleiden.

Seine Unklarheit hat denmaeb ihren gnten Qmnd in der scbleebt

gelungenen Verqniekuig der Kober UeberKefening mit der wlfi-

BChen Sage.
•*

Es genügt einstweilen, den Beweis ftlr die frühe Verschmel-

nng einer anf alten hritieehen Uebetliefemngen benihenden Sage*)

mit einer kObdaehen Heilige'ngeiichichte erbracht an haben; der

später stets zunehmende Einfluss der erstem auf letztere wird den-

selben allerdln^n erst als vollstilndif? gelungen erscheinen lassen. Audi

die noch nicht hervorgehobene Abweichnng beider Urkunden bezüg-

lich des Namens der fürstlichen Anführerin der Jnngfraaenschaar wird

an geeigneter Stelle gewürdigt werdni* Hier sei vorlftnfig bemerkt,

dan die Namen Finnosa und Urenia in den ältesten Kölner Namens-

vcrzpichnisficn unserer ^färterinnen ans dera 0. Jahrhundert vorkom-

men, also der einheimischen Ueberliefemng angehören.

1) Ob eine« natürlichen oder gewaltsamen Todes, sagt er nicht; in-

deoBon scheint die von ihm gabraucble Wendoog 'pleraque loca «anctis
Uacenrantiir honorata Biranl et Ilivstrata retiquifs' auf letzteres za
deuten.

2) Ucbcr die Entwickelung derselben wird in einem besoudem Ab-
schnitt gehandelt werden.

Digitized by Google



191 J oaeph Klinken borg: StudioD sur Gescbicbte etc.

Wie winde aber jene britieelie Sage den KMnem beknnli m
daae diese »ie in ihrer Ungewissheit Ober die Herkanft der Jong-

frauen- nnd Mürterinncnsch.mr als willkonimrnr Losang- vcnvertlnni

koimieui' Zweifelsohne waren die britiscliuu und imclieu, in Ku^'iaud

gebildeten Glaubensboten, weiche seit dem 6. jAhrh. nach dem i- 1 auken-

iddie atatalai und tcu dm ftiaknsdnn Königen gaatUeh ad^
nonuMo wurden, die üebertnrniger ihrer haiaBhehen TraditioDen.

Dmmi dieselben ancb Krdn be^4ncbten, liegt schon in der Richtung

ihr(«5 Zngee nach dem (»berrhein befrründet, >vird aber auch durch

eine kölnische Ueberiieferung des 11. Jahrhunderte bcHtätif^t. Der

Schotte Tilmon, einer von den zabbeicben Uissionaren, weiche auf

Vemiilawiiiig dea aagehidwiaehen MoocheB Egbert naeh Deirtaeb'

land kamen nnd an denen ancb die beiden aplter in KOln beigeielnlaii

Brüder Ewald gehörten soll nämlich auf der Rheinineel in der

Nahe der KfunerbrAckc im Jahre 690 eine Kapelle erbanf h;tWn,

bei welcher kurz nachher mit Hülfe Pipins und der Plectrudis eine

Wohnung zur Anfnahme durchreisender „schottischer*' Missionare en^

standen sei*). Vag diese UeberlidbroDg bistonseh sein «der nieb(^

aie seigt jedenfalls, dass man noch mehrere Jabrhanderte spiter

on dem Aufenthalte jener Mis^i'>nar( in Köln gcwusst hat.

Wir sind am Scblnfssc unserer historischen Prflfnng des Semio

in natali angelangt. Kolgeuden it»t das Ergebniss dcrseltten, an

welchem die einstweilen aufgeschobene Untersachiing Aber die ZabI

der Mirterinnen niehts indem wird;

1) Sämuitlichc Quellen, ans denen das 8. Jahrhundert die Cto*

hirh!r> ,1, r Keiner Märterinnea geaebffpft hat, sind aneh für ans

noch erkennbar.

2) Dieselben zerialleu in die Kölnischen Quollen (Cleoiatiaoische

Bisdirift nnd Kamensreneiebnisse der Uirterinnen) md die ange-

fllhrte britisebe Sage.

3) Lef/terc wurde im 7. oder 8. Jahrhundert an Hülfe genom-

men, weil die Clematianische Inschrift trotz der niannif^faltiioiten

Deutanpsversuehe den Wunsch, Näheres über die Geschichte der

hochverehrten Wärterinnen m erfahren, nicht befriedigte.

J> n.-da Jiisf. ecd. Angl. V 10.

2) Euueu, Gectcliiclito der Stadt Kbiu 1 S. 144.
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5. Ehw römische Aedtcula von Cardon an der Mosel.

Vo»

IL aeiMffteM.

Htena TftlU ZI.

Herr Aiitirinisr Schmitt in AndeniacL hat im J. 1888 m C'ar-

den am linken Moselufer ein niniiticbe» Grab aufgedeckt, in wel-

chem aufrecht vor einer kleinen Aächcnkbte aus Holz ein aus weis-

iem Thon |;ebnutiites Tempelchea stand. Von dem Holzkaaten war

nichtB melur vorhaiideit als nee rechtwinklig gehobene Bronzebleehe,

mit denen er an den Ecken beschlagen war, auch fand sieh ein

Bronzeblech mit Schlüsselloch und daneben ein bronzener Schlös?«»!,

der aber zu dem Loche nicht (»asüte. Auch einige eibcrnc Nägel

lagen dabei. Unter den verbrannten Kuochenrestcn fanden sich 3

dnreh das Fcoer starlc angegriffene nüttdgrome KnpfermltaaMi, von

denen 2 dem Augustns und Tibcrias angehören, die dritte nnlesbar

ist. Andere römische Gräber lagen neben diesem; in einem stand

eine Thonvane mit Knneheuresten, nie war nii» Knmähren und Lo-

tosblumen vcr/iert und enthielt zwei rümitk^^he MilitäriilH;ln von der

bekamiten Form* Der Fnndort lag anf den hinier Garden anf-

atdgenden Beignbhang, auf dessen kleinen Terrassen schon mehr

als 50 römische Gräber aufgedeckt worden sind. Eine halbe Stunde

moselanfwärts lie^'t anf der Höhe die von Prof. Klein ktlnlich

aufgegrabene römische Ansiedelung bei Pommern. Es ist möglich,

dass die Bewohner derselben hier bestattet worden sind, da Gräber

anf der HShe fehlen. Nnr ein Steinsaig wurde bd Garden gefim-

den, er ist ans einem losehriflstehi gefertigt nnd befindet sieh im

Bonner Provin/ialrauseum.

Die stehende Figur in der Nische des Altärchens, an diese

mit Thon befestig-t, ist ftlr eine Venns zu halten, sie ist von

schwärzlich gefUrbtem Thon. Die rechte Hand ist au die auf die

Sehnlter fallende rechte Haarlocke gelegt, die Hand des linken

herabhängenden Armes hllt das zur Seite der nackten Figur herab-
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falleude Ocwnii«!. Man pflegt dii sc Fi^'ur ah Venus Aiiadyoiueuc

zu hezeieltiien. Eine Statue. »1er sie nachgebildet Bein könnte, ist

niciit bekannt, als ^Stutuette küiimit sie am Bbcio und in Frankreich

wlir bänfig vur; Tndot meint, dass «e einem Oemilile ma Apelles

nac1ig«B9äet tei, weMieH iiell im ÜVmper doi AewalAp Cot be-

fand, und von August nacli Rom gebraeht wurde. Hier drückte die

r;.".ttiii die triefenden Ihiare mit der Hand aus. Vor diesem Veinis-

bildc standen 2 ßn>iueglöukclieu in der Nische und rechts und links

ansserbalb des Tcmpelcbens noch zwei kleine Thoutiguren, die mit

demselben keine Verbindnnir faattcii, «nf der rechten Seite ist ce

noch einmal dieselbe Vcnusstaturttc. auf der linken eine etwas klei-

nere Minerva in altcrthümlit lu r Darstellung mit Helm und Schild.

Die zwei \'ennsfignren stehen am ilidhkiipreln. Die von dem Altar

liuks Htelieiide VQaUb%ur ist weiäs, vou Thon und der in der Nische

bo ähnlich, daes man gknben mOcbfte, beide iflhrte» ans derselben

Fenn her, doeh finden sieb Untersehiede in den GcsicbtsatigeB,

dem Haar und den Gcwandf;dten/ was sich wohl durch die An>

nähme erklären lä>>f. «las.s die ans dcrsdlKii Foiin lu r^'esttHten

Figuren von dem KliiibtU r nov it in duitclucu XUcilcn mit dein Urab-

»tichcl nachgearbeitet wurden.

leb habe das Tempelehen bald nach dem Fnadc auf die von

Hrn. Sehmitz erfoi(^e Anzeige in Andernach gesehen. Es ist 83.2 cm
hoch und 16-7 cm breit. Der Ankauf für das Uonncr lVüvin/.ial-

Mnsonui zerschlug sich wegen des linlu n rn iscs; (lasselljc wurde

im August 1?<H9 an das Köuigl. Ki M lisinus-um der Alttrtluunur in

Leiden fiir .'».'lO Mark verkauft. Waiireiul die Ü Uüttcrbiltler genau

denen glichen, die in grooicr ZaU bei ans gefunden werden, sab

die Aedieda selbst anffisdlend gut erhalten ans nnd man durfte bei

der Seltenheit des Vorkommens dieser Tcmpclchen in uusem G©-

f,'ondc'n, der sonderbaren Aufluiduug in einem firabo und der mige-

woiinlichen, in Ii Spitzen auslaufenden Kekrünung der Nische fra-

gen, üb der Fond ftcbt sei. Doch hat sich kein Umstand ergeben,

der einen solchen Verdacht bestätigen konnte nnd der Vwgleidi

mit ähnlichen Fanden lOste manchen Zweifel in Bezug auf die eigcu-

tbUmlichc Zusanmienstpllunf!^ der C'.ep:eiis(ändc hei diesem Grabfunde.

Herr Schmitz hat selbst den ;;an/Aii (^ralifund aus der £rde geho-

ben nnd «tcht lUr die Sicherheit seiner Angaben ein.

Die Hansaltireheii oder Ten^ehan, saeella oder aediculae,

waren hei doB Bffnimi aUgemdn in Oehraach «nd wurden in die

I
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ebiiatliehe Zdt mit hb(tberg«tiotDmeii. Dm Tabernakel des cbnrt-

Üelmi jülars eriunert mit seiner Mische sn die gewQluiUciie Form
der römischen Acdiouhi. Die HeiligeiiliinBeheii sn nnseren StnwMni

mad darans eutetanden.

Die Aedietilse waren tischen an den Wänden der Tempd ^

Süd Hisaeri iA wdelitti Standliilder aii%eBtdit worden, die sn des

Himem waren tBac die Penaten des Hasses, andere waren Ar die

öchutzg^nttinnen der Strasse be«timiut Anf pompejanischen Ge-

mälden ßinil wo zahlreich abgebildet. In runi])cji wurde nach Tu-

dot ein Larariiuu ähnlich dem von Vicliy gefunden, es stützte sich

gegea die Fassung einer Quelle *). In der >^'otitia dignitatum, einer

stttti Topograpiiie Roms ans dcnr Constsntinisehea Zeit, sind eben

M viele Aedienlae als Strassen and Gaseen der Stadt anfgefthrt,

nimlich 424.

Die Funde dieser römisiehen Haustcmpelcben sind in den Rhein-

gegenden aulValloud selten, die .Sammlungen von Bonn, Colti, Trier,

Mainz und Wieisbadeu bet«itzea uielits der Art. Leiden hat am- das

jetit angekaufte von Garden. Im Katalog der grouen, jetit in QrflMel

an^estdlten Sammlung römiseher Alterthflmer von Meester de Rave-

stein ist keine Aedicnla aufgeführt. Ein sehr bemerkenswerther

Fund dicisor Art ii^t der im llrohltlial frefundmc, jetzt im Cölner

Museuiii aufbewahrte Altar. Nur da» Museum von Worms beüitzt

eine Aedicnla. CGln besitzt dagegen eine ganze Reihe jener Weihe-

Bteine, auf denen in einer Nische die 3 Matronen sitsend oder ste-

hend dargestellt sind.

Im Jahre 1862 wurde in einem alten, unter Schutt begrabenen

TuffHteinbniehe des Ihohlthales, einige Minuten von Töuuisstein ein

.\ltar d^ ilercules Saxauos gei'uudeu, der aus ö in die Tuffwaud

eingebanenen Niaeben bestsnd, von dmien die mittelste 3' 3" hoeb,

2* V* breit nnd 4' tief war und den Weibealtar mit Imsobiift ent-

hielt ^j. Die mittelste Nische ist die grösstc und von drei schlaft»

keu Obelisken lihorragt, die in eine Kii^el endigen, neben dieser

beünden sieb in f;leichcu Abbfanilen zwei kleinere Nischen und

neben (lie.scu noch zwei kleinere. Der Altar ist nach Usteu gekehrt

I) Liviot» XXXV, 41. riiuitu II. a. 35, 10 und iti», 4, 10.

% Vgl. Overbeck, Pompeji, Leipzig 1884, S, 268.

3; J. Freud L> n )m' r^, Da> Deiikuial dc8 Herculee Sazaniu imBrohl-
Ihal. WinckelmaunNK^tirift, Bonn 1862 S. 16.
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und nach oben dachförniig gebildet, er wird von dem Verfasser

mit Keebt al» Aodicula bezeichnet. Derselbe war mit gelb, roth,

etwa« grdn niid scliwarz bemalt, wovon »ich noch Spnren finden.

Die ol>crc W<ilbnng war nut abwechselnd grdnen nnd rothen Kan-

ten bemalt, die Seitcnnischen waren gelb, die darin stehenden Al-

türe hochroth. Am Sockel findet »ich in der gan/^n Breite de«

Altar« eine schwarze franzenartige Veraierung. Das Denkmal be-

findet sieh im WallrafTneben Musemn in COln nnd ist als Titelbild

in der Abhandinng von F'reudenberg farbig dargestellt. Nach

der Inschrift ist der Altar dem Dco Invicto Uerculi geweiht und

von der Legio VI victrix Pia Fidelis, der Legio X Gemina, der

Legio XXII Primigenia und den diesen Legionen zugetheilten Alae

und Cohorten errichtet, wie der Verfasser sehliesst, zwischen den

Jahren 70 und 160 nach Christus. Freudenberg legt den drei

Sänlchen keine weitere Hedeutung bei, er will dieselben nicht auf

den Hercnlescult l>ezichen nnd nicht etwa als Symbole der auf-

Iwlcmdcn Flamme iH'trachtcn, wie die Phiinizicr den Melkarth durch

SpitzHünlen darstellten, sondern er hält dieselben fUr Andeutungen

eines orientalischen und zwar iihönizisehen Baustils, von welchem

der Plan des Tempels zu Paphos auf der Insel Cj'pem eine be-

stimmtere Anschauung gebe' . Der Mittelbau dieses kleinen Tem-

pels zeigte an beiden Ecken (»bcliskcnartige Pfeiler nnd die niedri-

gen Scitcnaltärc derselben waren mit .'^äulen geschmückt.

Die Aedicnla des Wonnser Museums») war nach Mittheilung

des bei dem Funde persönlich anwe«Miden Herrn Dr. Köhl ebenfalls

einem Brandgrabe beigegeben, sie hat wenigstens in unmittelbarer

Xähe eines solchen gelegen. Alle Gräber an dieser Stelle waren

durch Mltnzen un«l Getassfonncn als frflhrr>niische gekennzeichnet.

rVr weisse Thon ist sehr weich, und fllhlt sich fast seifig an, er

scheint vom Xieilerrhein zu stammen. Dieses Tempelcben wurde

im Juli 188Ö l>ei Mariamflnster gefunden, es war 24 cm hoch und

14 cm breit, jetzt ist die Giebelspitze abgebrochen, in der 6 cm
hohen Nische steht im Relief das Bild der Minerva mit Schild nnd

Sj>eer. Der Giebel nnd die Kapitale <ler äusseren Pilaster sind

mit aut'reeht«teheuden Palmblättem verziert, die Pilaster selbst mit

1) Kugler, Kunstgeschichte. Stuttgart. 2. Aufl. S. 77.

21 A. Weckerlinp. Die röm. Ahtheilung des Paulus - Musenmc in

Worms II S. 77, Taf. VI.
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4 blätterigen Rosetten, der Architrav mit S-förmigen Zeichen, öspei-

diigen Bidem nmd kletnen Engeb.

LnMiiMnnnn Mainz befinden sich die Nachbildiingen de« Tempd-
chen Ton Worms und eines andern, das beim Eisenbabnban an der

RumpfTnflblftrasse bei Regensbnrg gefunden wurde nnd sich im h^Mtro.

des Herrn Eckart in München befindet. Es mag 17 cm hoch gewesen

sein. In diesem sind die Säulen rechts angcschwänst, anch zeigt das

CHttterlrild, wie beini andera der Giebel sdiwane Flediceii, die Ten

Lampenmss oder von Brand lier/.urührcn scheinen. Pas nicht frei-

Rtehende, sondern in Imhein Helief darp'sfellte 0('itterl)ild trä^rt anf

dem Haupte p'mcn kronenfonni^ren Aufsatz. Am Tempelchen von

Carden sind K^puren von Ranch nicht vorhanden, aber die Figur der

Vennt iet ^eieliiiiliri^ tchwan, ud m» so gefärbt geweeen Irin.

Herr Professor Lindenselimit hat mir gütigst die beiden Naob-

bUdongen der Aedieulae von Worms nnd Regenshnrg in Copieen

eingesendet. Beide halten auf der Hinterseite Uber dem der Xisehe

entsprechenden Vorfäprnnirc die 3 symboliselien ^»trahlen, die Wer

sicher nicht zur Verstürkung der Giebelwand angebracht sind. Am
Tempelehmi tod Wimna hat der Boden der NiRohe tod nnten eine

HOblin^, die «nf einem Zapfen snr Drehnng des Qdtlerbildee gedient

haben kann, eine Einrichtung, die man aneb an Mithrasdenkmälem

frefnndcn hat nnd die beiit<' Txu h an dem ««ich drehenden Taber-

nakel de« ciiriKtliehen Allars in (Jebraueh ist. Profe»»or Linden-

schmit theilte mir trüber eine Zeichnung mit, welche ganz dieselbe

Aedienla ron Regensborg als im Xnsenm von Douai bewahrt, dar-

atdtt. Die Figor II ist naeb dieser Zeiebming angefertigt.

In F'rankrcich sind die Fnnde römischer Aedicnlae viel hän-

figer. Tudot*), auf den«ieu sehr selten gewordene Sehrift mieb

Herr Dr. ihm in Rom aufmerksam gemacht, hat deren mehrere

abgebildet, die in dem an Resten gallo-r^tanisoher Töpfereien reichen

Thal des Allier gefunden worden tAnä. Bei Moidins warde eine

ganze Fabrik tod Thongeräthen mit (htta, Statuetten, Formen,

Schalen, Asehennmen u. dfrl. anspreprabcn , und ahnliche Fnnde

worden an anderen Orten des Tbales de« Allier gemacht. Die

1) Edmont Tudot, Collcction de figurinos cu argüe de lepoque

gallo-romaine avec bi PI. et fig. daoe le texto. MouUiw lti60 und Collec-

tlon de (Igiirlaes en aiifil«, oeuvres prwaitees de I'art gaidois. Paria, Bol-

Hd M. 186a
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Funde bei dem Dorfe T<»nlon bei Moalins 8ur AUier begannen schon

im Jahre 1856. Der Verfasser s^Agt, das» er auf 75 Tafeln diese Funde

abgebildet liabe. Sie gehen zurflck in die ersten Jalirbunderte unnerer

Zeitrechnung und es wird Sache der Forschung sein, nachzuweisen,

wie die Kunst der Etrusker in den aus Italien eingeftthrten Ge-

räthen, die religiösen Vorstellungen der Druiden und die Religion

der Gemianeu auf diese Darstellungen ihren Einfluss geübt hal)eu.

Daraus ent\>ickeite sich eine gallische Kunst. Nach Lncian hatten

die Bewohner von Marseille und die von (jallia narbonnensis keine

Götterbilder, sondern sie beteten die Götter in heiligen Hainen an,

wie es Tacitus von den Germanen berichtet. Homer besang schon

die Töpfer von Samos. Doch soll auf Samo» nur weisser Thon

gefunden werden. Nach Plinius waren die Tyrrhenier schon in

den ältesten Zeiten gesehickt im Verfertigen von Thonsachen.

Etrusker führten für TarquiniuH Superbus das Viergespann in Thon

aus, welches die (iiebelfläche des Tempels des Jupiter Capitolinus

schmückte. Es mögen die wannen Quellen im Thjde des Allier

schon frühe zu Ansiedelungen Veranlassung gegeben haben. Aquae

Scxtiae (Aix; in der Provincc wurde schon 124 vor Chr. gegründet.

Die zahlreichen kleinen Götterbilder aus weissem Thon sind vor-

zugsweise in dem keltischen (Pallien und den benachbarten Rhein-

gegenden verbreitet, im mittleren Frankreich sind sie selten, ebenso

in der Schweiz und in England. Solche Schut7,gött<*r in den Woh-

nungen aufzustellen, war bei vielen alten Völkern (»ebrauch. Ae-

neas rettet die Penaten beim Brande von Rom, die Genesis spricht

von Hausgöttern der Kachel. Titus Livius hält das Wort lar, wo-

mit die Römer die Penaten bezeichneten, für etruskiseh und sagt,

dass man in Rom religiöse Gebräuche aus Etrurien angenommen

habe. Zu Vichy zählte man 22 solcher Götterbilder unter <len

TrOmraeni eines Larariums, welche« man in einen Bnumen gewor-

fen hatte. I^ampridins eivilhlt von Alexander Severus, dass er in

seiner Hauskapellc die Bilder von Abraham, Orpheus, Achilles, Ju-

piter und Christus stehen hatte. An Festtagen (F. compitales) be-

kränzte man die Ae<liculae in den Strassen Roms mit Blumen und

Früchten, wie es heute an den christlichen Heiligenbildern geschieht.

Tudot meint, der bänfige Fund dieser kleinen Götterbilder könne

auch daher rühren, dass man sie durch Vergraben vor der Zerstii-

rung durch die Christen hal)e schützen wollen. Die meisten Thon-

Btatucttcn, welche Tudot beschreibt, setzt er in das 1. imd 2.
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Jabrhiiiictert. & iit «ine sdir bcmerkeuBwertlie Tlmtwohef da«
naeh Ttdoia fie(4»ehtiiB(^ die weisMin Thcnfigonn imd die reich

veraicrten rothen Schalen ans Terra sip^illata am Herwlbcn Zeit

Btaiiimen iiinl von (icnsclben kttOHtlerii fremarlit wcinlmi siiwi, tleuu

sie aind iu donikillieu Oofen gcfuudon uuu v.a kounucii dio^lben

TOpftnuMMü auf dciwelb«! vor. Man pflegt diese weiawii mit ge-

riager KrnMt feftrtigtai FigOrelien genndmlioh in eine eplte Zeit

zu setzen, aber wir luUssen annehmen, dass eine volksthUmliclie

Knnsttliiitirtfkcit sich lut'-l» Mustern piliielt, wrihreml für andere

GegeitBtande »chon eiuc Imherr Kunsibiitiiiii',' sich nitwiekelt hatte.

Die Angabe von Tndot, p. 74, wird mir von Herrn Bertrand,

dem Yiee-Priaidenten der Soeiitö d'Emaiation de l'AUier, der die

Anfgralrangen in j^er Gegend for^etelat liat, bestätigt, doeh h»i

er auch Töpfereien gefunden, wo man nur rotbe Schalen fertigte.

ürsprflii^lieh ninpen etniskisehc ThonkflnsthT ilire Waare dtirch

bemiuziehende Händler in Gallien und benachbarten Lünderu ver-

breitet haben wie heute Gypshllndler ans Toecaua dies Geschäft

totiBiHun, ipftter wurden diese G^eostinde in Gallien sellMl gefer«

tigt. Der Tüpfemamcn Atilianue kommt auch an der Themsemttn-

dmifj: vor niul viele der in liritischi.Mi .Sainiiiluiif,'i'ii iR'liiitllichcn Stücke

nKigen aus Frankreich stuiuincii. Eiiio Fabrik feiner TerrasigiUata-

Sachen ist nacb Tudot in England noch nicht gefunden worden, ün-

ter den rm ihm maaimneageBlelUni 28S Ttfpfemamen floden «ieh

20^ damnler Biraeer, Dagomamiy Divioetus, nkunanw, Vidaena n. A.,

die galliflehen Klang haben. INe oinzigai rOnuschcn OottheiteUi

die in diesen Fi^nren vorkommen, sind Venns. Apnilo, Mt^rcnr,

Minerva und Uercuieg. Die am meisten in (Jallicn verbreitete (iötterge-

i^t ist die Venus Anadyomcuc, vielleicht nach dem Bilde des Apelles.

Sie legt die reehte Hand an die Haarioeke derselben Bette, die

Ifadce herabhingoide hlH daa Gewand. Schon der h. AugnsüMia

hat diese Bemerknng in Bezug auf die Aedicnlae in seiner Givitaa

Dci gemacht. Anch die sitzeiule <l(iftin mit einem oder 2 Kindern

ist sehr vorhreitet, und wird als fjaMische Isis, die den Harjxn intcs

und Uorui> iiuiirt, bezeichnet. In den Inschriiten Galiienä wird

Apirflo hAnfiger genannt ala Herovr. Tndot gibt als Erkllmng
für den Umstand, da« diese GMterbOdehen, die den Tedten mit

in da» Grab gegeben worden, weise sind, an, ihss weiss die Traner-

färbe der Oalüer war. A\uA\ »He Drniden waren weiss gekleidet,

aber weil weiss die Farbe des Lichtes war. Die frauzüsiaehen KOoi-
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giirnen tragen bis üi's Mittelalter wcii4*ie Trauerkleider. Nicht selten

sind diese Figuren auffallend glänzend. Prudentiu«, der im 4.

Jahrb. lebte, sagt, dass mau die Laren mit Wachs Uberaogen habe,

damit sie glänzten beim Scheine der Lampen. Su fand mau sie

bei Clermont. In der viereckig ansgemauerteu Aedicula von Clia-

telet, die Tudot in Fig. XI der Pariser Ausgabe abbildet, hängt

von der geraden Decke eine Lampe herab, in der Nische befindet

sich ein sitzender Mercur und eine auf einem Sockel stehende nackte

männliche Figur. Vor der Nische .steht in der Mitte ein Pfeiler,

auf dessen Oberfläche ein Viereck mit 2 schiefen es durchkreuzen-

den Linien sich l)efindet, daneben stehen zwei beckenartig ausge-

höhlte Steine. MontfanconM beschreibt eine Lampe, deren In-

schrift nicht zweifeln Iäs8t, dass sie in einem Lararium aufgestellt

war. Athenagoras beschreibt einen Hansaltar, der oben ausgehöhlt

war zur Anfiiahmc von Kohlen, auf denen man wohlriechende Sal>-

stanzen verbrannte. .\uch der .\ltar ans dem ßrohlthal hat oben

eine Aushöhlung.

Die Aedicula von Canlcn giebt zu folgenden Bemerkungen

Veranlassung. Sie war einem Brandgnibc I)eigesetzt. Dieser Fall

ist nicht vereinzelt, demj auch die von Worms wurde in einem

Grabe gefunden. Die Münzen des Augnstus und Tiberius lassen

auf die erste Kaiserzeit sebliessen. Dr. Köhl setz! den Wormser

Fund in dicscU>e frühe Zeit. Die Zasammenstellung der .3 Götter-

bildchen mu.ss als eine zufällige betrachtet werden, was schon aus

der zweimaligen Aufstellung der Venn» hen-orgeht. Der Aedicula

fvurden die zweite ganz ähnliche Venus und die Minerva in alter-

thUmlicher Tracht hinzugefügt, weil sie die Angehörigen des Ver-

storl)enen gerade zur Uand hatten. Die beiden Vennsstatuetten

stehen auf hohlen Halbkngeln. Tudot hält den ghtckenformigen

Fuss als bezeichnend für die gallischen Statuetten, er bildet zwölf

von dieser Art ab, auch mehrere ThonbOsten haben denselben Fuss.

Die Nische mit zwei Pfeilern und dem Rundbogen darüber ist die

gewöhnliche Form der .\e<licnlae. Die Rauten der Giel>elfläche

finden sich in der oberen Wölbung der mittelsten NLnchc des Altars

ans dem Brohlthale wieder. Die neben den Rauten stehenden Vier-

ecke mit schräg sich durchkreuzenden Linien sind gewiss symbo-

lisch, denn ein solches findet sich oben auf dem Pfeiler des Larariaiuä

1) Mofl^ de Ravestein, Bnixelles 1880, p. 131.
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TOa Cbatelet. Daas an miMerer Aedümla der Giebel is 8 Spitun

aulftaft, b«delit rieh aaf die iH^tMiohe Dreihei^ die ein GmndsDg
so vieler alter Religionen ist nnd auch in Gallien dnrcb dreiköpfige

Götterbilder zum Ansdrnck kommt Aneb die vonTudnt in Fig. II

seiner Pariser Aufgabe abgrlHltiete Acdicula von Keiis träg^ an

der Spitze des Giebels einen dreizackigen Stern vor dem Akruilie-

rion. Auf Pl.XVni D ond I aind die Evrei ROckaeilen der Niaehen

Too PI. XVI %, XVn dorgeatdlt, deren obere Rnndiine; in 8 Strali-

len ausgeht, die wohl syniboIiRch sind und zugleich zur Verstirknagp

de» über der Nincbc anfraircndi'ii Oicbds angebracht sein nio^en.

Bei H auf (lorsolbeu Tafel niiul die Pilaster mit Rosetten vcraiert,.

die denen ähnlich sind, die sich an der Vorderseite der drei Spitzea

dea (Mener TeinpetelieBa befinden. Aaeh die Aedicoln FSg. XXXI
bat aaf der Vorderseite der Pilaater und de« darüber ttebmden

Gewölbebogens Rosetten. Die auf PI. XVIII abgebildeten Aedicu-

lac sind mit Ausnahme von B zu f nrv bei Tdiiloi» gefunden. Keine

der von Tadot abgebildeten Acdicuiiie rührt, wie Herr Bertrand

mir mittbeilte, aus einem Grabe her.

Die geirthniidien Natareraehdmnigen niaebten den Menaelien

auf eine Dreiheit aufmerksam. Die Sonne wie das menschliche

lachen 7,oi^(Mi einen Aufgang, v'mc inittlcn* liühc nnd cinon Nieder-

gang. Das Entstellen. Rosteheu und Vergehen kann als ein ürbc-

griff des raenseiiliehun (ieistes bezeichnet werden. Der iudiacbe

Wiaehntt iat dreigestaltig als Schöpfer, Erhalto and ZeiatOrer der

WeK. Die drei obersten CMtter der Inder, Brabnta, Wiaekin und

Sebivaa Ulden die Trimurtis. Sic werden auch als Sonne, Wasser

und Feuer gedacht. Tlir SrinlK»! igt das Dreieck, dessen innerer

Theil von einem Kreise aiis-reffiüt wird. In altindisclien FMldwerken

wird ein Wesen mit 3 Häuptern dargestellt. Auch die Japaner

bnben eine Draieinigkdt vm GflAtera, deren Symbole Lnft, Waaser

und Feoer sind. Ab Hiebaniaohe Trias beceicbnet Heeeter de
Ravestein 8 aegyptische Gottheiten in Bron/o, die auf einem

Sockel stehen, es sind Ammon. der V;it(T der (lütter, seine Oe-

mahün Maut, die Ainlter und der Solin Kiions. Hin solelies Hild

betiikdet sich auch mi britischen Museum. Aut« den alten Religionen

ist die Lebre von der Dreiemigkeit aneb in das cbristliefae Dogma
flbergegnngen.

Es gibt 3 Hören, den Jahreszeiten eut«precheud, 3 Parzen,

S Forien. Aphrodite wurde an Kuidoa in 3 Heiligthtlmem ver*
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ehrt. Aoch die Kellen kannten eine göttliche Dreiheit, vgl. Jahr-

bnch LXXXVI 1888, ö. 76. Anf galtiseheu Votivaltaren kommt ein

bärtiger Kopf mit 3 Gesichteru vor. Auf den M(ln7.en der Remi

stehen 3 Köpfe von gleichen Oesicht^/.Ogen und von gleichem

Alter nebeneinander. Anf keltischen Münzen erscheinen 3 üoppel-

ringe. In dem keltischen Matronendieost findet sich diese Vorstel-

lung wieder'). Nach Ihm zeigen alle Reliefs, welche sich mit

Sicherheit auf die Mutter beziehen lassen, 3 Göttinnen. Römische

Soldaten haben den Cultns der 3 Mütter unmöglich verbreitet, er

war ein Cnltus druidischer Kreise. Mit den Parzen haben die 3

•Mütter nach Ihm nichts gemein, wiewohl Mcnestrier dies aiuiahm,

nur jene wenlen mit Spindel und Spinnrocken dargestellt. Aber

in einem sehweizorii^chcn Kinderreim kommen 3 Marien vor, die

an die Parzen erinnern, die erste spinnt, die zweite schreibt, die

dritte schneidet das Ilaberstrob. Auch im Wuuderhom ist ein Lied

von 3 spinnenden Feen').

In der deutschen Mythologie gab es ausser den lichten Elben

andere, die schwarz waren').

Dass die Venus der Cardener Aedienia schwarz ist, »chcint

nicht ohne Bedeutung zu sein. Auch unter den zahlreichen kleinen

Götterbildchen aus weissem Thon im Bonner Provinzialmuseum l>c-

finden sich zwei schwarze Venusstatuetten No. 1199 und 12Ü0.

Pausanias führt dunkle Vcnusbildcr bei Corinth, in Böotien sowie

zu Phigalia in Elis an. Die Venus im Tempel bei Corinth nennt

er Mclaenis; ebenso eine in Arcadien und die in Böotien*). Auch

eine Demeter Melaena führt er an"*). Man hat, da bei EinfÜhnnig

des Christenthums heidnische Vorstellungen und (icbräuche in den

neuen Glauben Ubergingen, nicht mit Unrecht die scliwjirzen Ma-

donnenbilder mit den dunkeln Bildern der heidnischen Göttin in

Verbindung gebracht. Man hat dieselben, da man in der h. Maria

anch die höchste weibliche Schönheit hat darstellen wollen, aus

einer Stelle des hohen Liedes (I. 4) erklären wollen, in der es

beisst: „ich bin schwarz, aber schön.'' Damit ist aber, wie auch

1) Ihm, Der Mütter- und Matronen -CuUuh und Heine Dcnknitller,

Jalirb. LXXXIII 1887, 1.

2) J. Ctrimm, DeutHche Mythologie, Göttingrn 1854, R. .IBS.

8) J. Grimm, a. n. 0. S. 41.^.

4) Pausanias II 2. 4, VIII 6. 2 n. 42. 1, IX 27. 4.

5) Pauaania« VlII 42, 1 u. 3.
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Rdieh*) behauptet, uur die donkle Hantfiirbe der Araber bemcb-
net. Dans die dunklen Maricul)iUicr ans Al'rika staiuiuen sollen,

wo (las riiristtMithum 8« frtlho schon Vt rlin itnng tand, tlaflir fehlt

der Ücwcuj, wicwuUl U8 heute iu AlieHüinicu, wiu bei deu Ne-

gern j^aaUieoB sebvarz genwlte Madonoen giebt Da htm Cm-
cil TOD Epbesua im Jahre 43t iiacli Christug die Verebning der

h. Maria ein Gegenstand der Wrhaudlougen war imd In deroel-

heil iStadt der C'iiltns der iltnikelii Diana ;^aii7 besonders» ciifwit-kelt

war, so ist t-iii Kinriuss dir altliciduisciien Ueberliefcniiii; auf

die ciirlütliiche Uarsteliung der (iotteiuuutter uicht uuwahrMcheiu-

lieb. Gerada die Veanaverehruug; hat sich in cbriailidiw Zeit lauge

erhalten. Gregor vm Toars nnd Felix, Bisdiof %*cm Nantes berieb*

te», das» es in (lallien bis au das Ende des 0. Jahrhunderts nooh

Altar.' <\<-v Venus j,'al). IMiiiius*) sagt (Uht da>j Flild der Diana zu

KphesiLs: „Ul>er das iiild der Göttin ist man im Zwi'itVl, u:\di der

Behauptung einiger ist es aus EbcidioLc, das dureli viele Löcher

mit Karde getrinkt wird; um die Fugen Knraninienziihalten.'* £«
iit gewin, dasi> nicht alle sctiwar/en Uadonneubilder urgprUngUch

Bo dargestellt sind, manche llol/.bilder mögen durch da.s Alter nach-

gedunkelt sein, auch Kilherne Ocrrt iistäude aus dem Altertliuiu nind

uicist schwarz geworden, wie es die silbcrueu Oeräthc von l^ompeji

zeigeu.

Aneb die sebwarze Madonna von Loreto, die ans dem Hauae

der h. Maria in Nazareth nach «lern Walde der Laureta bei Iteca-

imti gebracht woriK'ii st-in soll, ist \iui Silber uml es ist gar nicht

nOthig. dabei au den schwärzenden Lampenrauch zu doiikoti. Von

der Madouoa im lüostor Einsicdeln iu der SchweiK wird gesagt,

dasB sie am Bohwantem Hol/, geschnitzt m, Daawlbo wird von.

dem alten HarienbOd auf Montserrat bebanptet Alte Oelbilder der

Madonna können wie die 8chnit/.biMt r nur dureli die Zeit naeb*

gedmikelt sein. In der Kirche von fcjt. ( Jerniaiti des Pres wurde eine

schwarte Isisstatuc lange als ein Madunnal)ild verehrt, biü sie ent-

fernt w unicj gleich dem Hcj-culcs iu einer KapcUe dcü »Stras«burger

Domes, welcher bis 1826 dort stand nnd einem ^Idwerk der 3 Mtttter

in Heb, die bis in's 18. Jahrb. ab drei Marien galten*).

1) G. RöKch, Aiitartc-}VIaria, TheoL Stadien und Kritiken, Güttingcu

1888, & S6&.

2) HiHt. naf. XVI, 79.

3) ihm, ». II. 0. S. Iti2.

jrahrta. d. Tot. Altmtliiify. Im Illi«tn1. LXZXIZ. 10
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Die Verehrung der Venns kam von Cypcm, wo sie, wie im

übrigen Phftnizien, Aatarte hiess. Sie war die (iüttiu des Liebte»,

wie Persephone die der Finsteruisa war, der Mond war ihr heilig.

Sie wurde nach Winckehuanu') mit der Pflanze Persea auf dem

Haupte dargestellt. Die Venus der Aedicula von Neris dröekt mit der

rechten Hand die Bnist, wie es auf cypri.scben Darstellungen vor-

kommt*). Als im römischen Reiche die Verehrung fremder Ciottheiten

eingeführt war, flössen die Begriffe, die man sich vom Wesen der-

selben machte, nelfach ineinander. Nach Orivaud de la Vincelle

verehrten die Gallier vor der Venus die Cybele, Isis, Minerva und

Diana. Das älteste Bild der phrygischen Oöttermntter CVbele war

ebenfalls ein schwarzer Stein*), der nach Herodian') vom Himmel

gefallen, also wohl ein Aerolith war, welcher der Stadt Pessiuus in

Phrygien den Namen gab. Tacitus*) sagt vom Bilde der Göttin im

Tempel der Venns zu Paphos: „da.sselbe ist nicht von Menschen-

gestalt, sondern ein runder Körper von breiter Grundfläche und steigt

verdünnt in Kegclform empor. Die Deutung ist im Dimkein." Nach

Pausanias'') war der älteste Tempel der Orchomeuier den Chariten

geweiht, sie wurden nur als Steine verehrt und die Orchomenier

sagten, diese seien vom Himmel gefallen.

Mit Bezug auf solche Angaben bemerkt wohl Win ckelmann*),

das« man, ehe es Statuen der Götter gab, sie in (iestalt viereckiger

Steine verehrte. Die Araber verehren in der Kaaba zu Mekka einen

schwarzen Stein, der schon den heidnischen Arabern heilig war.

Zu seinem Dienste sind 40 schwante Beschnittene als Wächter an-

gestellt. Schliemann berichtet, dass er auf der Insel CMhera,

wo der älteste Tempel der Aphrodite stand, in einer dort befind-

lichen Kirche die Baustelle eines Tempels gefunden habe, dass die

noch vorhandenen Säulen aber einem Tempelban des 7. Jahrb. v.

Clir. angehören, dessen Herodot er^vähnt. Er bemerkt, dass, bevor

man Tempel in Griechenland baute, die Verehrung der Götter an

Altären stattfand. In Homers Gesängen wcnlen nur 4 Tempel,

aber 31 Altäre genannt. Von einem vorgeschichtlichen Denkmale

1) Gesammelte Werke IX, 396. •) vgl Tadot, p. 29, Fig. XXXVm.
2) Livius XXIX, 11.

3) Herodianu« I, 11. Vgl. Amob. Adv. gent. VII, 46.

4) Histor. n, 3.

B) Pausania« IX, .3«, 1.

6) Gesammelte Werke VII, S. 45.
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fand Schliemann auf Cytbero keine Spar*). Es kann die Eriime-

nmg an die msprllnirlioibe Farbe ^nea heilig«« Steines flebi, wenn

man die Bilder gewi^^st i- nritter iu dunklem Hnl/.c oder Steine dar*

stellte, ztima! wenn sio eiiu> He^iehung zur Xaclit oder zur Traner

hatten, (irieclioii und Römer*) trugen in alter Zeit bei Trauer

schwarze Kieider, wie es bereits zu Homers Zeit Sitte war Unter

den rOmitehen Kaismi trauerten die Fninen in wetfl«, wie auch Flu*

tirch Ton setner Zeit anftbrt. Doch tranerte Hadrian Aber Tnyan'a

Qemablin in schwarzen Kleidern, ebenso beim Tode Maxiniiniana

de«.Men nntlin. Dor nocht>*gelchrte Plantus verbot die weissen Klei-

der und sagte, dass besonders die Weiher schwar/.e Tranerkicider

aoznlcgen hätten. Wenn Tudot glauiit, dass die Laren gerade dess-

halb wd<B gewesen seien» weil sie als Orabfigurcn gedient hAtten,

so darf man die sebwarsen Venusstatnetten so dentoi, ab sei die

Göttin anch mit mnterirdlsclion notthciten in Yerbindong gebraeht

weiden. Venu'« war die Crittiii der Zengnng und zMirUidi des

Tode«. Die Venus kann mit der Isis verglichen werden, beide

waren Mondgüttimien. Isis war ursprünglich "die Erde, welche

die A^iypter Holter nennen, Oriris war der NU, der die Erde

befmehtet. Isis war aber aucb Ricbtcrin der Todtcn, sie hatte

den Schlflssel des Todtenrcichs*). Sie kann mit Diinefor ver-

glichen werden und mit den (Jr»ttiinien der Unterwelt, i^ersepbone

und Hecatc, die alle Moudgöttinueu waren. Demeter iu ihrem

Sdimene wird die Sehwane genannt'), bis als tranemde beisst

fiirva, Orpheus nennt sie mehmiphora. Die Priester der Isis waren

sdiwan*). Beim Eintritt der langen NSehtc warfen sio ( in schwar-

zem Oewand auf den verfroldcten Oehscn, der ein l'ild der Isi>» war^),

die .scliwarze Kleidung war das Zeichen der Trauer beim abneh-

menden Lichte des Moudeü.

Die iwei Tomin derNiaehe stehenden Gkcken aus Bronxe haben

jedenÜBlls eine gottesdieuiUiche Bedeutung. Der Gebraneh der Gloeken,

1) Berliner Zeibdlrifk für Ethnol. 1888, Sltsb. S. 20.

2) Winckelinaiin a. a. 0. IV» S. 332.

8) Ilias XXIV, 94.

4) J. Li. Kng, Ueber den Mythos der berithmtesten Vaiker der

alten Wolt Frriburg nnd Koiistaoz 1812.

5} Pausanias VIII, 42, 3.

6) Aptti«dus n, la
1) PIntareh de Isid. 99 nnd &9.
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der ans dem Jndenthum in das Christeuthiim (lberg:iii^, int uralt,

lui zweiten Buche Mosis. XXVIII v. 33—35, wo vou deui Prieiiter-

kleide Arnns die Rede ht, befiehlt Oott dem Mr>i4e«, am Saume

desselben Oranatäpfi-I in Seide und z>vis('hen denwÜK'u g:«»hlene

Schellen anzubrinffcn. dass man den Ton höre, wenn er in da«

Heili;;thuni fjehe und wemi er heraus ^rehe. Auf einem Relief des

vaticanischen Museum» ist ein Mann dargestellt, dessen Tnnica uiit

kleinen filöckchen behanjren ist. Er trägt eine Ziege unter «lern

Ann. wie die Bacchanten Itei Euripidcs. Auf dem Ew|ui]in zu R(»ni

wurde iHlii ein gnldenes fllöckchen gefunden mit der griechischen

Inschrift, dass die Götter uns vor dem bösen Angpc beschfltzen mögen.

Auch in einigen andern Oräl»em von Carden wurden nach Aus-

sage vou Hm. Schmitz solche (ilöckchen gefunden.

Wenn auch nicht an der Aedicula von Garden, so ISast sich

doch an mehreren, die Tudot abbihlet, in sehr bezeichnender

Weise der Einflusjä des gallischen oder keltischen Kunstoniamentes

erkennen. Unter den vou ihm auf Taf. XVIII dargestellten Frag-

Fij?. I,

von Ntrin Ic»

Baiiirt, Di'i«. Allier.

incnten von Tcmpclclu'n ist das bei Vichy gefundene. B, auf der

Vorderseite neben den I'ilasteni mit jenen Üoppelriiigen verziert,
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die wir, te enw Pyiiiiide niMaiimeii^^ m hänflg «af keltiMhen

Mlineii, aber ueli »af oberbairiaelien Thongeflteen ftiden. Bd 6
flüden sich neben den Fassen der Göttin einfache kleine und prüi^-

•ere Doppelrinpre. Ebenso ist es bei den Kijr. XT^VII nnd XLN'III.

Die Aedicula von Neris, welche in Fifr- 1 bier \vie<ler^e^'eben ist,

stamiul autt der ;Sanimlung von L. Ksmonnot, »ie ist 23.9 em hoch

wad hat flineii ^item Giebel, dessen Anssenmid mit hoebstehenden

Blätten venieit ist, die sieh in 3 Reihen übereinander aneh in

den CapitÄlern der Pilaster imden. Anf der Yorderillche derselben

stoben als Zierratb die au« einer I)op]ielspirale entstandenen S-for-

migeu Zeichen und dazwischen kleine Kugeln, die aueh neben der

Wtibong der Nische angebracht sind. In der Nische steht die

Yenw, in der Rechtoi dm Apfel, in der herabhängenden Linken

das Ctaiwand haltend. Das 8-fömii{,'e Zeichen findet sich in dem
HaariNits der Matrone Fig. XIII wieder und ist anf gallisehen Mflnaen

lOMAg. Die bier fai Fig. II wiederfadte Aedicula steht Im Hnsenm Ton

Doiuu*)i sie ist 17 em hooh nnd 10 hrdt. Ueber dem GewOlbebogen

1) Bull, de la Sociütö nation. de» Antiqu. de France, 1884, p. 145.
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der NiHC'hc findet sich ein Halbkreis, der mit 26 aafrechtittehenden

Dopi)€l8piralen vcraiert iHt. Das Fra^fiueut C auf Taf. XVIll von

Lary zeigt nur den oberen Theil der Niaehe imd den Kopf der

Venns, deren rechte Hand an die Locke derselben Seite gelegt ist.

Die Gesichtszüge sind so edel gehalten, dass man diese Aedicula abj

der l»esten 2Seit römischer Kunstthätigkeit angebörig betrachten mm».

An der Aedicula von Regensburg, die mir in einer Nachbildung

vorliegt, ist rechts die untere Ecke und die ganze Uasis abgebrochen.

Diese und die des Museums von Douai, von der ich hier eine Abbildung

nach der an Liudenschmit gelangten und gewiss dem liuUetiu ent-

nommenen Zeichnung gebe, sind so vollständig Qbereiustimmeud, dasti

man annehmen muss, sie seien aus derselben Form hergestellt. Es

möchte für zwei so entfenite Orte der gleiche Urspning einer riy-

mischen Terracotta noch nicht beobachtet worden sein. Nach den

Forschungen des Herrn Pfarrers Dahlem war die Provinz Kaetien

bis zur Zeit M. Aurels nur von .Vuxiliartruppen besetzt, über welche

das Weisscnburger Militär-Diplom vom Jahre 107 und das Regen»-

burger Diplom vom Jahre 166 Anfschluss geben. Erstercs nennt 4

Reiter-Alen und 11 Cohorten, unter diesen die C. IV (iailomm und

die C. III Batavomm, das andere Diplom nennt gleichfalls die C. IV

Gallorum und die C. IX Batavorum. Als Standquartier der Bataver

gilt Passau, das der C. IV (tallorum ist bis jetzt noch nicht nach-

gewiesen. Man wird zugeben, dass durch das römische Kriegsheer

die Aedicula von Douai in der ersten Kaiserzeit ans Gallien leicht

in die Gegend des heutigen Regensbnrg verschleppt worden sein

kann. Bei Rumpfmühl ist sogar eine Coh. II Aquitanomm nach-

gewiesen. .Auch Ohlensch lager hat die römische Besatzung Rac-

tiens geschildert.

Das Denkmal aus dem Brohlthal zeigt in den 5 Nischen wohl

noch die Fonu der -\ediculae, ist aber ein dem Mithras geweihter

Altar aus spätniniischer Zeit. Die Aedicula von Cardcn darf den

von Tndot beschriebenen an die Seite gestellt werden, wenn sie

auch gallischen KunstcinHu.'« nur in minderem Grade erkennen lässt,

die von Worms hat in ihren gallischen Ornamenten mit diesen die

grösste Uebereinstimmung. Dicselljen dürfen wie die von Douai und

Regensburg der ersten römischen Kaiserzeit ««geschrieben werden,

wohin auch die zugleich gefundenen, schön verzierten Tcrra-sigillata-

Schaleu der Töpfereien des Thaies des .\Ilicr unzwcifclhalU geböre^u.
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6. Die morioiiUliidisolien MArtemiien in lUlii.

Von

U. Diintzer.

Die Legende von den gemarterten anslHndiuchcn Jungfrauen

ist s(r merkwürdi^r und folgeureieh, das« alles, was zu ihrer Atif-

kläruQg irgend gebuteu wird, »orgtaltige i'rUtmig fordert. Da»

llleito ZengniM dcadbem, die Clenutiaiiifldie Wdheiiuelmi^ komiiii

dabei m allem io BetFtislit, und da ist ea denn geMdirrad anzn-

etkennen, dass die von den Herren JOrres und Klinkcnberg in

nnsem .TahrV.fU hom LXXXVII, 192 f. LXXVIII, 79—05 peliofrrton

Beiträge zu ihrem Verständnisse jcdenfallB die allseitige Auiru.st>uug

gefördert und zn erneuerter firwägnng Veranlassung gegeben haben.

Sehen wir, waa wir uns davom aneignen können.

Vor allem darf man bei der Dentang der keineawega on&ch
klar sich anssprecb enden, s<>ndcrn etwas gezierten und fllr uns?

dunkeln Insehrift nicht« versuchen, was mit 'ifni bestehenden .Sprach-

gebrauch im Widerspmch steht, wenn aucicrs eine diesem en^

aprediende Anffas»aug 8ich ergiebt. Kaber galt ea für ein grosses

Vttdiensfc ima Floaa, daaa er in dem nnTenrtlndliebea vMuH»
eiaen Fehler des Steinmetzen fQr virtutibus erkannte, mochte man
nun mit ihm glauben, es »ei virtutih., wie vh-hnih., parfth., rir'jhiih.

und ignib. beabeichtigt gewesen, oder ein durch den foigcudcu

Genetiv veranlasstes Verseben annehmen. Diese zutreffende Vor-

mflnng aoU aich naeh KL ab gdnrchaaa liinfiLlIig'' erweiaeni „bei

dem OCntUohen Charakter nnaerer üriomde, ba der boboi StelliiQg

und Bildung ihre« Verfassers, insbesondere aber bei der !K>rgftltigen

Ausffthrtintr der Inschrift." Aber diese äusseren tirüiif^- f,'et;en die

Annahme emes llnchetabeolehiers, der, da er erst uach Vollendung

der Aibeit bemerkt worden, aieht verbe^&ert werden komite, sind

ebne BedeMang. .Veivelien der Steinmetaen ftudeo aich aelbet avf

fiHntriaHiJirtfleB «nd dffentiiohcu DenkmÜem. Das wein jeder, der

eine grössere Sammlung, wie z. B. die uns nahe Hegende des

JCnMUBB Walkaf-Baeharte, aiob darauf angesehen bat, wovon der
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bctrcffondc Katalog eine Reilie Beispiele aufweist, seihst eines an

einem Moreurtemjul unter Titus 'II, 7). Die Stellung und Bildung

des Verl;iS8ore konnte wohl einen Fehler in der Abfassung der

Inschrift hindern, aber nicht ein Versehen dos Steinmetzen. Was
endlieh ilie sorgfaltige Ausführung iK'triflTt. so zeugen davon nicht

die Abkürzungen admonit. nelK*u dein ausgeschriebenen exxihitu)*,

virgin. zwischen caeles^tium hitniinenthtm, sowie die abweichend

vom ersten Theile zahlreichen Ligaturen im zweiten, von denen Kl.

selbst eine als eine spätere bi*zeichnet. Entscheidend würde es »ein,

wenn Kl. mit Recht liehauptcle, die Venuuthnng sei nnniUhig. Aber

die neue zu deren Begründung unteniommene Erklärung des Gonetivs

rirtutix ist uuhaltbar. Kl. verbindet rirttith mit crsthiftis um! (Iber-

setzt ^ vorgefordert in Sachen des helrlcnmtlthigen hochhehren Marty-

riams" frirfuth maijnae tnaienfnfis ttiarttfrii}. Xnn wenlcn freilich

orcettnere und postiilare im Sinne der gerichtlichen Klage mit dem

Genetiv verbunden, aber dieser Genetiv l>ezieht sich entweder auf die

Schuld oder das verletzte Gesetz, nie auf eine Sache oder eine

Person; und «las mit gntem Rechte, weil ein hge, crimine, nrnnine

daiHM vorschwebt, das auch zuweilen neben dem Genetiv steht. Wollte

man nun auch annehmen, exhiht-re kr»nne, wie die gleichbedentemlen

(trce.*sfre und pn.ffiilare. mit dem Genetiv verbunden wcnlen. was

an sieh möglich ist, aljcr doch, um sicher zu stehen, bei dem

Eigensinn des .Sprachgebrauchs erst erwiesen wenlcn müs.ste. s*»

wäre der fJenetiv doch nur statthaft, wenn es ein crimen oder eine

ntortyrii gäln*, auf welche die Klage sich bezöge. Die bei der

versuchten Verbindung gebotene Deutung. Clematins sei _vorgefor-

dert wonlen in Sachen des Martvriums-'. ins<ifern die M*rterinnen

eine Forderung an ihn gestellt, widerspricht «lern hier aiigenoninienen

juristischen Sprachgebrauche. Und wenn bei allen auf gerichtliche

Klagen bezüglichen Ausdrücken ein Gerieht gedacht wirtl, vor welchem

sie statttinilet, welches Gerieht ist hier gemeint? Kl. weieht dieser

Frage, mit völliger Aufgabe des Bodens, auf den er den Ausdruck

gestellt hat. dadurch aus. da.«s er der Klage etwas ganz anderei»

unterschiebt, eine nngeriehtliche Verhandlung, die auf keinen

Rechtstitel sich gründende F»irdemi»g einer Leistung. S. 84 lisst

er die Jungfrauen den Clematius «in Sachen der Verherrlichung

ihres Martyriums znr Verhandlung ziehen**. S. 88 wird diese Ver-

handlung als eine .ausilrtlckliche Belehrung tllter die geforderte

Leistung" bezeichnet. Aber »'j'Ai7xr<' kann nur beissen gc riebt lieb
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beUngeD, niobt Terbimdeln fiber eine Leistiiiig, die mm obM
Rechtsan^pineb fordert. Die Jungfrauen konnten ihn anffordern,

aber nicht verkla iren, da er drn Roden rrchtlioh besä?«», nie konnten

ihm drohen, aber nicht mit ihm verhandeln. Wenn Kl. vom

heidnischen Charakter der Inschrift spricht, so ist dies doch weder

rtmiieh noch chiitUieb, «ondeni ein logiaeber und deshalb sprach'

lieher Fehler ta GnitMen des nne^Srlieben vom Steinmelien ve^

icbnldeten Genetiv».

Aber dies ii^t nicht der einzige, obgleic h schon allein entschei-

dende Grund gegen die ucuc Dcatuog. Vhtu« magmie mate^ftatijs

martsrü sdl nach einer der spitem Lalxnität gangbaren MelonyBue

(die ROmer nennen sie dew^ninaHo, «b«r dasn {^flrt niebt der

hier vorlie^^cnde Fall' ..(hi.-* licMonniiithi^'c. hocli]icr/i;:c Martyrium**

bezeichnen. Nun ist freilich bekannt, dass rlic Kiimer da« Abstrae-

Inm mit einem Genetiv eines (icfrenstandes statt einer adjektivischen

Verbiadnng brauchen, wie gentium mrietOM \\\\- tnrüie genien,

miraetiktm ntOfftiUvdM« fllr das, was Cioero mayjiUttdo imuUaia

nennt, nnd dieser Gebraneb ist bei nutieata», das sogar Titniatnr

wurde, nielit .inATallend, wie denn seUwt anf nn»ercr Inschrift tantam

mfiiexf/ifcni Iiuiits Jia.^/Iirm sich findet, aber da«^* rirttm marfi/rü

tdr itKirtyrium forte und gar rhiftfi niagnae nmiextatiit ni/trttfrii

für ntartyrium forte nmgnanimuia gci^agt werden küuuc, ist eine

ttberkflhne Annalune, m welcher nnr die Bettung des ongMekltehen

Veneb«» des Steinmetzen verleiten konnte. Kl. stellt es frei,

magna« maiejdaH» auch als Genetiv der Art mit martyrii zu ver-

binden, alMT diese Mufrlichkeit wird dnrch die Wortstellnng abge-

schnitten-, denn in «liebem Falle mUsste magwie muie^taiiit nach

martgrü' stehen, sollte die Verbindung verständlich sein; stellt

ja das Attribut regdmissig hinter dem Nomen, nur aus beson-

dem Grttttden tritt die umgekehrte Ftdge ein, lue da, wo dadurch

Undentlichkeit entsteht. Aneh würden wir hv\ vrirtutü vier Genotivi

hintereinander in einer ganz unerträglichen Verbindung erhalten,

von denen drei in g»m. verschiedener Beziehung ständen.

Aueh hiermit <ind uuere Bodenken gegen mrMit noeb niebt

enoihOpft. Pro eoto Ist notfawend% mit ^mribUut m verbinden;

denn es widerspricht dem allgemeinen SpniAgebrauobei, der hierbei

durch logische WrliälfiMsx he^tiinnit wurde, das» eine zum Zeit-

worte als l*rädikat ireliörende nilhcre Bestimmung zwischen die

vorangebenden participtalen Bestinunuugen des Subjekts und diese«
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»elbfit tritt, n-ie es der Fall wäre, wenn da« zwi9oh«D ejtitihitus and

t'lematiu* stehende pro roto nicht za diesem, si^nderu zu dem Prä-

diluit restituii ^hOrte. Freilich iui Deutschen \aam\ man die L'n-

gehörigkeit dadurch vertuschen, da.«ss man übersetzt .durch feurige

Gerichte gemahnt and vorgefiirdert, hat seinem Gelflbde gemäss

Clematins . . . wiederhergestellt', aber das ist selbst im Deutschen

fehlerhaft, auch hier mo;^ .seinem Gelübde gemäss" erst auf .Cle-

matias' folgen. Und es steht diese Erwähnung des Gelübdes schon in

den Worten toto, quod dehebat an der Stelle, wohin sie gehört, ror

a fitndameHti« rtxtituit — ein so schlagender Beweis, dass pro

roto nicht im Sinne des roto. quod debehat zu re^ituit gehören

kann, wie man ihn nur verlangen kann. Aber selbst diese Wieder-

holung, welche die grösste Vergesslichkeit voraussetzen würde, macht

Kl. nicht stutzig; er tindet sie .keineswegs mfissig", da sie andeuten

solle, .dass die Wiedererrichtung der Basilika de proprio und in

loco guo ebenfalls Gegenstand des Gelübdes gewesen sei und dass

er auch diesen Verpflichtungen Genüge geleistet habe". Aber ein

pro roto im Sinne .dem Gelüb<Ie gemäss" bezöge sich nothwendig

nicht auf das Zeitwort allein, s^mdcm auch auf dessen sämmtliche

ihm vorangehende nächste Bestinmiungeu. Und was gewinnt Kl.

hierdurch? Die Erwähnung, dass die r«'«/r/u/to gemäss dem Gelübde

geschehen sei, wäre entweder an erster oder an zweiter Stelle über-

flüssig. .\nch ans diesem Grunde muss pro coto zu ex»nbüus ge-

hören und etwas ganz anderes l>esagen als roto, qnod dehebat, was

Kl. wieder durch seine Uebersetzung vertuscht, die letzteres ungenau

wiedergiebt „wozu er durch sein Gelübde verpflichtet war." Durch

die von uns enviesene Nothwcndigkeit, pro roto mit ejrtfibitu« zu

verbinden, wird die von Kl. versuchte Deuttmg des letzten Wortes

und damit die darauf gestützte V^ertheidigung des Genetivs virtutis

ausgeschlossen, so dass wir aus diesem Grunde und den beiden

frülier angeführten zu der von FIoss begründeten Verbesserung

rirtutibuM als dem einzigen Mittel einer verständigen Auslegung

unsere Zuflucht nehmen müssen.

Seltsam ist der von KI. erhobene Widerspruch gegen die von

FIoss g<*gebene Erklärung von cirtutes als Wunder: diese Bedeu-

tung WM biblisch und kirchlich, die Ausdrncksweise der Inschritt aber

r,nichts weniger als biblisch". Doch wohl christlich, und dass die

Inschrift nur heidnischer Ausdrücke sich liediene, wird niemand

emstlich l>ehanpten, da imirtyrium, caele^tes cirgines, ba«ilica (.für
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Ktichci nicht lu'idni.sch sind, nm von iibi .fancfa« virgine'^ pm
Chri.-ifi iwinine sangitine/ri mnm fiuhrnnt luulvouKl.» christlicher

Ausieguug der parte« OrientU, aut die wir noch küuunen werden,

nieht lu reden. Und will KL etwa, dw Verftaser der Xnaehiifl

bfttte, wenn er von «diristlidien Wundern 8|iroehen wollte» d» heid-

ttiiehe m'tracula brauchen äollou? Wenn Floss nuirtyrium von

der Marterstätte verstand, während Kl., obgleich er selbst dagpe-

geu nur einen Grund ant'llliren kann, den er aus der von ihm ver-

worfeucu Floss'schcu Erklärung von ejc^ibittm ex partibu-a Uneiüig

benunmt, bei der Dentmm^Mnrtertbnm bleibt, so glaube ieb jetat

Flöte in der früher von mir swetfelbaft gelaBsenen ErkUmng Marter^
Stätte entschieden beistimmen zu mUssen; demi die Wunder hatten

rieh an der Martcrstilttc begeben, welche gernde dadurch diese Kraft

erhalten hatte, ihm hier, wie es spütcr UeiHüt, die heiligen Jung-

frauen für ihr Bekenntniss des Glaubens au Christus ihr Blut vergossen

betten. Von der i^beltimg ibrer Gebeine nnd ibra* Beetottang in

der Basilika ist gar nicht die Rede, und doch mtlssten gerade diese,

nicht das ^^fartertlinm der Jungfrauen, bei der Bezeichnung Basilika

erwähnt werden, hätte diese die heiligen Gebeine enthalten; denn

hasilica lieisftt jede christliche Kirche und auch eise hwsüua mar-

tjfruMj wie die des CleniaAina war, «etat nidit notiiwendig die Be-

ataltiing der Mliterer in demdboi Torane, sondem nur die £r^

ba Illing an der Marterstiitte, wie die l>erflbnite erste cbristfiche Ba-

BÜika in loco Dovihiicae pnnsioHM cf resurrectionis et (Ufcensionis

erbaut war. Eine bit.sHica martyrum braucht man sich auch nicht

ali> eine grössere Kirche zu denkeU} jede Kirche, ja sogar die Ka-
pellen einer Kirebe betsien ao.

Gegen meine Dentong des pro voio zum Gelübde bemerkt
Kl.: pro komme in dieser Bedentong nur ün Volgftrlatein TOr, von
dem aber unsere Inschrift keine Spur aufweise. Aber wenn, wie

er nicht bezweifelt, pro zur Zeit des Cleraatius diese Ikulentung

batte, so fallt e8 gar nicht auf, dass sich der Abfasser der Inschrift

denelbeo aaeb an seiner Beqaemliebk«tt bediente, nnd aelbat «asn'&i-

tw} erscheint biet in einer Bedeutung, die es nnr im VolgAilateia

gehabt haben kann. Diese Annahme ist keine willkarliche, sondem
wird dadurch refnrdert. dass pm rafo, wie gezeigt, nothwendig

mit f rfiihituft verbunden werden mnss und jede sonstifrf Deutung

ansgeschloeaeaaebeint; einer anderen iu denZusanuneubaug passendem

wtlide ieb gern beistunmen, wenn man eine aoicbe eoldeekte. Die
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Denhing von Flosg hergefflhrt gemftss einem Gelllbde irt, wie

Kl. wihst Ix'mprkt, nnpeht^rig.

EntKchietlcu wendet «ich der neue F/rklürer ^jej,'oii nioiao Auf-

fawnng, imminenH heisse „nach gangbarem Sprachgebrauch^ nah.

Er beldirt uns : „Wo mnUnert die Bedentimg der (Ertlichen Nlhe

hatf dft ist diewlbe abgeleitet aus der Gnindbedentirog Aberragen,
herTorragen." Wftre da^i rielitig, so wflnie es nichts gegen meine

FrklSninf: hosa^on; donii die fjanpbnren ab<roIoiteten Hedeatnngen

sind für die Sprache von dei-selben, ja nieist von grösserer Wich-

tigkeit ab die mrgprtln^iche. Alicr Kl. versteht unter abgeleitet

etwag änderet; er meint, immimere stehe tob nahen Oegenstladen

oder rersoiieii nur da, wo diese überragten, her>'onragten, imminem
heisüc Überall ei^entlicii (Iberragend, und nur iiL«iofern auch nah.

Das ist oben ontscliiodcn falsch. Freilieli erklärt man das hi von

inniuHtre, impendere, iiiMare ab xttjjra, aber die» ist eine der un-

mOfl^en EAIIrangen, an die leider noeli iuiner von maadien ge-

glaubt wird. In entspricht sowohl im enizdnen Qebraneh wie in

der ZnsammenBetzun^ nicht bloss dem ^v, sondeni auch dem ^irl,

bedeutet i n niid bei, letzteres insofern die nächste Nfthc gemeint

ist, kann aber ancli ^'cbraueht werden, wo eine bestimmtere ortliehe Be-

ziehung vorhanden ist, nur ansdrUcklieh nicht bezeichnet ist, wonach

man ihm denn versefaiedene Bedentnngen snaohreibt, die aber nnr

in der Anwendung einzelner Komposita dam gedacht werden. Es

kommt eben darauf an, den bekanntlich sehr eigensinnigen Ge-

braneh >»ei der ein/<'liien Znsammensetzunp: fjenau zu verfoIp:en, was

bisher viel zn wenig geschehen. Imtare hcisst stehen in (auf>

oder bei, woraus sieh aoch die Bedentang der Nfthe erklärt, aus

wddier die des BedrftogenS) Bedrohens, eifirigen Betreibens v. a.

folgen. Aehnlich reibfllt es sich mit inxMere treten in (auf)»

bei. So beisst denn auch immhtere eigrentlich rafren in aufi,

bei. Carcer hnminens foro ist das dem Comitium nahe lie-

gende Gefttnguiss, nicht das höher liegende, imminetUia muri»

«udifida sind die den Haneni nahen Gebinde, wie die Qrieehen

iiiiKciMcvoc brsnohen von der geographnseben Nähe. Diese Liviani-

sehen Awdracke *) geniigen,'am den gangbaren Spiaehgebraneh naoli-

li Die R('fl«'iitun;y cr;ri<*bt sifh noch «IcutlirluT aus dem Ziisainnipti-

hange. In «ler erstem Stelle heisst c»: Caner ad termrem hwrencentiH an-

Amum tnedia urb« MMmiMn« fon mdifieailw. Aa der sweMen wird ToA
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»iw«jiea, den denn ancb die Dichter befolgten, wm Veigil populu»

antra imminet, Horaz bnminem l illae pinus braucht, wo nicht an-

znnehmeu, dass die Bänme die Grotte, die WWvi hpRchnfteii, sondern

sie stehen dabei. Wenn Nigidiu» Fcgulos ingtantm at^e immi-

nentia frauiu iHranolite, so seheint Uer immvoHa auf cane gifl»*

Bere Nähe tds hiaanHa zo. gehen *). Da nun karnntr^t wie in-

Mtßre, letzteres meist von der Zeit gebraucht, auf die Nähe deuten,

8o ist CS kaum zu verwundern, dass der Abfalter der Tiischrift im-

viinem ohne Dativ in der Bodontnug nah braucht, da hier an die

Marterstätte gedacht nird, aui der sie wuudcrtbäti^ wirken, vveim

man ea nieht daranf bexidien will, daaa diese der Wohnmig des

dematins nahe lag, auf dessen Besitsthum sie sidi fand, «ndi die

Beddnng durch deit Gegensatz ej- part&m» OrUntiSf wo der

Gebrauch des e.r ohne participiale ßestimniung von der Herkunft,

selbst in bester Zeit sieb findet, dentlich yenuj;^ wird. Kl. l'ragt frei-

lich, ob die HeiiuathHaugal>e in die^ier ullgenieiuen F«;i la augemesiicu

oder aneh nm denkbar sei Ich meine, sogar noÜiwMdig, wenn

die JmtgftMimi ab Ifirterinnen ans dem Morgenland verehrt wur-

den, wie ja die Kirche auch die Weisen aus dem Morgenlaude

(diTÖ dvaToXOüv) verehrt. Wenn die Inijclirift nach der Üezeiebnung

der Jungirauen als Hinimelsbewohnerinueu hervorhebt, datu sie aui

Orte gegenwärtig, aber aus dem Orient gekommen seien, so paiast

dieses ganz sn ihrem pompOeen Tone.

Aber ftlr die Verbindung von ex mit imminentium hat ja

Le Rlant, dem Jörres und KI. beifallcn, eine Dichterstelle ange-

fhhrt, die ihm Forcelliai bot, die Worte de» Valerius Flaccns VI,

681 f.: Jmtninet e celifis attdentim improba muriit Virgo. Keiner von

den draen sehmnt die Steile imdigesGhlsgmi m heben, ganz gewiss

haben sie ihren Zusammenhang nnd die dadnxeh bedingte Bedeu-

taag aidtt beaditet. ünnuttelbar roriier wird enähll, Jnno, welehe,

Coiiobmu«» der durch das Thor in die Stadt gedmngcn i»t nnd »li^

gfgcn die proxima «n^« gewandt bat» ignem tmrninenttlMM «tifro aedi-

fieiu inUeU g<wagt.

1) Wir leugnen nfefit, dam HmN«ii«r« von IMobt«m in der Bedealnng
drttber stehen gcbr.ancht wird, wie Horaz ivwnneiite luna, Orid tm-

minet Ms aer sagt. Dabei wirkt vhvn die eigentliehe Bedeutung von wii-

nert mit, wie auch bei impeiidcre, wo-xcgvn bei in/stare, in.sisfere die Be-

dehnng drnber sich nicht findet, we^^en der Bedeutung vnn sfrir^, tigere,

(las Fli>driln^<Mi, VorfnIfr*'ii iinho \ng. wie innp'ekchrt bei pr^mePt
aUN dem i>rüekeii sicti die ISexiehuu^ dva Nahen hemusgebildet hak
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am die Mcdca zu bcrflcken. die Gestalt ihrer Schwester anprenomnien,

habe sie plötzlich verlassen, niul auf die angelUhrteu Worte folgt:

nec ablatam uequitur quaeritce ftororem. Daraus foIg:t. dass die als

Beweißmittel gebrauchte Stelle nur heissen kann: „Die leidennchafl-

liche Jungfrau bleibt kfihner auf der hohen Mauer stehen." Jnno

hatte die Medea ad mvima moenia geführt, um dem Kampfe zu-

zusehen (490); weiter hiess es: illae muronim extrema capessunf (503)

und: Ecce autem murijt rejfidenn Medea paferrih (575). Medea

sieht dem Kampfe des Ja.son, für welchen sie in Liebe entbrannt

ist, mit Furcht und Sorgen zn, fragt dann die vermeinte Schwester,

ob ihr Vater sie wohl mit dem ihr bestinmiten Bräutigam vermählen

werde, da ein diesen so weit tlbcrtrcflfcndcr Grieche zu ihm ge-

kommen, der leider fllr das ihm fremde Volk sich solchen Gefahren

aussetze. Jnno verschwindet, ohne diese Frage zu beantworten.

Imminere steht also hier, wie sonst inxtare, hmstere, die der Vers

ausschloss, in der dem in gemässen Bedeutung vom Stehenbleiben.

Von einem Herabschauen von der Mauer, wie in der bekannten Ho-

razischen Stelle ?.rmoe/ji7>«* prospicienx steht, kann keine Rede sein, da

imminei den Gegensatz zu nec ahlotani uequifur quaeritre xororem

bildet. Freilich e bleibt dabei höchst anffallcnd, da dies nicht auf

das Vorbeugen mit dem Körper gehen kann, wonach statt e cehin

wohl excelsig gelesen werden muss. Jedenfalls zeigt sich, dass die

Stelle die Deutung \'o\\ imminentium exOrienth partibus erschei-

nend am Ostlichen Himmel nicht stützen kann. Auch an sich

wtlrde die dichterische Verbindung von imminere. mit ex, wenn

sie anders denkbar wäre, ftlr eine jjrosaischc Inschrift so später

Zeit nichts beweisen.

Doch dieser Ablehnung der Stelle des Valerius Flaccns bc-

dflrfen wir gar nicht, da die V'erbindung imminentium ex partihu«

Orientvt dadurch unmöglich wird, dass partes Orientis nie die da-

bei vorausgesetzte Bedeutung des östlichen Himmels hat. Kl.

macht sich die Sache sehr leicht. Dass darunter hier nicht die

Gegend der Erde, sondern die des Himmels zu verstehen sei,

werde durch caelttttium und imminentium klar angedeutet. Nun

weiss ich wohl, dass, wenn ein Wort in verschiedenen Bcdentnngen

gebraucht mrd, der Zusammenhang ergicbt, welche von diesen ge-

meint sei, aber dass man je eines in dem geradezu entgegenge-

setzten Sinne brauchen dUrfe und den Leser ans dem dadurch ent-

stehenden Unsinne errathen lasse, dieses sei in einem dem Sprach-
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gebnuMshe widenpreebenden Sinne m nehmtn, ul mir neu. Wirk-

Ueh Torkommoide FSlle Bdcher VerweciiBlun^ erklärt num iich als

f^clirf'il)- Oller Drtjekfcbler. aber nie wird es einem halbverständigen

.Sctint't8teller oder gar einem Verfasser einer anf allgemeines Ver-

ständnis» berechneten Inschrift einl'alleu, Erde l'ür Himmel zu

IwMielien. Puriea Onetrtir heiast nie etwna nnderaB ab UorgenUnd,
da die ROmer parte», wie die Griechen fi^pii, regchnliBoig ron den

Lindem des orbis terrarum brauchen. Vom Himmel wird wohl

plaga, aber nie parfpn gebraucht. Die Sache wird dadiinh

nicht gebc«(iert, wenn mau sich, \nc Jörre», daraut beruft, dat«

Christus als aufgehende Sonne, als Oriens, als dvaroXii gedacht

wird. Wire die Dentnng ^am OBtiielien Himmel erBeheinend'^ spraelh

lieh möglich, so wflrde man sich freilieh denken kOnnen, es sollte

damit auf eine höchst sonderbare Weise bezeichnet werden, das«

die Jun^rfrauen mit Cbristns vereint seien, was «lf>eli jedenfalls dent-

lichcr ans caelestium sieti ergeben wdrde; aber partes Orientis heisst

eben nur Merffenlnnd, Ltaider des Aufgangs. Ebenso wenige bilft

es, wenn Kl. daran erinnert, die frühesten Cluisten liAtten sieh das

Paradies im Osten gedacht und als Site der Seügen* wonach es

gleich raeltfrn «ei; denn dii'ses Paradies, von dem atteh iioeh im

Mittelalter die Kede ist, der Tenfel noch im seehzelmteii Jahrhun-

dert dem Faust berichten uinss, liegt östlich, doch Uber der Erde,

aber nidift im Himmel, ist also eben so wenig Morgenland ab vcn

dortiier die Jvngfinnen dem COematins am Himmel enebelaen k(bm-

ten. Wollte man dagegen das Paradies m den Himmel setzen, so

wäre nicht allein dessen Erwähnung neben caeJestium und bei der

stehenden Bedciitnnjr von partes (Jrientu recht unmöpi-lieh.

Demnach kann der Auiang der Inschrift nur den ümu haben;

demntins ad dnreb gOttliebe*) fenrige Enebehitingen gemahnt nnd

durch grosse Wnnder anf dm Harterstitle zum Gelübde bestiuunt

worden. Kaum wird man mit Kl. annehmen dürfen, die Erschei-

nungen häffoti deu Cleinatius nur auf eine von TJott ihm ^stellte

Aatjg:abe im Allgemeinen aufmerksam gemacht, seien bio^c Wahr-

aeiehen gewesen, dass Gott etwas Ton ihm verlange, erat si^äter

sei er dnreh d&e Wunder an der Harterstitle (denn das vhimH»

«bmMks haben wir abgetiian) Uber da% was too ihm veriangt

1) Ah Oegensats ron divinus scltweben daemoniaeuf, didbeUeu» vor,

d& die DiUnoncn mid der Teufel durch solche Erscheiniuijren t»U8ch<>n,

Wie sie anch scheinbar Wunder wilicen. Vgl. Augostin. de etvit. Dei XXI, 6.
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werde, hingemesen worden; das NatQrliehHtc sclieiut, dnm die fen-

rigeii EnM.*lieinnu^eu iku kcIhhi zur Heretclluiig: der eimt auf eeiueui

(Sruiid und B<Klen l>e8taiidenen Kirelic auifordertcn, und dann die auf

dieiiieni als der Marteretätte tler Jungfrauen noch jrescbehentleu Wun-

der ihn zum fielQbde bestimmten; zwischen beidem niUM8 eine innere

Verbindung beHtanden hal)cn. Was Kl. von der Aehuliehkeit uu-

serer Weihein^chrift mit den römiM'hen sa^t, in denen von eiu^

Mahnung im Traume, von einem Uefeble einer (iottbeit die Rede

ist, will wenig l>edeuten. da wir liier wirklichen Glauben an die

Erscbeinnngen und an die Wunder annehmen nifls^en. der nicht

durch heidnische Vorstellungen beeintiusst war. Die feurigen,

göttlichen Oeiiichte waren liestimmter iUs das Erseheinen eine« Gottes

im Traume, sie drängten den Clematius zum Hau einer Kirche auf

seinem Grund und Boden, was freilich nicht bestimmt ausgesprochen

ist, sieh alwr aus dem vorangegangenen ejcxibittiK pnt roto und dem
wirklich erfolgten Kirchenbau ergiebt; denn dass im loco tnto nicht

anders verstanden werden kann als auf seinem Eigeutbum scheint

mir trotz Kl. festzustehen. Dieser meint freilich, „die mittelalter-

liche AufTansung habe die richtige .\uffassung nicht znm Durchbrueh

kommen lassen^; al)er seine eigene „auf ihrem ursprünglichen

Platze*^ ist schon nach der W<jrt8tellnug unm«iglich, die er freilich

in seiner Ueberset/nng so ändert, wie seine Deutung sie erfordern

wflrde. An und fUr sich wird man de proprio in loco mo zu-

sanmiemiehmen, da beides auf die eigene Verwendung i.vou Griwd

und Hoden und von Geld) geht und unmittelbar nach Cletimtiu«

folgt, worauf Htio nothwendig l>ezogen werden nmm. Logisch und

sprachlich ist es unmöglich, dass kuo auf einen noch gar nicht ge-

nannten Hegriff, auf das erst nachfolgende haue bitxilicani deute.

Freilich findet Kl. kein Bedenken darin. Es sei so, wie wenn

Livius XXIX, 1 sage: Scipio mtiu rejt iSyran^mni^< re^itituit. So

wtlrde Liviiu» gar nicht zu sprechen gewagt haben, wenn nieht vorher

vonScipifw Einzug in Syracus und von den Ansprüchen der Griechen

auf die reu concexMwt ftibi a senalu die Rede gewesen wäre. Auch er-

kennt man den Grund, weshalb Syracumuin hier durch eine von der

gewöhnlichen abweichende Wortstellung hervorgehoben wird. Dass

die Wortstellung, da hanc basilicam vor roto, quud debebat stehe,

deutlich zeige, es sei in loco nun hanc basilicant zu verbinden,

leugnen wir auf das entschiedenste. Sprachlich niüsste in loco xuo

Dach hanc biuilicum steheu, wenn mo auf btmilicam ginge. Es
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lint litk aneh aMbt der geriagite Selniagrand anflHingon, weslndb

hier die riehtige Wortstellung^ w> verkehrt worden Bein sollte.

Oh71i kommt, das« hei </ fundanienti« re*tiUnt das tn /<wo wo im

riiiiiie „auf ibreui ursprün^liclien PlatJ!©" vl'M^ flberflnssigr, ja in

der engen Verbiudung mit de proprio atöraml wäre. Auffallend ist

dM swftimftlige, auf die Kirche, welefaer die WeiheimMdirift inge-

hOrte, dontende JkMc, d« in diem« FaUe das hinweiieade Flnrort

gewOhnlicIi ganz fehlt, wie anch auf den am Schlüsse von Kl. bei-

gebrachten gleichzeitigen ehristtiehen WcilK'iiischrift« !!. Doch wir

möchten daraus nicht den naheliegenden <^>chliis.<i /luhen, dass die

Inschrift erst später in der Kirche angebracht worden »ei.

Qrowe Hldie hst KL venrandt auf daa dmreh einen FIneh iie-

Iniftigte schliesslicho Verbot, an der hdKgen Marterstätte jemand

zn bL'ifraben mit AuBnahme der (vorhergenannten h< iligt'ni Junj::-

frauen. Clematius soll <l;(s ['.('graben anderer an dicBcr .Statte für

so sündhaft gehalten haben, wie das einer Leiche Ober einer andern.

DavOD adle ieh keine 6^ur. COemalina Terbieiet nur jemand im

KiidMonrane n begraben, weil diean- die Ifarteratitte ist, die da^

dnreh entweibt wflide. Seltsam dreht sich der Erklftrer, mn das

ibm Dubeqneme &rc«/)/M rirginihtt» zur Seite zu Uringtin. Dies soll

heisBou: „Nachdem die .luugtraaen (von dem vorher /^^eiinnuten

Verbote der depamtio} ausgenommen sind, d. h. „ausser den beige-

nMc» Jongfraden*^, da ea doeb «rinfiieh hoiaet „mit Ansnabme der

hngkameaf^^ Davon^ daai die JugfimMn hier beatattet aeien^

sprieht die Insohrifl nicht, ^ie erwähnt nur, dass diese liier ihr

Blnt v«'rs:o«*cn liah«'!!. Die Märteriiinen haben nach der Ley:ende

de» ("IriiiauuH anlg^etbrtiert, ihnen %u Ehren an ihrer Marterstätte, wo
frlUicr liire Kiruhe gestanden habe, eine neue zu bauen; wir hören

irader, dasa ibre Leiber Araber derU gembt balMn, aoeb dnaa jetet

ihre Qebeme dort anfbewnbrt werden aoBen^ rar die kitaiftige Be>

itattnng deraelben, wenn rie gefnnden wOrden, wird in AnaaicAt ge*

nommen. Dies allein knm\ exceptis- virffinibn« bedeuten.

Hiernach scheint uu.< der Sinu der Inschrift ganz unzweifel-

haft, was deshalb von hohem Werthe, weil %vir so die Älteste Fas-

anng der Legende aiehca' stellen können. Kl. bemerkt, wegen dea

Ausdrucks ha*ilica könne man die TnschriA nicht vor die Mitte

des vierten Jahrhunderts setzen, aber nach der „Markigkeit und

Zierlichkeit der Bnchstaben" und der Eigenheit der ReehtKchrei-

bong gehöre sie nicht viel si^ter, jedenfalls noch in den Verlauf

Jahrb. d, V«r. r. Alttrthaflr. In Rhalid. LXXXIX. U
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des vierten Jahrhunderts. Doch durfte es sehr bedenklich sein, Aber

die Bestimniunje: Kitschr» und de Rossi's hinanszu^ehen, ttie

falle nicht nach der ersten Hälfte de? fünften Jahrhundert«. Dass

da.s Jahr 401 eine so bedeutende Marke für den Wechsel in den

Können der Steinschrift gewesen, ist mir nicht bekannt, und so wäre

es immer möglich, dass unsere Inschrift zwanzig Jahre später ver-

fertigt worden. Noch weniger bietet zu einer so frühen Ansetzung

die Darstellung einen Grund; denn Kl. 's Behauptung, diese habe

im ersten Satze einen durchaus heidnischen Charakter, ist unbe-

gründet. AdmonUtut kann für die Darstellung nichts beweisen,

da diese Anmahuungen von der christlichen Legende überliefert

waren. Auch sind die divinae flammeae tixione« nichts weniger

als heidnisch. Formelhafte Redeweisen können für die Zeit nichts

beweisen, da selbst das echtheidnische D . M auf christlichen In-

schriften, zuweilen noch nach Cunstantin, sich tindet; entschie-

den heidnische Ausdrücke zeigt unsere Weiheiuschrift nirgends.

Sie setzt voraus, dass die frühere Basilika der Märterinuen

zerstört worden und niemand zur Zeit gewusst, dass auf der Stätte

derselben die Jungfrauen aus dem Morgcnlande als Bekeuneriu-

nen des Christenthums den Martertod erlitten hatten. Diese war

in Privatbesitz Ubergegangen, so dass es der Erscheinungen bedurtte

und der an dieser Stelle sich ereignenden Wunder, um den Cle-

matius zu überzeugen, dass er eine heilige Stätte besitze und ver-

pflichtet sei, den morgcnländischen Jungfrauen eine neue Basilika zu ei^

bauen. Dies liegt deutlich vor, ist auch keineswegs sinnlos, wie Kl. meint,

der sich gegen die Möglichkeit sträubt, dass die Marterstätte später

Privateigeuthum geworden. War eine ältere Basilika wirklich zu

Grunde gegangen, so kann dies nur bei der grossen Zerstörung der

Stadt durch die Franken im Jahre 355 geschehen sein Dazu

1) Merkwürdige iHt, diiNs in der Nähe von Gereon sich GrabBtfttten

von Christen finden, und aller Wahrscheinlichkeit nach i«t dort die

OrabHchrift eine» Kinde« );«fund(^n, deren toriata rtut (martyribMs) dar-

auf deutet, dass das Grab bei der Marterstätte war, aUo wohl bei Gereon, da

die Gegend ad martyret hicKH, wie die btueilica selbst »ancii aurei. Bei

der Ur)»ulakirche dagegren haben sich keine christlichen Inschriften

ans der Römerzeit erhalten und selbst die kostbare christliche Schale,

deren Reste sich dort (^•efiinden, war in einer heidnischen Ascheukiste

verachloRsen. Da« einaige christliche Denkmal nnter den manchen
4ort i^efundeneu nas rüiaisclier Zeil ist! die WeibeiusdiritH des Cleuiatiu».



Die moi|gwnlMii<Hi»ehcn Mllrt«riiiii«Q In K6I11. t63

aber, dass die Erinneruug an die Märtcriancn aas dem MorgcnlaitUe

vad iltre Kirebe ganz irwgtmea wurde, was die bMchrift IwMgt,

iMdnrfte es wobl «weier Menschenalter, so dass auch in dieser Be-

ziehung die Setzung der Inschrift um das Jahr 420 entsprechend

sein wUnie. Die hier vorüeg-endc Leinde. Cleniatiu)) habe an der

Stelle einer äiteni Kirche eine neue gebaut, kana nicht als unbe-

streitbare geschichtliche Thatsadie gelten. Wie diese sich die Ge-

scbicbte des Hartertbnms der Jnngfraaen aas dem Morgenlande im eiu'

seinen dachte, wissen wir uii li!. Wahrscbeinlicb wurde sie als G^en-
stück zti den Mürterern der tliel>aischen Legion gedacht. Dass einige

sehoii zur Zeit der lateini>^elieii I,oI)rede auf sie daran dachten, sie seien

mit den Härterem der rhebaischen Legion probier liomaiute jjacis

aufodiam ti«di Köln gczogeu, war freiKcb <^e ao winkflrlidhe wie seil'

Hune VmtdlvDg. Wenn die UMiem KirdieiisebriAsteller dia Härterer

jener Legion fUr eine Nachbildung der uogoschichtlicheu Sage von dett

Aganncusigchcn halten (vgl. Franz Görres in der ^Westdeutschen

ZeitHchril't" VII, 27 ff.1, so würde die Bildunir der Lcj;:cude von

auiicru morgcnländiochou Marterimien kaum vur die Mitt« des vier-

ten Jafarbnuderts hXlien^ und die der Inscluift sn Grande liegande

Annahme enier fraheiin ap derselben Stitte gabaatan, aber vor

Zeiten zerstörten und gaqz vergcsHcneu Kirche als eine fromme

Dichtung sieb erprebcn, welcher Clematius Olauben geschenkt. Die von

Cleniatins, wenn die Inschrift die Wahrheit Ra»t, wiederhergestellte

Kirche wird nicht lange sich erhalten haben, soudcru bei der Zer^

fllffmng dar Stadt dttreb die Hunnen zu Grunde gegangen sein.

Merkwfledig ist es, dass von den Gebeinen der morgenUndisohen
Marterinnen keine weitere Rode ist, wenn diese Iteiligeu Jongfraueu

sieh auch, Dank der Oleinattanischen Inschrift, noch in Bpät gesunge-

nen Antiphonen erhielten: an die Stelle der morgen läudischen

traten britannische mit einer iUnigin an der Spitze. Uebcr diese

aebUaasUehe Wandang der Saga habe ieh raieb in Piaka ^Monala-

aehffift ftbr die Gasehiabta Weatdentschlands" VT, 51—.ö6 ausgc-

«prochen. Sie ist eine f^anz rig^rnthnndichc, höchst merkwürdige

Umdichtung; der älteren Le;,'cnde, deren 'ledeutsanie Urkunde wir

noch heute in der Clematiauispheu U cilicuuicbritt besitzen.
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7. Die westfälischen Domkirchen.

Von

J. B. Nordhoff.

n. Der Dom zu Patlerborn.

Im Osten nnd SUden von Bergen umklammert, nach Kordweaten

der gössen Tiefebene aufgethan, war Paderborn von jeher der

Knotenpunkt weitziehender Heerstrassen und darunter gab au Be-

deutung jene, die von Osten (Iber Höxter herabging, wohl nur eine

Zeit lang der sfldlichen, welche von Mainz über Marsberg föhrte,

nach; diese wurde nSnilich vorzugsweise von den Franken benutzt,

Paderborn aber von Karl d. Gr. *j zum Vonyte der Bekehrung des

{>stUchen Westfalens ausersehen. Kein Platz in Sachsen rühmt sich

auch so zuverlässig mehrerer kirchlichen FrUhbauteu, wie Paderborn,

nnd selten erübrigen irgendwo Bauten oder Baureste so hohen Alters,

wie hier. Viele Jahrhunderte stand dort jenes Kapellchen, welches

Gerold, ein Kriegsoberster nnd Blutsverwandter Karls d. Gr. ge-

stiftet hatte *), und gewiss noch früher, nämlich 777 erhob sich

als Frankenbau die Kirche des Erlösers; ihr hohes Patronat,

ihre wiederholte Zerstörung, ihr von Karl selbst angeordneter Neu-

bau, ihre Schönheit und Dauerhaftigkeit, die Auszeichnung durch

1) Die Bekehrung war auch hier sicher schon Jahrhunderte lang

begonnen oder versucht und zwar wie die anfXngliche Unterordnung
Paderborn» unter Würzburg ergibt, vom Süden aua. Vgi. L. A. Hölscher,
WestfHi. Zi'itsciir. f. GeHch. u. Alterthuniskundc (1879) 37 II, 5 und meine

„Ersten BeltehrungHverRUche in Westfalen" im HiiitoriKchen Jahrbuche

1890 XI, 290 f.

2) Das liest man zwischen den Zellen, wenn Ad. Overham, Vita B.

Meinwerci IG81 ad c. 48 polemisch bcuierlct: scribit enim capellam h. Bar-

tholoniaei a Mejnwerco per QraecoK opersrioa conntructam, contiguaui fuitiNe

aediculae b. Mariae a Geroldo oliiii comlUaf, quam Browems (f l«;i7) in

»choUis .... Hcribit vetuttate collapitam . . .
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Papst Leo, der darin Reliquien niederiegte and einen Altar weihte

bimeB jeden Zweifel, ob es rieh mn die Haaptkirehe des (795)

6(NS angerichteten Rietbums handelt, mag »ch anch das erste Far

tmnat allniälilig verloren liahcii -
1. Ohne Frage theilfe der Karls-

ban mit der GeroldskapeUe bereits als Ranstoff den Stein, doch

Uberbot er diese in der Grösse und jedenlalis in der Ba»iIikcnform;

denn wenn in karoliBgiMlier Zeit nieht bkiw dne BiBchofe«tadt wie

jene m KOIn, (ebt gnMses Kloster wie jenes m Fulda (619), ja

selbst kleinere Klosterstätten, wie St. Gallen, Rcielienau. Sfeinbacll

i. 0. '827\ Sriipoiistadt a. y\. (830), Heiligenbcrg bei Heidelberg

(883) reicher oder einfacher geplante Basiliken fiberkanicn, so

braachte sich sicher ein Bischofssitz, wie Paderborn, nicht mit

eBMOi Knseliifre oder eineai mdmchifflKeii KapeUennniiie m be-

gnttgen. Der I>omb«n des Bisehoft Badurad (816—669) bedeutete

daber wohl ncr eine ncnc AaMtattang (extollere) and Vervollständi-

gnng nm die Wohnungen der Canoniker^ i ' T>omherren). Das Werk
bestand bei seiner Festigkeit und der bald einbrechenden .Mittel-

losigkeit, die ZQ Nenbanten niciit zu reizen pflegt, anscheinend tlbcr

swdhniMlnt J«bre; die Dmnkircbe ging mit der ganzen jkaBstattong

im Jahn 1000 dnreb dnen &aad m Gnmde^).

Der Nenban, wdeber seUeonqist Tielieioht gar auf verbi'

1) H. Erhard, Reget^ta historiHi- Westraliae I, 156, 227. W. E.Gie-
fer«, Der Dom zu Paderborn, 1Ö60. S. II ff.

2) WmUa. Urk.-BiM!h, Supplement Nr. l€fi^ 136. «Die St. Salvator-

Kirche bildei den Anfang nnticres Domes": J. B. Greve in den Blättern

t. näh. Kunde Wcsttaleas (1871) IX, 98. Ueber den Wandel des Patro-

naiit C Mertens, Der h. Llbortna 18T8 8. ISfk

n) Translatio s. T.l'.n,;; in Mon. G. H. VI, Ifia Vit« UeiDWOd
c 8. 1—3 und der Wortlaut der folgenden Note.

i) Vita Melttwerd c 8: Nobfleqne prindpaUa sedcdM monaBtariiini

pfme^ui aperi« et dtcoris a KarcH» M. fitndatum a Badvtroiäo epiacopo

tOMummatum . . . conflagravit

5) ibidem c. 17. Erhard, Cod. diplom. Westphaliae T, 78, 79, 82. Nach
Gobelinus Persona, Cosmodromiun, aet VI, c. 52 ap. Meibom SS. rer.

German. I, 256 sind von Rethar die Fundamente pt^lt-pt non tarnen in eo

loco, in ^uo prior eccle«* fuerat concremata. Die» be^timuue ZpugniiM darf

wohl nidii » bebanriidi fiberhSrt werden, wie bisher. An sidi stand Ja
einer Verlegunp nirlits im Wp{^p, zumal damals der Ort noch wenig be-

baut war — wo hatte sich denn der Karlüdom erhoben? Weder im Nor-

den, noch Im Sflden des heutigen Bases: dort lag- die dvrd» Meinwerks

BsrtholoiDlIiiskapetle in der Oertilehiieit bestimmte Gerddakapelie. (Vgl.
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dertem Platze, aufgeführt wurde, genügte dem Risilinf Kcthar

und seinen Gläubigen — nicht jedoch seinem Nacbtulgci;; 4ic^r

ah » auf «inttn Dom ab, der die httobsteo Aiw|irflehe «Saat, Zeit

befriedigte. Bisebof Heinwerk (1009—1036) TerkUndete in dem
Gcdaaken, womit er den Bau antrat, seine groBKartigen AbMChten V<m

der Kunst und Baukunst, nud um beide in seiner Rosidonz m einer

hohen Rinthe anzufachen oder vielmehr zu boirrüntlen, sah er sich

angespornt von allcD Vt riiältniKKcn iii der 2salie und Ferne.

Als er i^neik Einzug hielt, gab es in der Difieeie fall nur

HoJxkireheo*), in Paderborn allerlei Kleinkmutwerke, Welleicbt aveh

den einen oder andern Künstler — an inoounientaJen Gebäuden den

halbfertigen Dom, die alte GeroldflkapellOj eine k<iiiigUcbe Hofburg*)

oben 8. 16t Note S>, hier wurde die freie Domimmmtitllt (6. Oreve, BUftter

z. nüliiTii Kunde 'Wrj.tfalcns VITT, n*» stliwerlirfi lie^^oliräiikl ; lind da die

Räumlichkeit im We«tcn kaum in Betracht kommt, so bliebe als freier

Plate, wie beato, das durch AnschUttungcn entatandene Hoelq^Utade ün
Osten des Dome« übrig und genauer der Raum auf der Südseite der

Baukammer bezicliungswci^e des Pürting (portiruä); dieser heute in seiner

Abgelegenheit ohno Gleichen hcUIoss dann iiart an den (alttni) Dom, und
dessen Westbau setzte sich vieileiclit fort in dem liallt'iwtrtigon Raunit%

welcher jetzt den Winkel zwisrhcn tlcm Dnmrhnrr und dem nördlichen

Kreuzarm« füllt; noch heute theilt der PUrting mit der Bartholomäuskapello

das niedriga BodennfToau, nnd an/8«4ner Sfld- ond Nordflsnke stellen noch

uralte Stiftpp^ehHnde, der Capitelsaal (die Banknninifr) nnd die berühmte

Domschulc (vgl. Grave a. 0. VI, S. 30). Die letztere, jct2t Magaxin, mar-

Idrt rieb mit den nicdrig«n, der Saalrben tdder entkleideten, Randbogen*
fensteni deutlich als Rest von BI>cli(if Imad's Cnpitelübaue nach 1058

(Hessen, Gejichidite des Bistliums Paderborn 18201, 143), und den xwei*

BChiffigen Capitetsaal (beschrieben Ton J. Evelt, (WestfU.) Zdtsehr. f.

Gesch. u. Alterthk. <i9 II, IG ff.) bestimmen die gurtenlosen GowSlbe, die

steilen KÄmpfer der WUrfelcapitHle, der stärkere l'nterwnist der Basen
und vorab die anfänglichen Formen ihrer E>kblÄtter — es sind Rund*
Scheiben oder Lanzetspitzen — als ein Werk vom Ausgange des 11. Jahr-

hunderts (vj^l. noiinrr Jiilirlih. H. 88, 205). Axich die .mstossenden Keller

mit Tonnenwölbung enthalten jedentnll» noch Mauertheile sehr hohen Alters.

1) Vgl. meinen Holz- und Steinbau WestfUens 1973. 8. 64—96.

9) Sie ]ti<x in der Nilhe des ji^fzigen Domes nnd dort fallen unter

einem Hause (Apotheke) mächtige Kellergelasse mit guitcnloser Wölbung
und nrthttmlleber Bauart «uf| obgleich Stneharaktere fehlen, deutet das
Cuizc doch auf eiuiii au.sHergewöhnlichen ObeTbau, und die Höhe der

Keller mit einem Rauchschlott eher auf das spätere, als das hohe Mittel-

alter- thf etmar. Meneburg. Chronicon lAb. VII, c. II, VitaMdnwerd c. &6.
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•

und vieDeiAkt aebon die Katkkireke >^ kwmnii wie ndi zeigen

wird, Tid n wenig ttr den aehaillBMliistige& Kinhenfllnton.

Ringehcr hatten die Grossklöstcr schönere Kirchen und zahl-

reichere Gebäude, als soin BiBchofrsit? — das seinem Hirtcnntahe

unterstehende Corvci, wckhes die Arcliitektur in Sachsen au^^cpHanzt

hatte, bildete bereit« einen §pro«8artigen Complex von Kirchen-,

KkMter^ und Fro^uibMiten'), das Dameostift Ewen erweiterte ebeai

im Weiten seine eile BesUike mit einem Polygon vcm reielister

Gliedernng «nd ptanncnswertlier Constmction und Herford, das

>fTitff>rklo«ter der sächsischen FVauen«tifte, in ^r\Nnssera Sinne eine

Fihale van Corvci und wie die« eine Znbehör des Paderborner

Sprengcls, ^^ ar jedcofaUs *j in Kunüt^chöpfungcn gegen Essen nicht

zntUckgeblieben; die KlMer befriedigten aneli.dfanälig ihren Kmutp
bedaifnnd gaben mit ibren fimmgensebaften den BiselmMtun den

AnstoBs, daK Pfnnd der Kmistflbnng anmnnntzen und diese zu ver-

breiten. Die Bisthflmer waren zudem an weltlichen Gerechtsamen

p-ewachsen und ert^tarkt, die KirchenfUrsten die gebUdetsteo und die

crlaiircnsten Männer onü ätaatsmänner ihrer Zeit.

Ab daher in Lttttieh unter Notiter ^) (972^1006), an Haina

unter Willigis (975—1011) dem Metropolitan, an Worms unter

Burchard*") (1000— 1035), an Hildesheim unter Bemward^) (993 bis

1022) die Kunstübnng plötzlich nnd mit wmidfrharer Frnchtbar-

keit hervorbrach, ftthlte sieh Meinwerk um so njehr von diesen Vor-

gängen oder Beispielen augceitert, al» mcIi auf dm westfiUischen

Dompificen bfldutens die Keime einer bolieni Baidtunt meldden.

F. de Fürsten berg, Mon. Paderbomensia Ed. Elzeviriana p. Iii) ff.

B. G r e V e a. a. O. VI, 3&, der allerdfaigs von nralten Erdgängen in <ter

Nibe von Abdinghnf berichtet.

1} Gobelinus Penioua, Cosmodromiom, iettta VI, 52. J. £ v e 1 1 in

der (WfwtniL) ZettMbrifl Sl II, 107, ISS.

2> Vgl. meinen Artlltel I Uber Oorvd im Repertortnm f. Kanstwissen-

6chaft XI, l&2ir.

8) Tgl. O. Unman n Im Correapondensblatte d OeMdmalvereiiia 18H
S. 86 ff. und in den Bonner Jahrb. H. 82, 76 ff.

4) Vgl. Aitiliel IQ über Corvei im Repertoriiim t KunstwisMikaehafl

XII, 375 f., 388 f..

5) V|r]. H. Otto. GeeeUdlte der roman. Baukunst 1»7<L 8.196^182.

6) Vita Burchardi ep. In Mon. Genn. Hist. SS. !\' h,%.

7) Vgl. 8t. B eissei in den SUmmon aus Maria-Laach 1665. Bd. 28,

131ff.i Mein Hola- und Steinbeu 8. MO IT.
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Heinwerk wif in hohen Dingen vm dar Vonebnng bernfta;

- ein Kind VYHinlmeter Familie, von Nator klu^, rastlos nnd

kernbaft hatte er in der Ju;rcnrl <lie Sclmle der Wissenschaft and

allerlei ErfahrnnfüTTi dnrchpcmacht, d&mi uIk Kapcnan ;un Hofo

wirkt — und nnu al» BiHchof erhöhte er s< im'n Bück. niiU läuterte

er seiiie Pl&ne in BmehsgeBchjUlea, im UnigHiig mit Fttr^n und

Kirebenftraten «od munentiich dnroh wtne BeiMn, wovon ihn twei

anch nach Ttalit-n (1014, 1026) ftlhrten« Ah Lnmedinger durch die

Königin Mathilde den Saclisen-Regenten verwandt ') und dem JimIc«-

maligen llrifli^ ibcrhrrnjUe or^'olicn. wn»>«tp er vnn den Fürfitcn nnd

Groeisen tUicrschwcughche Schenkungen für seine Kirche anszuwirkcu *)

and daneben verfUgte er Hb« «n VennOgou, daw «r «nf eigene

Konten bitte ein Bürtbnm grOnden fcOnneii*).

Wnlulieii nnler Heinwerk eigoee rieh thet die Diteeee Pnilep-

boin Wohlfahrt nnd ncnos Leben ; PMlerbom lief schnell den bcnaeli*

harten RischofHstädten den Rang ab. Der Kadoii der Kleinkttnstp

ward weiter gesponnen *) und die Metallarbeite» friagen jedenfallK

bis Uber die Alpen Das Hauptgewicht ward von vornherein auf

die Arefaitektnr gelegt.

Hatte Conrel als ento Bansebnle dieflseita nnd jen«^ der

Wceer GrogHartigee, Eseen (Herford) als Baustätte Ausgezei^nelea

liervnrfrfd»rrtf}it, BO war Meiuwerk hesehiedeii, die seitherig"cu

Baulcistnng-en in einer zweiten Bausehule a« der Pader ziiKain-

menzufassen, ihren Fornienkrcis durch sttdländiecbe Muster und

Menter n mehren, aber anch die einfiMbere SMnarchllektnr anf

dem Lmde einxnbtlrgem, die habere bis an den Niederrhein an

illhren und der Zukunft Erfahrungen und geschickte Bauleute zu

flberliefeni. Die bildende Knnst*) hat frOb nnd spftt den Urheber

1) W. Wattenbach, DeatM;blands Geaehicbbiquellen A*. II, 87 f.

2) . . . .kein BiHchof (Ich Reiches hnt no reiche Gaben von unnerm
Kaißer davoiizutragon gewmst, kaum einer ist ao beständig in seiner

Ungebnair naelmiweiMB.'' H. Bresalan, Jahrbb. doodantMiien Beichw
unter Konrad II. B. I, TOT.

3) Vita Meinvcrci c. 16, 30^ 32.

4y Vgl anch A. Ilg in den Quellevtsehriften rar Kmuttreseliielite VH,
p. XLUI ff.

5) Vgl R. Wi Inian«, W. U.-B. Additamenta p. U u. 13e.

6) J. Kay äer, Organ für christliehe Knnst XI. 89; Aot S8. Jiiiil I.

609, ua
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Die westttUachea Domkirchcii, 109

der Paderborner Kutist* und Bauschule fast ebenso gefeiert wie die

ScArifk«!!.

Zn den dnbdmifleben imd vorluuideiieii Kiftfleiiy die bmils

«m Demibaue zn thuen gebäht, kamen answirti-ire und wandernde*)

Wrrklcntc, die ihm eine Probe iliror I'Vrti^rkoit ablep^fti nin«stpn *),

und einmal auch wiche aiiH Orieelieniami, <l. ii, aus ünteritaiien ')

(1017), nämlich fUr den Zierbau der Bartholomäuskapelle. So

wurden die westftlvdieB KitAe gleicinam bei deo anewirt^joi in

die L^nre getban, die tQchtigeteii dnreb Belobnimg irod Ebren^) an

(Ion Banlienu gefe««elt und allen Künsfloni wie den Dienern de«

Hofes im Wi'stoii des Klosters AlMÜiifrlKif Haiisplät/.o überwiepcn ^\

— Bezeichnend genug kommen unter ^[(>iln^ fik schon Künstler mit

Namen vor; allerdings noch keine Bauhandwerker oder Steinmetzen^).

Von den so gewvMinenen vbA geschulten Baoleaten wnnle der

Kiiebeaflmt flir jedwede Banarbeit die geeigneteten Mmier^ iier'

anflnfindra*

1) T%'lK'r tli(> Wandf'riru'ist<'r mirt ihn' T?.infrt li<'iniiiis<c ]('>(• uiaii <\in

Fall vou 1099 su Utrecht in mciuciu Ilolz- imd Stciubauc S. 392 und in

veTittderter Famnag bei J. Krcuser, D«r duirtlidie Klrdienbau 1880,

A». I, 456.

2) Vita Mcinwerci c. 17.

3) . . cnpcllam qunndam . . . per Graeeos operariof eonstnixit

eamquc in lionore s. Bartlioloinaci npostoh tl< •li^^'nvit. ib. c. 48.

4) Von ciiieni WantlcniK istfv Ix ri< lii« t dit- Vit.i Meinwerci c. 17: quo

non mnito po»t mortuo, adveiiain »uurn t-piscopu« dujti» sejnUturae com-

mendaviC oflicio, llert mandans ei in crypta jnxta unarum monttmetUum,

poncns arJ caput dus tntll.Tm <mhi« et mnllpiim . . per tantac humilitalis

et pi^tiH excellentiam magnam tiibi acquirene optratUhtm äbique fainu*

laatinm benrnjuXenHam.

5] Areas autem versus 0( cideDt«m . . . divtrait curia» Mm(ort5M
et artifieibut . . . deputavit. ib. c. 33.

6) ÜVIe lieh erwaiten lasst, Goldschmiede (S. 168 N.6): ein Brvnhard
und dessen 8olm E r p h o n ib. c. 79 und jedenfalls ein auf einem Abding-

hofer Kreuze neben dem Stifter Meinwerk eingeschriebener Fratcr Tiet-

in ar. W. Ü.-B. Suppl. Nr. 744 Act. SS. Juni I, 510. Da die von A. S p r i n g e r,

IQttbeil. d. C CommiMion VIT, 36, 41 cu flSfii, 987, 966 Tennerkton Künst-

ler ro Corvel den r;ilsc]ien AiiimU'n entstfimmpn, behalt den Vorzug der

ersten Benennung in Westfalen der vor aS>9 von Kuodolf, Tran«latio s.

Atasaadrl e. 0 verseidniete FalMbnCnser, also OoMsdiBded, Haaiem Ger-
hard unter Kai »>r T othar, in S;i -hM-n noch früher Tillo. Vgl. über die

ältesten Bauleute Westfalens: Kepertor. f. Ktuistwissenschaft XII, 378.

7) Praepoflitia auteai op$ri (piincipatis ecdeflia«) tinjfUlU m«jfUln$t
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170 J. B. Nordboff:

Wtr er «af Bdseo oder war «uwirte do Bm n t»

vertraten alsbald, scheint es, die von ihm (1014) angesiedelten

Cloniacenscr zu Abdinghof, welche langehin auf Knnstdingc mit

Rath und Vorschrift einwirkten, seine Stelle, wenn es auf die Prtl-

fnng der Werkleute, die Bauaufsicht and auswärtige Baat«u ankam.

— Nldito Bfntbt Mix, dtss diese euch Belbit Hand an BanweAe
gelegt kAtten^).

Oer Baustoff ward unter Meiawerk nodi au Ort und Stelle

ppsncht, näiiilii'h in dem Plenerlager, welches bis Kir»-]ihorchpn

wiederholt m Tago streicht — ftlr Werkstücke und Stoinlijuu r ien

jedoch schon der Grttnsandstein aus den entlegenem Graben von

iüDvOdiie.

Den "Kxtü» der Meinwwk'scben Banten flUIen neben kireUiehear

andi profone Werke, neben aehlJven aneb einfädle Ge1»Snde nnd

lästere entfallen, wie neb erwarten Hast, Tonngaweiae auf den

Sprcng-d *).

In Paderborn erstand des eine OebSiule nnd rtotteshaus nach

dem andern und der Bischofssitz verwandelte sich in eine neue

Stadt von Himmn, SeblOnBern, Kloster» nnd Kirobenbanlen.

Mit Jageadmnth ga^ Meinwerk an den ersten nnd HanfHiban:

was an dem Dome von seinem Voigftnger fertig geworden, wurde

niedergerissen and em neues Werk von seltener Qrtae md Praebt

in Angriff genommen.

Dennoch sind «ach einer fi^angbarcn Meinung von Meiowerks

Bauten nur mehr die Barthoiomäaskapelle und die Krypta zu

Abdingbof intakt — von seinem Dombane alle Sparen dnrcb qiir

teiD Unh nnd Nenban verwiaebf). Daa will sich dwduma nieht

ipM ad relirinii cpiscopii negoti« . . . eonvertitar . . . rebvs domeetfds
diHpoHitis et mogiflliis idomiü pnepoillia . . . com tege pnillelstitmr.

Vit« c 17, 26.

1) Bonner Jahrbücher 1886 H. 84. S. 194.

2) . . . qaiequid In oMfo $uae provkionis loci* dirutum vel vatem»
nain invenif, tlestrucre, renwar^. metiornrf festfnnvit. Vita c. 51.

3) Vgl. W. Lübke, Die mittelalteri. Kunst in Westphalen. 18&3.

&«6»<n. Olefer • a. «. O.; derc., FlkTCr dardi Paderborn «nd wdiie

Umppbnnfr 1^^71. O. F. Brand, Kurze Betichrcibung der Ststdr rTdrrhnrn
1H46. t). 7 fr. und die durtlige Baubeschreibung in West.phai«u und Kheiu-

hoid 1899. 8. 819. C Scbimmel, Westpludena Denkniler 189a/96(?) sind
nidit bwuitBt.
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Die wQstflllüKihen Domkirchen. 171

reimen mit den SUIverbftttBiHeD des vorfindliehen JBaim und den

bezüglichen Ueb^iefemngen. Nach diesen rllhrt der Grimdpian

des Domes im Ganzen nocli ehcn^io siclier vnn >[ein\verk. \vie der

Westchor nnd Westthiirm im Kcnigcuiaucr. Der viej>eitipc, halb-

wegs von ninden TreppenthUnuchen tiankirte Tbormkoloss ent-

ging seitlier nit eeinen Ziergliedttn einer eingehenden Untamnehnng

md dahnr imteriag seine EnMebnng einer fabelien oder doeli ver-

«irrten Beortheilung; der Eine Hees die Sänichen der Schallkicher

ganz ausser Acht ':, der Andere enfdeekfc daran bloss BaKeii mit

EckblÄttera onci versetzte denmicli, wie jeuer, den Bau um liebsten

im Jahr 1068 der Dritte datirte in Anbetracht der Bat>eubläiter,

and an sich gewiss treffender mit 1143 % oline Aniüaug zu finden.

Dm Datnni 1068 wurde mit einem Brande gereehffertJgt, weldier

1068 Stadt und Dom verheert hat^); es vermittelte auch halbwegs

zwischen dem lioeiialterthüinUcbea AetuNOTi dcB Denlunals nnd den

vorhandenen Hir-cnhluttern.

Ein Eckblatt u>t um 1068 in der deutschen Architektur noch

mcbt nachgewiesen^), die Datimng aof Grund jenes Brandes ist

iriUkllrUcb; warum soll der Thurm gwtde dem eraloi Brande nnd

twar total erlegen, warum sein Nachfolger (1068) in den gnuea
Fcncrsbrtlnstcn von 1133"), um 1267 und 1340 nicht zerstört oder

verletzt sein, die gleichfalls als totale Dombrändc verzeichnet htehcn?

Dem prüfenden Auge und der näheren Betrachtung ~') zeigt

1) Lübke «. «. 0. S, 66.

2) Giefer«, Dom S*. th-rs.. Führer S. 17.

3) K a y 8 e r a. a. O. 1«6«. H. Ü4.

4) Erhard, Reg. U. W. I. Nr. 1079, wo irrig der Don om Bnnde
au;<geM'hIos(>en wird, da die domtu ri'0n <^ola supMitM dCT Küntg^MÜait
ist Giefcrs, Dom S. 16. Vita Meinwerci c.

5) VgL fliMr das Anflconimen desselben „Dom sn Osnabrfick" in den
Bonner Jahrbüchern 1S90, H. 88, 205.

6) Vgl. die Brandberichte bei GicTers, Dom S. 15, 20 ff. und unten

8, 181, 194. Das quasi tota in dem Bcric-hte des Gobelin. PerHona c. 59

besieht sich nicht auf den Dom, sondern auf da« . . . (ipsum principale

monast) cum omni U rv ci\ itate (incendio contlagrravit) de» Annalist» Saxo.

7) Meine wiederholten Beobachtungon unterstützt« und ergäoxte in

Briefen, Skiino und mttndUehen BftttheOiingen der cand. liiBt.*Henr Fr.

Bianchi, dem hierfür ein um so wanncrer Dank fm.sfresprorhpn wi, als

e«ine Uuter8UGhun4j;en d«r Schallöchcr und Ttieilimgaitäulcbcu mit den
graaiten Aiistraigiiiifen verbunden waren. Wie die Untertncbimg» betrifll

•n«li iiit Besdudbong den Thurm vor der jfingKen Bestsnratieii. Ueber
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172 J. B. Nordboff:

dtf hohe Gebäude mehr Spuren baulicher A«idennifen, als dem
fluchtigen Anblicke: zu hftehet daflKane&diieh und die Lflckenboaser

der Giebel von 1815, an diesen, znmnl au rlor Nonlseite, noch zwei

«nterschiiHllichc Sclienkclanfgätzc, wovon der erste vielleicht nach

einem Blitzschaden von 1424 der zweite sicher 1480 mit dem oberen

Schlassgcwölbe binzakani, in den vielen SchallOcbero Terscbiedene

SHnlenfennen, vielleieht s^t dem Jahre 1281^ ala der Weatchor

dem Pfarrgottcedienste cingerännit \vur<1e die von der Emi>ore

befreite Thunnhalle, und daran das freundliche Radfenster, als gothi-

sche Zntlint (Ins breite BascngCHimfie von elastischer Gliederung,

Ibb^ (las niedrige Dach*), und etwa seit lOäo Uber der Thurmhalle

ein Kreuzgewölbe^} in spitzigen Schüdgurteu, \iclleicht noch das

kaum gegliederte Spitzbogenfeu»t«r ihrer N<»rdwaiid. Durch das

granbranne Material seheidet sich auch Mrfbrt Baaenrims und Bad-

fenater von dem grauen Thurmgemäuer.

Dies besitzt sonst eine dem kühnen Einporstreben angremessenc

Stärke und big auf die erwähnten Ausnahmeu durcbgchcnds dasselbe

Material ans kleineu PlenerstUcken sowie von unten bis oben eine

gleiehvoXasige Dnrehfllhniiig in einem Qnsee. Eine weamdiehe ünter>

brechnng ist ebenso wenig wahnnnehmen, alt dn Manerreit ans

einem IVllheren Baue.

Für die Zeitstellnng geben vorab den Ausschlag die kleinen

Rundbügenfenfter mid ihre Mittclsän leben; die letzteren stechen

gegen das ranlie und graue Gemäuer als Scndlingc entlegener Stein-

gmben dnreh ihre Farben grell ab; die Hehnahl ist ana dem gran-

braanen Hilssandatebe gefertigt nnd gekennzeichnet durch eine

schwache Verjüngung, würfclartigc Cajiitnlc, schwere, mittels Kehle

nnd Wnkt profilirte Kämpfer oud attiaehe Basen mit Eckblitteni.

eine ältere 1863 begonnene Bcfltauration de» Langbaucs und gewisse alte

BiMwerke vgl. J. Kayser im Organ f. christl. Kunst 1866. S. 64 ff.

1) B. Fabritins ap. Mntthacum, Analecta mcdii acvi. Hagae Com.
m, 522. Nach GieterN, Dom S. 27 schon 1267.

2) Brand «. n. O. S. 8. Herr Dr. M c r f o n h sah indes» (1889) von

der Tbnnnäpitze einen Wappenstein mit der Inschrift: MCCCCCXIU Nico«

Uns van dosier cftn(ont)cm atni(ctnarfm).

31 E V (• 1 1 a a. O. 31, II, 135 ff. 5?, TT. 66 ff., 67 f.

4) Die hohe Spitze wurde damaJ« abgetragen von den Meisteru Jacob
nnd Beithold FrnnBekon. Strunek, Annalea Paderborn, m,

5) Paderbomer Capael-AreUT 66| HO,
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Die wcsUHlLicheu Donikircben. 173

Ifit dieser Sorte wediaelii dft and dort Schafte, Capitäle aud hMjaSig

attische Basen ans grOncni (Anrür-liten Steine uud verratheil g:egen

die gleichartigen Thcilc der graubraimcii Srialchen deutlieh ein hö-

here» Alter. Denn die Hasen sind schwer gegliedert, in der Kehle

wohl noch TOn emem Ringe umzogen, oder dieeer wie eiii Widat

ansgeladea, der untere Wnbl diek, sieü md der Eekblitter

noch haar — ein Schaft oben sogar mit zwei Bingen uuusogeu.

Da diese Zierglieder seither von der Forschung ausgeschlosi^^en I)lie-

]Kn, kameu sie auch lioi der AlternbcBtimmuiig Diobt in üotracht,

geschweige dass sie die Enfseheiduiig gaben.

Wie konnten sich näinlifh zwei an .Material, Stil und Alter so

veraehiedene SfiiUcnsorteu in dem einheitlichen Gebliudc gesellen,

vb sieh ilir» Einselheilwi in dn- mid (kmufllben SelMtDIodx» «i einem

Qmien Terbindat?

Die jüngeren oiTenbAr in Folge eines (späteren) Einsatses

oder einer Eiginxnng nnd Venronatflndigung der ftlteren; diese er-

litten aber ihre Schäden nnd Lücken, da von ihnen noch so erheb-

liche T?e^te oder Theile bis heufc der Verw itteruii«!: widerstanden,

nicht durch natürlielieii Vergang, snndeni durch gewaltsauie Vcr-

• Wüstung, — ja geradewegs durch den Brund vum Jahre llii.}; — mit

der Reatanra^ion hie 1143 hannoniren die jüngeren in Hanpt nnd Po»
nnwidttqireehlieb, lieincsw^ mit amee flrttheren oder spfttmn.

hk jenem Bcande aind aleo die Alteren SAalehen in gnmet
2aU gftnzlich oder bis auf Capitäle nnd Bmen gesprungen nnd

verdorben und die Basen massenhafter gerettet, weil gedeckt von

der breiten Mauersohle, wenn aus dein Thnrminnern die Flammen

niügliebst gerade eniporrausehten uud die ungeachUtzten Sehaft«i, Ca-

pitäle nnd K&mpfer angriffen uud verzehrten. Au der Nord- und

Oelseite lünd aie weit zahirweher erhalten, alio beeser fortgckoudnen:

— dieser Umstand liest nicht nnr anf die Wiudesrichtung der Kata*

Bfrophe schliessen, sondern er zeigt auch, dass die älteren Säulchen

nieht einem früheren Thnrtnc eiitnoinmeii oder nachträglich aufge-

stellt worden sind — dann wären sie gleiclunässiger angeordnet und

anf die Seiten yertheilt, ebenso wie die jüngeren aueh. Letztere

aind aleo Lüekaihtlaaer nnd bereits ans nfthenm Graben^ etwa aas

jenen zu Feldrom beeehaSt. Das entspricht auch dem Fortschritte

der Bankimst; denn während die ältere und ungeübte Zeit noch das

grOue aki bildsames Material in der Feme suchte, bew&ltigte die

Digitized by Google



174 J. B. Nordhoff:

insifiidien verbesserte Teclmik whon den gdegenenstt, wenn aneh

hlrteren Werkstein 'j.

Dass da und dort ein Zler^fflied ftus versclncdCTarti/reti Theilen

nur betieliiicli coiniKiuirt, ein Käulchen der Piiiitlie oder des Küiiipters

beraubt, nud am südlichen Trcppeuthnrme eiuc edlere Zier am Ca-

pitftl oder an der Base rerwandt crgeheint — das sind Ananalunen

nnd Abweiclnmgen, wdche flir ansere Untenaehnng Ktehta ver-

fangen.

Durchschnittüeh scheidni mIcIi iniicrlialb des ronianiwhen 6e-

meiugcpräges die liuu- und Ziertortueu de« Tliunnes in jßugcrc nud

«ehr aüe. GeliOren jene ab Nachtrige dem 12, Jafarbundert an,

ao alanwen diaw von der nnprUnglichen Anlage; die Geitalt der

ältesten Säulchen und Säulchentheile, die kleinen nuidbogrigen Schall-

löcher, das unheimlicli Eiiifi rniiiro des Thunnprisuia, welches im

Unterbaue ein fortificatorisrlics Aussehen hat, das kleine den ältesten

Stcinbanten eigene Gesiein, die beiden bis aufs Hochgeschuss licht-

loaen Treppenthlirme, kurzum alle Bau- nnd Stilnmstinde nOtbigen

nn% den Pad^bonier Bomtbnnn ftlr ein Denkmal des IL Jahrhun-

derts an eikliien. Dan er wohl nicht auf den BrandtrUinnicm von

10r>8 «nter der Obsorge des Riscbofs Tinad 'lOnl— 1076) er>itand

— vielmehr von dem Gründer der Paderborner Bauschule als uio-

aunientaler Westschlnas seines Dombauea aufgerichtet ist, bezeugen

sunlehst die grünen Sftniehen mit ihren Basen: die Starke nnd die

PlaMielte des onlerai WdsICB kehren ganz gleiebfbrmqr wieder an

Mcinwerks Bartholomii-Kapelle *), der Zierring der Kehlen vor 1026

in Frankreich an der Kirche St. Benott sur Loire nnd ganz Ähn-

lich am Dome m Goslar vor 1047 *). Ja die Capitälbildung kehrt

gleichartig kurz nach Vollendung des Domes au der benachbarten

Stütskirebe Abdingbof wieder und sirar an einem feli(Nwn Sftuleheiiy

welohfls bei der lotsten Restauration am einer Maver benmrgttogM

wurde').
I I im !! . ir ' •

1) Vgl. Jedoch meinen Hob» und Steinbaa & 42»,

2) Vgl. die Ansicht bei 3. Kayser in den lUtlhdL d. C CommiMicm

(1866) X, 37. Fig. &
8) Vgl. J. Gallbabaud, Die Batdcuftst dM Y.—XVT. ;r«1irbiind«tft.

Ltipsng 1867. I mit Tafeln.

4) Uißr vortrat zwischen d<^u Pfühlen die Eituiehong ein au» awei

Schrägen zusaiiiiiicu^csetztes Glied. W. Mithoff, Kunstdenkmale und
AlterthUmer im Hannoverachen (1875) III, 42,

&) Liegt mir vor in flrttundlielier Zeidinniig des BauratlwW. S ch n 1 1 s.
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Befiragcn wir die QaeOeiuelirilleii, m uhiw e» «kdermaim be-

fremden, (lass derselbe Mönch, welcher im „Lehen Meinwcrks" 80

hftnfig: (Iber dejteen Domban berichtot, den Rrniid von 1058 einfach

vermeUU't '). ohiu' Ither den Neubau iiiilfr Iniad oder desf«en KimRt-

J)flege überhaupt ein Wort -m verlieren. Ek hat also d&s Feuer »ichcr

mir die aehwiehmn fiantiieile und nicht den Thum hingerafft >)

mid bia 1068 mr eine Restanratioo und keinen gtnzliehen Umfaen

vemrgecht. Imad l ut auch nachweiKÜch sonst kein Baadenkmal

Ilinterla;fl9en, welches einem Meimverkselion :ui die Seite zn stellen wäre.

Dagegen ist der M(meh de» Lobes voll von dem neuen Dome
Heinwerks; dauu spnciit er umständlich wm der Bauleitung, den '

Bauleuten und ihrer Terschiedenen AnateUung, dann rühmt er die

Abmeaaimgeii dann die imgehenre Koatapieligkeit, dann die anaaer^

efdentUehe Bavarl and Pracht *), als stinde der Tempel noch nn«

rerlcrt vor seinen Andren. Ist es denkhar. dass der wahrheits-

liebende und dnreliaiis nicht wortkavi'e ('»psehiehtRehrcilicr, wenn

TOB Intad auch der riesige Thunnhuu herrülirte, dies verschweigen,

dagegen vom Domheu Meinwerka^ dessen Lebetagc ihm weit ferner

lagen, «la jea& Imad'a, ae aneeltanliehe Loheeworte Terhringen aoUte,

iküa dea erat^en Werk nach einigen Deeemnen ao dend im Fener

verein dass sogar der Thurm in allen Theilen zn erneuern fr<*we-

seu wäre? Passt deun ein Bandeukmal, wie der Domthnrm, nicht

viel besser iu die glorreiche Kuustepoche Meinwerks, als iu die

miaditflie vnd tranrige Folgeaeit Paderboma? *) Einea ICeinwerk

1) Tita Meinwerci c 55.

8) Nadi G. J. Beasen a. a. 0. 1, 148 wurde il«r Dom blom letnes

Daches berntibt — dns Domklo8t«r und daf Capitplbnns zrrfitört.

8) Frincipalem ecclesiam . . . d^ecto operc modico a praedccessore

sno Inehoato «t tmqtie ad ftmestriM neg)egenter eoMUmato, « ftmdaincntla

Cfleritcr atquc (iliicritfr croxit. Vita Moinwcrti c. XTII.

4) Principalem ecclesiam aumptu ingentl et magnificeniia singulari

eoBstnntt ... Ib. e. XXXI . . . aedffleio ergo princ ipalta eeel«d«e tnagni-

flee c oTiHiiiiiniato . . . solemniter taaa dedicavit . . . GobelinUAPen. nennt

1. c. 1, 2f)G den Dom v'm miranthtm ... et sicut saiiicntia Salomonis teni-

plnm iptiujii, quod tecerat, cuiictb teuipli» in orbc tcrraruin positis |)r«cttilit,

sie Mefanrerci sagadtas aediflcitun Psderboratttttta eceleslae umwitm aeefo»

tiarum ntdifieii» Aleuaanfae toderioris Urne (f) teinporis praafedme men-
Btratur.

5) Dtan mitMefaiwerk ward fut plOtalieb derPaderbAmer Biicfaofe>

ittth] aeinei mit aUeik erdanklldien Ifitteln hm'oi^nifenen Glanaea ent-
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ist es würdig, -Beinen Doui mit eiucm so grewaltigeu Wostbauc, der

Thurm. Wifitclior und Euipore zu^'k-icli war, ahzuschlicsHcu, und

darin die liturgischen Zwecke der trUhini mit dcu ästbctisclicn und

forttflcatoriieheii der spitwea Zeit sn TemiUen.
Die Thnnnhalle nachte mit dem Wentfiushe des Tinnghatuwi

dMD Westchw ans nnd entbieit bis 1S31, wie wir schon oben

ampprachen, eine Wostempore; donti eine solche fiudet sich in

den forinaleii Abbildern des Thurim s si>;;ar aul" dem Laude. Er

wurde bei dcu ätil't.sbaäiiikcu zu ^veueuliccrsc und (,1129; zu Frcckeu-

hmt mift Aca runden Seitentbflrmchen Ith «nf die Mt»Boe copirt

;

hier mflndele der Ton Zünmerwedi durehsehoisene Unlerbm uiten

nnd (als Empore) oben mit ruudbogl;;eu Oeffuungen ins Langhaus*)^

dort steht seit 1165 nnzwcitV'llKif't auf alten Fuiulauicuten die g'C-

räutuige Thunnhalle mit Seiteugeiuileheni in VerbiudunjL,' und weist

der freie Mittelpteiler ihreä Kreuzgewölbes auf die vuroialige Km-
pofe hm*). In Oetiagbansen, Brenken nnd ThOle aeteen die Thflnne

mit den Unterhallen') den Kvcbennunn fort — bebtet Ton nnr

dnem TreppenthOrmchen nnd zu Brenken, wie man der eckblatt-

losen Säule einer iinieni Arcade ansieht *), noch im 1 1 . Jahr-

hunderte angelegt; bei den eiuliiehen Pfarrkirchen wird das West-

werk selbstredend vereinfacht, der Trep{)euthurm (,ctwa seit 1100)

dnreh «nöi llanergaug ersetzt, aber nodi binfig eine obere Thnxmr

balle Ar litni^giadie Znredce rcargeiehen oder gar zn einer Knpdle
ausgestaltet. Das bestätigen im Ganzen die Bei^iiele zn UHgj^Of

Brakel, Büren, Boke nnd Hörste ferner jene zu Idensen nnd

Peetzen zu Twiste und Adorf '') — zu Hüsten und Balve: hier

und zu Idensen enthält der Oberraum als ehemalige Kapelle uuch

kkidet nnd die ZMteheibe vieler Fehide. Seheffer-Boiehoret in den

Hittheil. <t. Instituts für österreichische Geschichte VT, Tvl

1) tirundriss und Ansicht in meioeu Kuiut- uud Gesdiiclito>Denk*

nillem dee KrelMS Wareiidoif 188Cw & 108; 110. .
S|»lttt beaegen die

Nonnen hier Holzeniporen im Krcnznmic, die Caaottiker Stets den Ontebor.

2) L tt b ke a. a. O. S. S3. Taf. XU, 1.

^ L ü b k e a. a. O. 8. 218; oft dnreh Doppelbogen wie einet cn

HelüngbaoMn.
4) J. P i e p e r in der Zeil^cbrüt fOr kirchUche Kunst (1S89> I» 3äL

flg. I 8*, 8i>; die Ba8«nwul«te der betreCTendeB SHule haben mir etwaa

Fremdartiges.

r>) Hier mit i-inem Angeleimten Troppenhäuschen. Vgl über beide

Ii Otte, Kunst Aichaeologie lies deut«clien MiUelaltcrs II, 217, I. Fig. 11.
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Die weitttUtduiii Domklyehett. 177

Altaratein and Oeffnangen zam Kircbemnnorn Zu Kirchborchen ')

nnd um 1100 zu liMborn fehle» an den imTerkeimbaren Abr

biUem des Paderbtmer TbnrmcB Obertmlle and Seitaithlirmey doch

diente hier die Unterhalle wieder als förmliche (Semini*) Kapelle

belebt mit Mauernischen *). Die meisten Fälle kommen also auf

die UnT^>-c<:rend vnn Pailerbom — ein muvreideatiger Fii^gerzei|^ be-

ziiglieh ihrer Urform and Ableitung.

Dm Thmawak tn Paderborn giebt von dem ttblichen West-

hta» der itteren 8tUlddreheii die SlaBkentiiinne ab TerkleoMnie

Tiep^cugtn^, den breitlnfMigeii Hittelba« ala vereogten und er-

hnhton Hauptiiunn wiodor; vfvn jenem Mittelbauc Übernahm dieser

auch (li<^ Zwi'ckt' und die Einrichtnng *) — also mindestens eine

Empore; diese diente aber, da die Cauonlkcr wohl von jeher den Hoch-

eher bezogen, ^e Frage zinidMrt alt Singerohor and dann, da

Uer im Weiten eine Krypta dafHr fehlte» ah Staadort der Beliqnien

dfs Ii. Liborius — fthnlich wie der hohe Weetchor ku Corvei; C9

behielt doeh vorcn^t der LiboriiiSiiltiir in der Xälu- des dem h. Johannes

dem Täufer geweihten l'larraltiu es auf dem < st diorc eine

ätfttte, als 1231 der Thurm seiner älteren Bestimnauig und Einrieb'

tum; tntkkidet und der Gfaor dem PfarrgottaedieBete eingeriomt,

der Ottm^ weM «Ane die Hanptergd anf dem Hodiohoro Tcniut

1) Hase in den inittebUterl. BnudiMikinaleii Nieder>!ubsi ns T, 187-

Bl. 32, Fig-, 6; die noch IVJiI.ndon Btde^e bei Lübk <> S. W. 168. 2->9

2) Der alten Galluskircli« von 1043 (Ev elt h. &. O. 6i U, 128, 124)

eigucn am Tbunii« noch Säuleubasen oline KckbUtter und umgekehrt«
olien alij^'o-.cIirÄgtc Würfelc.ijntHlf, atn T.aii;j;-li.iuso alto t'iiifnsstinjrHiuauerii

uud statt dt'T einstigen Holzdeckc i-iiie Steinwidbunjj. Mittiieiluug de»

Herrn Dr. C. Herten«.
3) \'gl. . meliM Aagsbni in der Weildenliebni Zeilteltrift (1688)

vu, m.
4) Vgl ftbv die relehe Oeataltmig der aMen WefCirerk« und ihre

Zwecke „Corvei" II im R. i.crtorimu f. Kw. XI, 396 ff.

») KveU a. a. 0. 30 il, 65 und da« JUborl^iieaoiiim daa. 44 II, fia

6) Noch (V^her au OflnabrQck, wo der Hochchor sehen 19B1 den

g^ta verändert i'ii Gesang (und die Cnntoren^, doch nicht die Hauptorgrel

aufnahm (Jahrbb. de» Vereins II, HS, 21fii. Zu Paderborn gingen die

Chorzweeke des Wcatwerke», die kleine Orgel und sogar noch die Stimmen

von Knaben (angeli) gaas. of<mbar anf den Hoehehor oder vtahnehr avf
den Lettn er über (C.intant juvenefl in testndinc cct-lesie antiphonnTn>, ttnd

alu di«»er mu KiW ticl, wurden auf dem Chore Bodenplatten lür die

Miutea gelegt, ,allda die Miullcanten stehen aoUen." Teatudo paTVa«

Jakrbi. Vinr. t. AltcrttaDr. In RiMiBl. LXZZIZ. 18
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wurde. Damals war ja die Neigung zu einfacheren Grundrissen and

lichteren Räumen längst zum Durchbruch gekommen.

Gegen das Schiff (im Osten) durch ein schmales und gesenktes

West kreuz') abgegrenzt bestand der Westchor aus dem Westfache

dos Langhauses und der Thunnhalle nicht bloss im liturgischen

Sinne, sondern ursprünglich auch, wie das trotz aller Umbauten

das Grundgemäuer zeigt, in einer gemeinsamen Bodenerhöhuug.

Es steigen nämlich noch gegenwärtig auf dem längst gesenkten

Niveau die Sockel der beiden Pfeiler, welche den Chor und das

Westkreuz scheiden, ebenso wie die Sockel ihres südlichen Wand-

pilastcrs und der beiden Thurmpilaster weit höher empor — ihre

Umrisse gliedern sich mit Mauerecken, ihre Gesimse, sofern davon

die Rede sein kann, mit Schrägen weit schlichter und urwüchsiger

— als die entsprechenden Glieder im Ostbane *). Ausserdem theilt

die Nordmancr des Wostfaches mit einigen Thurmwänden die Reste

einer Mauerbank, welche also den ganzen Westchor im Innern um-

zog — als Nachhall der Einrichtung der altai Uolzkirchen '). Lässt

diese Gleichartigkeit des Westchores eine gleichzeitige Entstehung

der Grundmauern des Westfaches mit dem Westthurm vermuthen,

so darf man wohl auch die glaubhafte Nachricht, Meinwerk habe

den Dombau seines Vorgängers wegen der nachlässigen Aufführung

und der ziemlich kleinen *) Verhältnisse niedergelegt, so ausdeuten,

als wäre der Neubau gerade durch den Westchor auf seine gerühmten

Abmessungen gebracht, und an Stelle des Westkrenzes ursprünglich

ein Querbau mit zwei Frontthünnen, wofür die sächsische Architek-

tur damals eine besondere Vorliebe bezeigte, geplant gewesen.

Um so näher läge dann die Annahme, Meinwerk habe im

doxale, murus ante chomm zu Paderborn wird erwHhnt um 1400 und in

zwei mir beroitwilligHt von Herrn A h 1 e m e y o r copirten Domurkunden
der Jahre 1479 und 1480. (Sonstige Belege für das Gesagte bei Evelt
a. a. 0. 39 II, 72. 67. 68 u. CapHol-Archiv 66, 30.) Im 18. Jahrhundert zogen

die Domsttngpr wieder auf den Westchor Burück und zwar auf die Haupt-

orgel am Thumie.

1) Das letztere oder dessen Vorgänger enthielt auch stets die dies-

seitigen ZugUnge, wovon jener im Norden noch heute wenig nach Westen
abweicht.

2) Vgl. auch Evelt a, • O. 39 II, 68 ff. 7a
8) Mein Holz- und Steinbau S. 100.

4) So übersetzt Giefers, Dom S. 16. Die vorher S. 175 N. 3 ge-

sperrten Worte der Quelle.
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ü(fibri^pii den Gniiidriss seiiies V'orgünfrers rerwerthet — gfnng

sein Üoiubau ^«staltete sich denioacli als lauggestreckte Basilika

mit swei ^nmi, efaifliDB breltn Westwnke and gewaltigen WeHt'

flmraie, TieUeielit noch mit einem Vierangethiiniie, von welelMin

sogleich die Rede ist. Der Westthiirra mit dorn Trabantonpaaro

hat seine formalen Vorstufen ^) bereits in der karolingischi n Anhi-

tektur, dnnkt nächst diesen die liturgische liestimmong des ünter-

banes den entwickelten Westfa^^en mit einem Ooppelthunn ') und

endieln^ tod beiden beeinflinet, um 1000 zn sdiüner Wiiknng fttr

aieb end den Geeammtbrnt emporgewecliiett Uber drai Westohore

der Kirchr zu Essen. Zu Pederbovik aber, frei vor die Westfront

gesetzt und in deren Höhe aussen einer Bnrg vergleiohhar. innen fflr

die hehrnteu Zwecke aus/restaltet. «sehwiiigf er sieh im ^^c^Hicderten

Oberbaae frei empor *j als ältestes Muster der spätesten Thurmge-

sfcdtitng md jedenialls noeh ab dne Scböpflmg des „zweiten drOiiden

des Sisthnma'*. Seine BaDart and Figor, oft aaeb die Einriebtnngr,

ward von dem regsamen Banloben der Folgezeit aofgegrifTen and
ein viereckiger Westthnrm innerhalb und lUisserhalb des Landes am

Ende bei den kleinsten Pt'arrkirehen Re,i;el. Als Belege Keiner Ein-

richtung gingen vor uns liereitH die ersten and meisten Abiiilderin der

Umgegend smnes Standortes anf (S. 177) nnd in der Folge entsprach

derEintborm so sehr der Natur der Hsllaikirelien, daas der gotbische

S^ beinahe ginalieh toh dnem westlieben Thnimpaare absah:

1) Vgl. die nAbcrn Angaben: Corvei III im Kcpertorium für Kuust-

tpfRsemehalt XU, 881. Naehtragwn mOeht« Ich hier, d«M steh dfe YOn
Fr. Boc-k, Rheinlands BiiudenkiiKile des MittcI.iUcrs IIT !<thnn niu-h 952

versetzten Untergeschosse des Viercckthunuos mit Trabanten und ebenso

die Etnporhalle ra Mfinster^HaiMd im Vergrieich mit ahnKeh rtllisirten

und sicher datirten Bauten wenigstens nni ein Jahrhundert verjüngen.

Machen achon die Liflenen mit ausgebildeten Basen, der Bogenfrics und
das Aeussere den Eindruck de« gereifteren Stiles, so gleichen lUe Basen

md WUrfelknaufe der Halle, die Kreuzgewölbe mit Gurten eher den nit-

sprechenden Baugliedern der Krypta y.u Rraiiw Hfer (nach 1061 ; das. B. 11*),

bei aller Verwandtschaft mit ihnen musst« doch die Westpartie der Gereous-

kiypta an K8ln noch 1068 auf Gurten TemlchtttD. Die Halle lint sich

der Godehardskapellc zu Mainz anieilien. welchr dem Jahre lirif) fn;ich

GL Moellinger, Deutsch-Ronian. Arcbiteetur S.d» freilich der Mitto des

11. Jalurhiuiderts) entstammt.

2) Vgl. darüber Sehn aase IV, 3.^9,

8) Vgl. aber die listheUschen Vorallge R. Bedtenbacber, Leit-

IkdMi der nyitrialterL Bankaiut 1881, S. IM.
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180 J. B. Nordhoff:

Aach der Grmidplau des Schiffes Uberetaud bis auf gewisse Er-

weiterungen alle WechseliUUe der Folge, und zumal auf dem Papiere

macht er den Eiudruck des FrUhromaiÜHmus, so dass er einen vor-

sichtigen Bauforscher verleitet hat, darin eine tltrs 11. Jahrhundert

giltige Raumdisposition zu erkennen Die beschriebenen Thurm-

säulchen des 12. Jahrhunderts datiren nach allem Ermessen von

der Restauration des Brandes 1133 und dieser muss vom Lang-

bause namentlich das llochgemäuer und den Osttheil betroffen haben;

denn von seinem Neubaue bestehen noch erhebliche Ueberrestc: so

die vier ungelenk den (späteren) Gewölbegorteu unterstellten Pfeiler

der östlichen Vierung; dann das vergrüsscrte Ostkreuz, dessen Breite,

oder gar auch die Länge für das 11. Jahrh^udert zu reich bemessen

erscheint*;; dann das leider 1866 nur halb wiederhergestellte Pa-

radies') mit den schwertälligcn Kreuzgewölben und den in allen

Theilen noch rein durchgeführten Rundbogen. Auch die Krypta hat

aussergewöbniichc Maassc und sie erinnert mit dem ciuen Pfeiler-

paar innerhalb der Säulenreihen noch an den Stfltzcnweclisel der

Krypta zu Abdinghof; die elegante Verjüngung der Säulen, welche

;mi Thurm zu Liesborn schon um 1 100 beliebte, das pflockartigu

Eckbiatt ihrer attischen Basen, die unvcrziortcn WUrfelcapitäle und

die gurtenlose Wölbung — Alles passt fUr die Zeit vor llöO;

dem 17. Jahrhundert gehören die schweren Pfeiler zur Verstärkimg

der Chormauern und andere Missklänge an. Die Eingänge lagen

1) W. Schleuning, Die MicliaelHbauilika auf dem h. Berge bei

HeidfllKTg 1887, S. 27, wendet auf ihn, wenn der nördliche. Querhaus-

liügci retontilruirt wird, die Regel an : .Die Querschiffliliige im Lichten

pIuH der gauzeii Langhau-sbreite ergibt die Gesamuitlänge der Basilika

biH eiiiHchliestilich der Vierung." Die ZirkeJprobe stimmt hier nicht und
kann nicht Ktiiuuien, weil die Anne dva Uauptkreuzes zu groase, also

»päitere, AbnietiHinigeii haben gegenüber der Vierung und weil bei der Ver-

grösHermig der Kreuzarme ohne Zweifel auch die Vierung verlängert

wordeu int, zumal hinter ihr wieder die Uaup^oche des Langhauii«« in

den DimenNionen zurückbleiben.

2) Vgl. die vorige Note. Krypta und Viertmg «teckcn audi so tief

im Boden, datiM dieser wohl nur thcilweise seine Höhe durch nachträg-

liches Anwachben erreicht hat.

3; tivelt a.a.O. II, 91; Gicfers Führer S. 18. Besondere Lübke
a. «. O. Taf. XIII, 1 „Paradies." Es mit Andern noch dem Baue Iinad»,

wenn nicht einer frühern Zeit zuzuschreiben, hindert auch der breite

Zwiüchengurt der beiden Gewölbe, zumal da man in Paderborn noch wohl

um 1200 ohne Gmlen arbeitete.
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«ad» mpribglMi, humI cla dl« Kippte das Krens dardttelmitt,

mtU ftlf den Seitan, nicht wie in Frcckenhorat ^) za zweien am
Westende; erst gcgon ISCM) (»fTiictc sich zu Paderboin eine mittlere

TiiQre') eingefagst von einer Flll^rltieppp.

Besagte die Restauration soviel wie einen yoiist^ndigen Neu-

ba«, daiii- eriiob sich damit «in aeiir gebieterisches Baaglied— ein

lioebrageDder Mittelthiirin» do^ nur ftr die Spanne eine« Jahn-

bnideriik Papst Orrgor IX. erklart in dncm Gnadenbriefe '') zn

Onnstcn der Fabrik, die Dnnikirche sei unter dem Sturze eines

Thnmif-^ zum Thnilo verwüstet uiifl flnhcr dir Kmenemng von 14

ücwöibcn iiothwendig. Da derselbe Papst noch 1233 zn einer

Mafienfeier in Dome ermnnterte, und 1241 seine Tage besoliloss*),

aiut das UdgUtek iniieriialb dieaer Zeitpmdrt« eingetreten aein»

imd d» der Wealdninn von erbebliolu')! Schaden des 13. Jahrhun-

derts Tlichts vrrräth, so kann nnr ein Mittelthnrni die Katastrophe

herbeigeftlhrt haben. Ihr nnterhi^ren ansser einif^en Hauptgewölben

mehrere niedrige Doppeljoehe in den beiden Abseiten — das lässt

auf eine stat^ehe liuige dee Thurmea aebUessen. Oder wnrde

er 1148 Uow emenort? Bän IfitteMnini ttbemi||te den Dom zu Ostia»

brfick^) schon im 11. Jahrinuidert nnd atand andi dem atoken

Baue Meinwerks wohl an.

Endlieh sieht man von jener Brandrestaiiration (1133) noch

ganz beträchtliche Ueberrestc in dem Zwischenbane des Domes and

Ptrtings (vgl. oben S. 166). Die dfeiacdnfßge, stumpf geschlossene

Halleakirehe zieren am Chofe Cjetst IVeppenlager) *) Arcaden imd

1) Mein« Kunst- und GeschlchtadeDkinMler des Kreises Warendotf

18W. Fig. 4?

2) Vgl. Evelt 8. ft. 0. 39 II, 67, der diese für ursprünglich wie

Qiefers, D«m 8. S2 das westtteh vorgelegte TonnengewSllMi fttr den
Üteeteji Eingang hAlt; vgl. dagegen Corrcepondaiablatt dcs Gesammt-
VerfiinB 1^, S. Hb, Fig. 2; 1873, Nr. 10, S. 74.

3) Zuerst bemerkt und benutet von J. Evelt a. a. 0. 39 II, 69. Ans
GobeHnui« Persona, Cosrnodrom aet. VT, c, 67: ad rcforraationem eltis-

dorn eectfsiao (P.-irterb.), qnia raHn cninsdnm ffim'ft ipsfu« in part« dcstructa

fuit, ita quod neceBMrium erat, qiuUnordtfcitn U'studinee eins reformari.

' 4l nipsMJrkmnden der fVovtais Westphalen, bearb. von H. Ftnic e

M88, Nr. 3«.3, 346.

Vgl. Über ihn und die dniualigen Vorbilder: Bonner Jahrbüclicr

^ Evelt a. a. 0. 81 186—89 H, 81.
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MauemischeOf aa den Utern Stutzen Wdrfelknänfc mit lioliea Ki«-
pforn. Rasen mit stärkerm Unterrin|»e und langen EckspifKen, ähn-

lich jenen der Krypta. Die WandpihiKtcr am Ostende de« Söd-

schiffes lassen wohl aut frühere Krcozgewölbe schlieeseu, die also

TOD der bertebendeB ToimenwOOboBg cctetai wif«&.

Der Nordgiebel des Westbeniee erwelet sieh hcMit» Mit to
Swdbogenfriesc, den hohen Fenstern und dem prachtvollen Portale

za weit entwickelt ftlr das fragliche Rcsitaurationsdatun» und gehttrt

daher hereitä der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts an.

Die langgestreckten Dom- and StifUkirchen sind meiat nnr in

den Hsapttheilen wie tm tSnm Gimw •entsttodea tftd slete langw

auner, ab nun hente hmk; die Nebe»' md ZfraMbeMMcke kaMlk
jenachdem sich Gebrech, Bedttrfnies aad Mittd einiteUten, an die

Reihe, das eine nach dem andern — und flir kleinere Bauunter-

nehniunpren hatte die Fabrik jederzeit selbst Mittel, unter UiiiHtauden

noch milde äpenden zur VerfUga^g^). Auch am Paderboruer Dome
gibt ce anaierjenem Nordgiebel Einselheiten, welehe sieht eaf eiM
BnaA oder eine gewiMianie ZentOrng nrltekgehea, m der Std-

giebeP) des Westkrenzes, die beiden ba«licalen Abseiten des West»

faches mit Bogenfrie?, spitzbogigen Seheidegnrten nnd nuulhogigen

Fenstern nnd die Verschönerung des Westthurmes mit einem Rad-

teoster. Denn stilistisch scbüesseu diese Theile ebenso wenig au die

Bameite des 12.| eki an die apitem dea 13. JahrinaideriB. Nanrant-

lleb ißh dies von dem Sttdportale*); wie xn Httnater doroh «fam
Pfeiler in zwei Oeffimngen zerlegt, aber jeder mit einem Kleeblatt-

bogen a>)geschlosson und mit dem erhabensten Bildwerk ausstaffirt,

hangt e» entschieden nur mehr durch den Rundbogen, welcher das

Tympanum umfängt, mit der älteren Stilweise zusammen — eine

wahre Probe der Yereralen Arehitaktor and Büdnerei der Ueber»

Dass diese Einzelheiten gerade dem Westbane zukommen, legt

nna den Gedanken nahe, sie mOehten 1231 mit der Oiganiaation

1) Vgl. W. Lötz, Kunst-Topographie Deutschlands (lb63}, I. p. VIL
9) Sein Krenaamnnterlag-aiMjeM dar Yerliaceni^; von fMIherea

Giebel r<-sHrt der Mauerstumpf im Langhavse, aacli Qlafert» Dma S. 88

vom ,ursprünglicben Fussboden.* : /

t) Ansteht bei O. Moller, Denkmllar 4er ieolaebea Baaknnst
1821. I. Taf. 17; geben hinter <h'u Fi-uren einige böclist allerthttmlletaa

wohl noch auf Meiuwerks Dom sorück?
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Pie westnUifichen Domkircheo. m
im Dompfarre ihreEkMehODg gefunden haben wir erinnern un»,

wie nnn der nUe Wpstfhor des h. Liboring dem PfarrpfottesdienBtfl

tlberwiesrn iiful neben dem Altar Aoh letzteren der Johanueg-Altar

aotgcäteiit ward, tm dem Eaumc Licht zu schaffen, setzte man
du KvttiliBBitar und nlu der Tkwmhilto di« «Ite Empoie md
dm GoHof.

Waa vom Dome noch nicht in Betracht IciB, akfO der Ilaopt-

Bankörper. ist, die üntertheile der Sttlt/pn -»ns^cMowsen, deutlich

dnrchdnin^n von 8|iit/,lM ^en oder vom Spitzbogenstile dreier Baii-

perioden. In der ersten ticlcu die basilicaien Abseiten, imd das

fltlinihiiii ttieg emp<kr: di« SehiSb gleidi in Hllhe itnd GmvOIb»'

uM, dte 8MIMB dimmlMig m Stlik«, die AMteii nMb Soealer

Art gegen früher verbreitert bis zu den Giebeln de« Westkreoics

und daher die südliehe*) erheblicher, als- die nördlicbr, — knrzam

die zn Soest und Mtlneter längst aas^bildete and für die edel-

gothiscbe ElisabetidLircbe zn Marburg (um 1233) bereits gew&hlte

HAllenforn enelite die BiflOiee bie auf einen Beet im Weüfiiehe.

Die Pfttici' imgfthen sieh mit itAriieni mid chwftehem Rnndstoleo fttc

die Garten nd nmdliehen Rippen, diese sowie die Gnrtcn scblieseen

im Spitrbofr*»!! lind stellenwfM««» mit einem schmnckvollen Schltiss-

steine. Wahrend die Wulbuii- dt^ra Uebcrpangsstilc noch nicht

vüUig entiiagt, umflattern das Gemäuer die Geister der Gothik.

Die Streben, wdehe «ndern FMIbbanten dce Stiles nodi ab»

gehen, hden lurnftroU am, die Feaeter beleben Altere und jUngere

Pfosten, doch das Vaaanveik feblieeet in knorr^en, ftat halb*

w^f^h^ip-pii Mustern zusammen; Nasen fehlen, kanm zeigen »ach

Kehlen, die Capitäle der Rundptäbe bleiben; höchstens hat die Süd-

seite dUssigere Foruieu — der ueue Stil wagt uur vorsichtig die

«nten Sebritte anf dem ongepahnten Boden.

Der Anfimg des Nenbaaee ist leichtn ennitteh, er datfart ohne

Frage von der oben (S. 181) genannten Verwüstung ans der Zeit von

1233/41. VoUbracht war das Werk 1263, als ein Fener dem (neaen)

1} l>ie«e Periode de« UeborgangutUes leuchtete Boither, ohne iiiren

Psweggi iuia «B keBMn, West Sehnaase a. a. 0. V, 800 fta; ate befieift

im Osten noch Thcile der dreiachitligen VrrhaUp des Ptirting vrA diesen

selbst; hier walten gotbiscbe Grateogewölbc mit ipitabogigan Quergurten,

iaioha WandcoDflolen mit •toOen Kimpftwn dia Fanataf i«i«b«n mit

Ihren ErweiteruiiK(-i) und ivraHSHworkott woU ssliott las 16. Jahrhan^ort.

2) Vgl obeu S. 182 Note 2.
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Domo daü Dach raubte, eicher 1267 deiui nuu iorderl der Bischof

vM Mittler tv Bastener «af ftr die BeetamlioD (repanuno) 4ee

dnroh Bnnd Tenrflrteten Demes. Des Dank Or den Ibarken» Höh*«

vollen HeBenlMMi and die schöne Frdhblütbe der Gotfaik beaa-

spmehen zwei ßiachöfe ans dem edlen Hause Lippe*;: Simon (1247

l)is 1277 i. weklier seither allein für den liauhemi gait, and .als

BcigrUBder sein Vor^äiijjer Beruhard (1227—1247). ••

Dm» die Fruhgothik sofaeU in l?mMtm einaeg» eis mtm Ott

Mloster» Osaehrttok imd lfinden<) Booh laas« «is desi VeHen iae

üebeiigiPgBBtUes echSpflc, ist eine IlberTascbeude Tbateache, doeh

unschwer zu erklären; deim kun zaror (1229— 1247i*i erhob sich

im Sprcufjel des Domes die Xicolaikai>eIle zu .Marsberfr. je weiter

und hüher, um so beätimmter und ziervulier im neuen Stile; dass

Buai aa ihr »klarer ak vidleiohfc irgendwo des iJli^iigft Hsnrar-

hfeehea dee gotUnhea Stiles att den UebergaagsfcniMa crimait'*'^

bendit offenkundig anf dem Eingebtmgen der inzwiaehen, n&mliok

kunt nach 1233 begonnenen Elisabethkirche und ihrer BanhUtto

zn Marhurfr: diese verbreitete ihre Lehren noch weiter nach West-

falen und zumal in dem ihr zunucbst gelegenen äUdostquartiero des

Landea'). Ihr Vonart im doppeUen Ventaade war Hanbcfg.

Für die GeaeanatraktitniSBe bot dem Dcmhaa cia- mikeüe-

gcndea Master die Münstaikireke za Herfotd: ihr aelra aaf das

1) Die Urkunden der genannten Jahre im WefltflUiaebem Urk.-B. IV,

Nr. 9&4, 1124.

2) Unter dun uitoren Donaealptnren befiuad sieh- eixte Stande mit

der fünfblHttcrigru Rose.

3) (jui'rtjchJff und Chor »tanden hier l^Hi) noch nicht lange; denn die

liraailadoB dca Blaehofii Bmno 1S89 ad Mtmm eedatbn medori» dkofiMi

ante snnnrmin altarr erscheint beinahe zTitroffend hei dein fo/. Watten-
ateditttt, Cbrouicon Mind. iu C. Fr. Pauiliui ä Kermn et «ntiquiut. Syn-

tagoia ttm, p. 80.

4 Onnz inilH faiijren vorsetzt das W. U.-B. Additainenta S. fiQ (unten)

den Bau und demgc-mäss die Gründung von Ober-Mar^berg vor 1176,

oiMchon die dort und IV, Nr. 168 betgabrachten Urkunden des J. 19S8

von einer ecctoaia reatrucu vcl rMfmaarfa- Waüglich de« fragiidicin Heilig-

thum» reden, welche« erst 1247 <1967) fertig dastand. J. & Seiberts,
Landes- und Rocht^geachichte des Henogtbami Westfalen 1819. J, SU.
Holscher «. a. 0. 42 H, 96.

6t Lühkes Worte a. a. O. S. 2.38. ' .

6) Kedteubacher a. a. O. S. 43. • •

7) Sehnaaie a. a. O. Y, 977 ft
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Die \vc«tfäli^chcu Doiukirchua. 185

Jakr'liS^l xnttckgeMlirter *) B»n bezeigt Kwar noch eine imricbere

Hjuidhabimg der Feiwterfonnen und der Wölbwngaarten *), wie da»

der T>l>rrL',ni<:sstil im Gefnlf,'P hatte; allein anwer ihren Dispositio-

nen ktuninen auch die GictK^l der Langniauern •) in Paderborn zu

Ebreu uml beborrschcu allmählig daa Nordostqnaj-tier des Landes

b» 0«Mbrttek, Kmnie den Ostanim «k» HMeriaadM (WareÄdorf).

. Die nrette Bauperiode kalipft dentüeh geling an den erwähn-

ten und nefaor nicht totalen Donibrand vor 1267 und nnifai«t den

Nordarm des O^tkrenxe^ fder riclmebr dessen Oatpolygon: es ist in

der Kippiaidaige mannethal t, also von ungeQhteu Uänden construirt,

sonst dareb den reichen Plan und die Jngmdfrische des Stils vor

dar gaosen Bamungiebtiig aHegezeieliDet. Der liegst at^^cseUoMcne

Bau 'in Marburg iiat das Vorbild wohl niohl mebr abgegeben; viel

eher der eben aufsteigende Chor des Domes xu Kdln; denn mit

den sieben Polyi^'onseiten gleicht er doch nicht dem ('",„) Schlnsse

der Elisabctiiskirche, sondern dem Chore und Umgange des rheini-

schen Prachtbaues; selbst die Ge^uei 'j meiner AnffasBong erkcnncii

» des KleeUattareaden, welebe za Paderborn die Uoiemiatieni

bcapaimen, französische Einflösse und geben damit zu, dass sich um
1267 der gelehrige Blick der Paderbomer Bauleute und des Bischofs

Simon nicht mehr nach dem Süden, sondern nach dem Westen

richtete. Und wenn man diesen Simon wohl gar nach einer

nnechteu Belegstelle tür den Plamnachcr des Kölner Domes angc-

Niieii iMt, M ist tbalaiekUeli beinalie daa Gegenthefl der FalL

Immerbin schwangen Marsberg und Paderborn im Lande zaent

die Fahne der Gothik — indess mit dem Paderbomer Polygon-

cboro, vielleicht ^ehm etwas eher, cnffaltrn der Tlinnn zu Brilon,

die Xebeuciiure und Osyochc zu ^'iebcim '^j, die ;btrebcuIosei| CbOre

1) HoUeber a. «. O. 88 II, 66. ]>er Aubau vvnog aidi bis 1875^

L. Hölscher, Herforder Gymnatnal-FrOftamiB 1808, S. 1.

2) Schnaase a. a. 0. V, 29G.

8> Lttbke s. «. O. & 176. 177.

A) SehiiiiaKe V, - übrigens hatte den Sebmiu-k anHpci'hTitt-r

Wandarcaden schon 1129 diu StiXttikircbe zu Frcckenhortit. Mein Kreis

Wteeadovf 8. 107.

5) Gflhrken In der wootfäl. Zdtschr. V, 123 ff.; J. Krettser, Kölner

I>ombriefe 1844, S. 217 mit den Beziefaiia^n Simon» *n Kdlu; das Geg«n-

theil erwies schon mit nicht durchf;ehen4s stichhaltigen Gründen Schnaase
Vi 41.%

6) Dort (Tgi Wigand's Archiv Ji, M4> «n 4« MittelBiiifo de» IhiiinMe
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169 J. B. Nordhoff:

voD St. Peter in Soest, dann der Chor der grossen Kirche zu Hamm
(1275) nnd der nnfemen Marienkirche zu Ahlen die Herrliehkiei*

teD der FrUh^thik beecheideuer oder freier.

Der Dom iMdwfte 1382 bereitB der Bei»a»tiir*) aal Mciltei

(1383) eiB nernr OepMielMil») eingeiiehM war, erfidv er«) wiedenn
M» AiImi eines Brandes 1340 in den Fenstern des rtldHuhfll

KlWUsarmes und des Chores nieht unerhebliche Umgestaltungen.

1497/98 ward der Vicrnnp ein Dachreiter') aafgesetzt; nun

arbeitet Zimnieriueistor U. ßullc an der „Krimpen vor der Prim-

g^Doka" Aber dem drei KAni^Altare und den Tharmbthi, wdcl^
1489 Jebu da tranpem tod Minater fai Ynimg wimn wellte^

eniditot 1500 Job. Holtappel; Schieferdecker war Joh. van
Hare nnd mit ihm macht Heinrich Brand eine „Stellinge'' am
Salvator auf dem Giebel gegenaber der Qokirche ttbor dem Lm-
realiaB-Altare

Im 16. Jahrhunderte^) Überkam der Dom, abgefieben vom IVest-

tirann, CliniBMe mit Aldegrever-Omamenten *), für den Qebnmdi dei

Btoehoft Tb. Htxnbeaibmg dier wunderroBen MetaUariitften das IMilei«

wie an einem PfeUerpaare zu Maraberg die halb binabgesogeneo Rund-

sUlbe (Organ f. ehr. Knut (1866) vm, Beilage an Nr. % Mer die CMn
dem Marsberger, nur ungeschickt, nachgebildet (Lübke a. a. O. S. 271)

imd ganz übersehen von E.Krömeckein der westf. Zeitschrift Sl II 48 ff.

1) Abbildung und Datum In meinem Kdie Hiamm 1880^ 8. B^-tt;
die frühgothixche Ckorbildung zu Wiedenbrück dalirt» t*«fl dem On**
brttcker Baurevier unterthan, jedenfalls etwa« Hpät<>r.

5) Lippische Uegesten (von Preuss u. Falkmann) II, Nr. 753.

10 Datum and Belege bei Giefera, Dom 8. SO, 21 ; 1846 anch die Er-

riehtmilF eines merkwürdig geplarir<'ii Sakrainentsaltars (Schaten, Annales

Paderltimi. Ed. Neuh. II, 309), Hpäi43r Neubcschaffong einer reichen, schönen

MetaU-CapmHa. Olefera, Dom 8. 88.

4) Vfr]. Kvelt a. a. O. 39 TT, 79.

6) Vgl. die Stadtansicht in Fürsteubergs Monomenta Paderborn.

Ed. Eis. 1». 168.

6) Rechnungen des structuarttts 0. v. Oeynhausen im Paderborncr

Capeel-Arohiv 66, 40. Vgl. J. v. Oeynhaveen, Oeschichte des Oesckleckts

von Oeynhausen (1889) in, 86.

7) Eine Uebersidit der mittelalterlichen Bild- imd Kleinkunstwerke

des Domes bei Oieferp a. a. O. S 28 ff : verprl S. 171 Nr. 7; 182 Nr. .S.

8) Einen ko«tbaren Kelch mit liknail (i!*), imd das von Stepbanus
OreTlns gegossene Bronne Kpimpli des nnshofli Kmaamhireek f lM8t
die fast lehcnsf^rnsse Bildnilule der Mntterprottes vor d<'in Gymnasinm ilhlt

die ittttcbrül: üotfrid Koller zu Cassel gos mich aimo 1628.
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I>ie westflUittcbeu Doukircbeu. 187

Auton Eiseuhuth, im Aufaiige de« 17. Jahrb. einen PfBiTftlUur imi

cnm Musica'i fiiic neuf (>r}<ol, vvoran 1627 H. Bader aas Unna werkt*),

Hodanu durch deu irttflichcu Bildhauer Heinrich Grönig'er') (Oronier

t IßU) grtme A|MNi(el»taturai und theilwelüe unter Eüsenhiith's^) Einfluittfe

hrrrlirhp Kpitaphirn, 1G27 rlt u Silberschrein des h, Liboriiu durch Meister

U. K,raJ(o »m Driugeuborg und ein Altorgaoattld« von Ltemaclier gen.

JtOM MB 0«Bt*).

Als clor frroK.so Kriof,' Vaterland und Dom erniedrifrt und beraubt

hau«, schwor auf letzteren der Bischof von der Reck (1650—1661) den
Baroekgiweliinsck herab mit NeQbsaten und SlentOnug der bramuraratat*

tunp") durch den Gräflich-Waldeckischen Mauermeister Hans Dcger zu

Rhoden, wahrscheiulich nach „Delineaüon und Ährb«" eines süddeatHchen

ATChU«;kteQ Damian Nidockcr'): Anlage von mehreren Seitcnkapellen*),

AendeCTUgeii an den Foaa^^ni de« Capitelsaale« uad der Sakristei, —
Kreuzwolbung im Ilaiiptthurme (oben S. ITDi. Bt srifi^ninjr und Aufstellung

von Säulen für die Orgel — Versetzung de« Tautsteine« aus der Mitte

n»A dem Pferadleee, Abbrachen oder Verrttcfcen alter Altür«, Billöhling

der Thüren am Ostkreuze — auf und am Ilauptchore Verstärkung- der

Mauern und neue Kuppel (tbolus)'), Bcplattcn des Bodens und Aus-

bauen <!!) der Pfefler fOr die neuen ChoTStiUile, Eieata der treedfehen

Troppen dnrrh cino fMittcI-)Treppr und ErnoiuTun-j- der Sritontreppen, Ab-

bruch des Lettners und dreier Alt&rc (1655); — noch immer wurden ver-

•ehoni die Allire de« Umganges tud der Kapellen, sowie 15 Itn Dome
Mlbit; die nmum Altire des Cbores belebten mtehtig« Bild0iiaeii"O «nd

1) Evelt s. n. O. 89 n, «&
2) Paderhorner Caps.-Archiv 68, 30.

3) Brand a. A. O. & 9. Erelt, Weilibischöf« von Paderborn 1869.

& 75 (die Notis über seinen Stand bei F. LS her, Kampf um Paderborn
1874, S. 368 ist falsch), Capsel-Archiv 66, 28; freundliche archivaUedie

theUnngen des Herrn rostsokn-fAirs Stoltc von 1885 26^/6.

4) Bonner Jatirbücher 186». H. 67, 144.

5) Datum bei Brand S. 10, abweichend in Prttfers Archiv X,8I»

6) Vgl. über die Neuerungen dos Hni ocks meinen Kreis Warendorf

8. 158—155 und Prüfers Archiv 1. kirchl. Kunst (1886) X, 26, 34, 35.

7) VgL meinen AnfintB über die sttddentaehen Banlente in West'
fftlcn in der Wcstdi-utschcn Zcifschrift W^, f>. 22fi und über H. Dcfjer,

Wahl's Memorabilien in Curtze's Beiträgen zur Geschichte des Fürstcn-

thwne Waldedc II, S56.

8) Die nachfolgenden nicht belegten Einzelheiten bei Evelt a. a. O.

89, II, 67, 68, 89, LUbke S. 175 und in Acten des Capsel-Archivs 66, 80.

9) Fürstenberg, Mon. Padcrbomeusia p. 321 und bei Glefers,

Dom S. !h? rlif AnlHf,'!' c i n <> r Treppe vom Langbause zvm Chore 1656.

Das G< woihe des Tiiolus fiel 1867 unter fnrehtbarem Gekrach Corr.-Bl.

d. Ge^miatvereins lb67, S. 48.

10) Von Wilhehn WUmentens; «iehe Brand a. a. 0. 9, 10^ spätere

Neoenmgen an Chore 1706/96 das. & 9,
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188 J. B. Nordhoff: Di« w«BtfllllMb«n DomUrchaL

1662 die Fenster eingemaltoWappen von Anton Spliethofe aus Beckum
170T/9tiattiniMe)fter Relnektn^ und Anton Menken ans B«ckinn wie-

diT mit der Org^l zu thuon*), 1723 einipo Kap«IIen nnd die jetzige Sakristei

Ausbau oder Flopaiaturcn ') zu bestellen, und tintor dem roichcii

kunstliebendea Füroleii Cieiiieus Augrust von Baierti (1719— ITtil) ergOHü

sich, nniuü aua AnUss Liborii-JubUftuBis (178S), ttber die weiten Aükn
(1(1 ni^rhofskirciiR die Docoration^ des 18l Jahrhundert» wH aien Lieb*

tem und Schatte

1) Prüfe r*8 Archiv X, 21

») Mein Krfi« Warendorf S, UV).

3) H 0 1 ä c Ii e r a. a. 0. 44, 11, i>3.

4) Doreh den fanOicben Archltelcten Frans Christoph Hagel
Conferat. Deeerlptlo saeri THnmphi . . . PaderlMma« 1787, p. 9 IT.



F. Pf«ff: Die Bmg StoUwbergr im Elanu^«« waA die Stdninetitetdieik IM

8. Die Burg Steinsberg im Eisenzgau und die Steinmetzzeicfien.

Ven

Prt4ricii rrair.

Im Heft 88 (1889), S. 142—172 dieser Jahrbücher hat sieh

J. Na eher Ober die Steinmetzzcichcn ansgresprocheu, dabei der viel-

genauutcii und vielamatritteueu Burg ätciiitiberg bei Siu&heiui gedeu-

kmd, ohne jedoch zu ciuigcnuaascai abschlieiweudeii Erfolgen m ge-

fangen. Da aneb ich etwa iiir gteidieD Zeit in der Zdlachrift fltr

OeMhichte des Obcrrheäui N. F. V, S. 7&—117 ttber den gleichen

Gegetistnnd ^aliaudelt habe und, wie mir scheint, zu gesicherten

ScliUlsseii gelaugt bin, »owcit Stiiiu] der Forsehung solche uiög-

licii uiaclit, möchte ich auch nocii au dicker Stelle luicU kurz zur

Saohe ftuasem.

NaeheT segt S. 157: „Oer Beigfiried dee Steimbcfg in Baden

mit rechteckiger (soll heisHeu achteckiger!) Qmndform bleibt bezüg-

lich seiner Bauzeit ein liäthsel, indem die Eiiifrangspfürte ^rutliiseh

eingewölbt ist, währeud die daran betindiicben iStcinmety:zeichen der

Zeit des romanischen Baustiles angehören.^ Bekanntlich haben

Hone und Krieg von Hochfelden die Borg für rOmiaeh etklirt

Mone't AnfirteUnng von BOmerbugen in badieehen Lande qvukt

bdtanndieh noch heute aHenthalben. flrst in diesen Ta^cn sah ieh

mi'h (h'n scblcchtgemanerten spätmittelalterlielion Bnu'lwteinthnrra

der Burg Zähringen bei Freibnrg lächerlicher Weise „römisch'' ge-

uauut^). Ich habe mich darum bemüht, was zunächst die merk-

Wflrdigste di^E»r Burgen, den Steinsberg angeht, Hone's Auf*

iteVnng grttndlicb znrfloknwelien. Alle T^n Hone vnd Krieg bei>

gebrachten Gründe (achteckiger Onndriit 4^8 Thurms, ^nunische**

Steimuetzzciehcn, starkes Quadermauen^-crk) haben sich als liintallig

erwiesen. Achteckigen Gmndriss haben viele deutsche Burgthttnne');

1) Ich )mbe diei^c Bohaiiptmig In der Bielsganeir Zeitung vom 22,

4Bni 1890 richtig ge8t«Ut.

2) Naebaiitragen, datw auch der eine Thum der Borg Ehrenfels
•m Hbeliie acliteekig ist.
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190 Friflrich Pfaff:

die .Steinmetzzeicheu des .SteinnbergB Hind allcrdin^ den rümiscben

ähnlich, gehören aber, wie Xaeher richtig erkannt hat, dem roma-

nincheu Baiuttil, ood zwar der Uebergang^zeit an; gleich gewaltiges

Qaaderwerk findet «ich aus der gleichen Zeit an Kirchen und Bur-

gen der Umgegend. Die meinten iSchwierigkeiten scheint Xaeher
der Spitzbogen der einen ThOre des Thurms von Steinsberg zu

machen. Auch Monc un<l Krieg haben sich gewaltig damit ge-

plagt, bei genauenn Zusehen zeigt sich jedoch, dass die Stein-

metzzeichen de» Steinsbergs dem Uebcrgangsstile angehören,

wie z. B. ein Blick auf die Tafel bei A«laniy, Architektonik II, 3

fOothik), S. lehrt. Der Spitzbogen tritt ferner bekanntlich zuerst

ohne konstruktive Bedeutung vereinzelt ah Thür- und Fenstersturz

auf, als Begleiterscheinung des Uebergangsstils, also im 12. Jahr-

hundert. Zu meiner Freude kommt v. Essen wein im Handbuch

der Architektur II, 4 'Die rom. und gfjth. Baukunst. Darmstadt 1889),

S. 03 ganz zu dcnisellK'n Schlüsse wie ich, indem er sagt: „Heute

kann es keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Burg fSteinsberg)

eine auf der Grundlage einer Mola (Spitzwall) von Holz und Erde,

wie sie wohl das X. Jahrhundert errichtet hatte, umgebaute Burg

des XII. Jahrhunderts ist." Wie ich glaube, wird die Burg dem

letzten Drittel des 12. Jahrhunderts zuzuweisen sein.

Die Stcinmctzzeichcn des Steinsbergs hatten also Mone
und Krieg ftlr römisch erklärt, allerdings ohne Beweis, allein,

wie sich jetzt zeigt, nicht ohne Wahrscheinlichkeit, denn gerade die

römischen Stcinnietzzeichen sind denen des Uebergangsstils besonder»

ähnlich, so ähnlich, dass ein Zusammenhang zwischen bei-

den obwalten muss. Auch Naeher hat wie ich Otto Richter'g

Abhandlung Ober antike Stcinmctzzeichcn*) benutzt und scheint da-

nach einen Zusammenhang zwischen den antiken und mittelalter-

lichen Steinmetzzeichen für möglich zu halten'), ohne sich jedoch

deutlich au8zu8])rechen. „Dass man in dem grossen Zeitraum vom

9. bis 12. Jahrhundert an den Kirclienbauten keine derartigen Zeichen

vorfindet", macht ihn bedenklich, während mir dieser Zusammen-

hang unzweifelhaft erscheint. Sind die Steinmetzzeichen der frflhem

1) 45. Berliner Winckelninnnfiprograinin. 1885. Angezeigt in diesen

JahrbUdiern LXXXI, S. 17Gff. von Schaaffhansen. Vgl. ferner Rich-

ter, über nrnentdccktp Steinmetzzeichen, Berliner philol. Wochenschrift IX

(1889), Nr. 48, Rp. 1514. 151B.

2) Vgl. S. IQO.
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Zeit Midi ebfoelie CMiiUe, so wire «i iofk httelnt wuiderlMir ind

merkwürdig, wenn diese Ibeu Zeicb« an demselbeii Qfigwstande

bei derselben Gclepenlieit in zwei so cntloi^Tnen Zeiträumen "wie die

antike Welt und das spätere Mittelalter ganz st'll»stiindi{>: sich ein-

gestellt haben sollten. Der Zugammcnliaog liiKi^t sich nur läugnen,

wenn der schlagendste Gegenbeweis geflibrt ist. Ein gewus^baHter

und nnparteiiscber Perseher wird, vor zwei gleichartige E>8oheinim-

gen gestellt, zunächst einen inneren ZsganuneiAsng der beiden flür

wahrscheinlich halten mid dann nntenmohen mfliBen, ob ein sololNt

llberhaapt m5glich ist.

Mau bat in den Stcinmetzxeichen „kunveutionelle Gebilde, die

mm grossen Tbeil frd erfonden sind" % Abbildangra von Werk-

Müir und Werfcstfleken, qrmboUsehe SMehen'), HaMsmarkeD*), Dnoh-

stoben nnd Runen*) erblicken wollen. Alle diese Anfstellangen sind

bis KU g-ewiflseni Grade riehtifr. jedocli scliliesst keine die andern

ans. Leider sind Naeliriehten (Iber die Steiiinietzzeiehf]) der

vorHtaniseben Kulturvölker noch aui«Her»t npürJicb, äo d&m sich nooh

kein völlig klares Bild entwerfen lässt. Soriel jedoch tritt mit

dendiclMr Klarheit hemror, dass die Grnndlair^ alier Stoinaelir

seieben vraprUigUeli Bachstaben bilden^), und zwar der Schrift*

gattnnpr, welche von den Ae/rATttem dureli «eniitisehe Vemiittelung

zu den (Jrieehen und Rümeru und scblieKslicli von diesen zu uns ge-

laugt ist. Ich btu der Uebeneugiuag, das« uocb HUKUüteUende ein-

Ijehende Forschnngen Uber die TOROHnsohen Steinmetsaeiehen, tn

welchen ich naehdiHcUidi anregen mtekle, diese TbatsaelM, weldie

einstweilen nur ziemlich wahrscheiniicb ist, mit Sicherheit ergeben

weidm. Jbi den rOmiBcheii Stsiametueiohen, welche einstweileii

1) Kichter S. 3a

, 9) Dara gehHr» unawelfMlMift das Rakenkreas. VgL darftber 8en f,

Da« Svastüta in Schlesien in ,Schk»ien8 Vorzeit', Zeit«chr. d. Vereins f.

d.lia8euniSchle8.Ä]tertl)ümer. V. 4 (Marsim Bericbtll—74), 122.

3) So Uomeyer in seinem l>ekannten Werke: „Die Hans* nndHof*
marken."

4) Ueber ,Rnnrn unter den St«intnet/.z«Mciien" handeltt^ F. Lonch,

Wfirttemb. Vierteljatinihefte VIII (1886), Heft I. II, S. 37—50. Naciitrag

dasn von Klemm S. 90^98.

^) Klemtn bemerkt in sefneni wertbvollcTi Anftiataie: „Wtirttemb.

Baumeister und Biidbauer", WtttMemb. Viertegalirshefte V (1S82) S. 19^

daai die Steimaetoaeldien saeiat ni aehr grossem Theile BMbstaben ge*

Wasen seien* Ich gehe etwas weitsr.
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uiuere sichere Grundlage bilden, ist bereits eiu fortgeacbritteucr

Gebrauch, eiue bereits abgeleitete Anwendung 2U erblicken. E»

liegt in der Natur der Sache, dass Buchstaben allein sich nicht

halten konnten. Das Streben nach Vervielfältigung der Zeichen,

nach Schaffuiig neuer Be«M)nderheiten mn»s bestimmt /.a Foniien ge-

führt haben, welche sich nur an Buchstaben aidehuen, es luuss

ferner die Aufnahme alter symbolischer Zeichen, wie das Sonneu-

rad oder das Hakenkreuz schon in früher Zeit herbeigeitihrt haben,

darauf weist die Entwicklung der spätmittelalterlichen Zeichen mit

zweifelloser Sicherheit hin. Unter den letzteren findet man bis iu

die Zeit der Hochgotliik Abbildungen von (legeuKtäiiden, Thieren,

ja menschlichen Lcibesgliederu; den Grundstock bilden jedoch jene

einfachen Zeichen, welche man als „Kreuz, Andreaskreuz, Uakeu-

kreuz, Winkel, Dreieck, Pfeilspitze^ auzu.Hprechen sich gewöhnt hat.

Daas darunter auch wirkliche rümischc Buchstaben vorkouuueu, be-

weist allerdings nichts für den ursprünglichen (Jeltuugswerth der

Steinmetzzeichen, denn die meisten jener einfachen Zeichen wurdeu

längst uiclit mehr als Buchstaben verstanden; höchstens dass noch

einige wenige ganz nnverkemibare Formen, wie das A, Tcrstäudlich

blieben. Diese waren dann wohl Ursache zur NeueiufUliruug von

andern Buchstaben. Uebrigens können diese mittelalterlichen Buch-

staben auch sehr wohl den Anfang des Namens des Streifenden

Steinmetzen andeuten. Es kommen l>ekaimtlich auch vollständige

Namen und Abkürzungen für solche durch Buchatabenverbiudau-

gen vor').

Wenn auch die antiken Steinmetzzeichen vielleicht nicht iu

dem Grade persönliche Marken waren wie die mittelalterlichen, so

waren sie doch immerhin ohne Zweifel persönliche Marken. Sie

bezeichneten wahrscheinlich nicht wie im Mittelalter den Arbeiter,

den Steinmetzen, sondeni den Werkstatt- oder Bruchbesitzer. Immer-

hin waren sie Urheberzeichen. Der Sprung vom Werkstattbesitzer

oder Werkmeister zum Werkmann, Steinmetzen, selbst ist klein und

unbedenklich, ja er scheint durchaus naturgemäss.

1) Dergleichen ist oft aufgezeichnet worden. AIh ein naholictgende«

Beispiel nemie ich das noch nicht veröffentlichte Zeichen Jö, wohi Joannott,

an einem der Säulenbändel deH Freiburger Münster». Auch der vollKtAn-

dige Name Hirgari am Thurm der Burg Si-hioHi»eck bei Dürkheim a. U.

gehört hierher. Vgl. KorreMpoudenzbl. d. We»t4l. Zeittidir. v. 1. Juiii IH&l,

Nr. 133.



Die Burg StelMbwg tm Ea96ii«K*ii und die StcJmnetsndclieii, IMt

Nach dem gegcnwftrtigen Stande der Forschang bcgimicn die

«hteMteriielHni Stdumetneietaeii in DentacMand mit dem Atwgang«

des 11. Jahrhunderts. Häufiger werden sie erst in der zweiten HKlt^e

des 12. Jalirhundcrts. Die Kluft zwischen don rr»niischcn und niittel-

alterUchcn Zeichen ansznfJllloii sclficn bisln-r kaum rnnprlreh; ich bin

jedoch der Ueberzeugoug, dass mu mangelhafte lkM»l)aclttnng hieran

Schuld trägt. .Wir wissen, dasa die Bauten der Byzantiner Stein-

metneielMB aaftrdsen, und «war danmter deutliche Bnchstaben wie

die BOmerbanwerke Fenier war in Siidgnllien römische Sitte,

Kanst und Fertigkeit in Uebnng gehlieben. Wahrend inj Norden

mid Osten Oalliens der römische Quaderhan, welchen man im Gegen-

satz zu dem ans kleinen ßmchsteinen hergestellten Mauerwerk der

Gallier opus Romauam naunte, in der Merovingerzeit mehr und

mehr nbnähm, hielt er rieb fortwährend hn Sflden *). In Dentieh-

land dagegen klafft eine grosse Lücke in der BHiu niw i( kliin^' von

der Ri)int'r/,eit liin niif Karl den nrosson. Die karolingische Ban-

kttiist grt'itt uumittelhar auf italion zurüok: Karl> Zeit ist ja die

der ersten Keuaiasancc. Die aus keiner aHinähüehcn Ent^rickelung

hervürgewaobiene hnrollugi^che Baukunst ist jedoch natnrgemiss freier

gegenttber iliren VorWldem und, was fnr ans wiiditig ist: sie kennt

keine vollständige technische Ueberlieferung. Sie hat daher, so viel

wir wissen, in r)oiit*ehlaniI aiicli nielit die Aensscrlichkcit der Stcin-

metzzeielicn aufirciionuncu, während in J-Yankreicli an k;irolingischen

Bauten des 6. h'M 10. Jahrhunderts duS-ch RevoiP) Öteinmetzzeickon

in Monge nachgewiesen wurden. In Deattehland bfieb ein kmuthiees

BnielMtofaunanerwerk Bnmdi, wo Oberhaupt neben 6iem bdiebten

HohÜMin Mauoi^verk anfrcwandt ward. So waren denn auch in

DcntsrWand die Heirenlinr^cn l)is in die Mitte de;< 11 . JahrliundertS

Holz- und Erdball, und auch dann noch dauerte es eine ^reraumc

Zeit bis der Bau aus gerichteten Steinen, der Qnadcrbaa, allgemeiner,

oder doch verbreiteter Brauch ward *).

1) Vgl. Adamy, Architektonik II» 3 (Gothik), 664 ff:

2) Vgl. Beimers, Scema novnm in. Zeltschr. f. bild. Kunst XXII
(1887), S. 19 ff. Teil kium Adaniy's Verwerfung von Iloiniers' An^idit

(Architektonik II, S, B. 40) nicht heiKtimnien, xutnnl der Gebrauch des Wortes
opus für „Stilart" 8ich durchaus niolit belegen lüsst.

3) -Arcbitecturc romane du midi d« Fxance. Hier finden sich be-

sondern hHiifinr pranze Namen utuI Abkürzungen von solchen.

4) Vgl. Köhler, Die Kntwickclung des KriegeneneuH und der Kriegs-

fUlinuig in der Bitteneit. III, I, 8. Ml ff.

aaW». 4. V«r. t. AltMluDr. Im Sliebd. LXXJOX. 13
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Der Qaaderbaa des romaniscben Stila kani ohne Zweifel zu

aus aus Fraukreich, dorther wo er sich von Rötuer/citen her am
längsteu gehalten und, wo er dann im 11. und 12. Jahrhundert

wio auch in Spanien sich aufs neue ausgebreitet hatte. Das war

langsam fortschreitende Eutwickelung, welche alle kUnstleriHche und

technische Ueberlieferuug mit sich brachte. Und so brachte sie

auch die Steiumetzzeiehen mit. Die Steinmetzzeicheu h&ngcn

unmittelbar mit dem Quaderbau zusammen; es muss ja einleuchten,

dass sie bei Bruchsteinmauerwerk ganz zwecklos waren. Mit dem
Quaderbau kamen sie zu uns. Wir sehen also, dass ihr Auftreten

gar nichts Auffälliges oder Uebcrrascheudes ist, und da«s auch die

Lacke zwiHchcn den antiken und den mittelalterlichen Hteinmetz-

zeichen sich ohne Schwierigkeit überbrücken lä«st, überhaupt nur

eine scheinbare ist. Die byzantinischen und karolingischcn

Zeichen bilden die völlig naturgemässe Brücke von der

Antike zu den Zeichen nnsers romanischen Stils.

Eins bleibt aber noch zu erklären. Wohl hat nämlich auch

der reinromanische Stil seine Zeichen; aber die grössere Aehnlich-

keit besteht dennoch zwischen deigeuigen der Römerzeit und des

Uebergangsstils. Halten wir uns jedoch vor Augen, was Schneider

sehr richtig bemerkt'), dass gerade das 12. Jahrhundert, in welchem

bekanntlich zuerst der Spitzbogen bei uns auftritt, eine tiefgreifende

Umgestaltung des Baubetriebes bedeutet, welche die Folge der Be-

freiung des dritten Standes Varl Nun treten die Handwerker-
genossenschaften auf, nun beginnt der ganze Betrieb strengere

Formen anzunehmen. Ich glaube demnach die Zeichen des roma-

nischen Stils im engem Sinne als den Erfolg der gänzlich unge-

störten Entwickelnng und die des Uebergangsstils als ein Zurück-

greifen auf den reineren Strom der Ueberlieferung, veranlasst durch

die Einfllhrung eines strengeren Brauchs iu rechtlicher and techni-

scher Beziehung ansehen zu dürfen.

Ueber die spätere Entwickelang der Steinmetzzeichen brauche

ich nichts mehr zu sagen, als dass die rein geometrische Form
vorzuherrschen beginnt und schliesslich den völligen Sieg davon-

trägt: wieder die Folge der in den Bauhütten durchgeführten stren-

gen Systematisirung.

Ich gebe femer gern zu, d<isB unter den Steinmetzzeichen sich

1) Uehcr die Steinmetzzeiclion. Mainz 1872. 8p. 5.



Die Bnrf dteiasber; im Klsensjpitt und die fildninetzsetebeii. 19ft

wie eig^entlichc Bilder micli fin/.olno RtiiuMi fiiulon murren, jodocTi

scheint mir die gröRRtc \ (irsi('lit tiim;n gegenüber lK*s<mders ange-

bracht. Bis zu pviöscm Grade hat auch Homcycr Recht, wenn

er die Stemmebseichen unter den Haw- und Roftiarken abhandelt.

In ricler Beziehung ist die Entwiekelntig Iteider Markengattan^
ja gkirLIaiifoinl. iind ich bezweifle keinen Augenblick, dass die

späteren Stcinmctzzeiclicn zum Thcil cijr>'iitlielif' Tfnusmarkcn sein

mögen. Nachdem aber einmal der Kntwickeluiigj-gaii;; der Stein-

mctzzeichcu von Rom Aber die romamBchcn Länder vm mm mit

dnigcr WAhneheinltehkeH klargelegt ist, kann tdu einer gmndaitE-

lichcu Znsammenwerfling derselben mit Hans- und Hoflnarken nieht

mehr die Rede sein.

Ich muss zum Schlüsse noch citiigc besonders auffällige Irr-

thUmer in Naeher's Aufsatz bericlittgcn, welche zum Theil geeignet

sind, den Gegenstand desselben in ein falsches Licht zu setzen.

Daes Rziha mit seinem verwickelten Schlttsseteysteme ') anf

schlimme Abwege gerathen ist, unterliegt wohl keinem Zweifel. Ich

glaube Rziha's Anregung in der Anmerkung an S. 389 von Ho-

mcycr's Werk gefunden zu haben. Aber gerade im llinlilick auf

die an dieser Stelle gemachte, allerdings sehr allgemein gcliaheue

Mittheilnng Aber einen solchen Schlüssel, kann das Vorhaudcuscm

soleher Sehlflssel fllr die spätere Zeit durchaus nieht gelftugnet

werden. Ich billige daher weder Naehcr^S gänzlich ablehnendes

Urtheil S. 147, noch das in der Amncrkung 1 zu S. 105 meines Auf-

satzes über den Stetn^berg enthaltene der Redaktion der Zeitschrift

fUr Geschichte des Oberrheins.

Auf uickt minder schlioimem Abwege ate Rziha befindet sich

Nach er, wenn er S. 151 einem vermeintlichen argumentum e

silentio folgend, behauptet, ^dass sich im Mittelalter der Gebrauch

dir Steinmet/zoichcn nur auf das deutscht' Reich beschränkte.'*

Bereits Honievcr macli» >?ittlic'ilnnpcn ill)iT französische und

englische Steinmetzzciclicu und Schneider zieiit oft genug das

allerdings wohl selteue Werk von Street über spanische Bauten

an und hebt ausdrUcklich die Uebereinstimmung der spaiiiichen

Zeichen mit den deutschen hervor^. Sogar ganz neuerdings druckt

1) Mtttbelhmgen der k. k. Central-CoaunlsflioD. K. F. VTI (1S81),

2) Vgl. S. 132, auch S. 41.

3) Sp. 5. a
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IM Fridrich Pfaff: Die Bur^; Steinnbergr im ElHcnKgau etc.

Adamy iu seiner Arcliitektouik deu Gruudriss von S. Isidoro zu

Leon aus Street ab, welchem eine ganze Anzahl der dorti^^en Steiu-

metzzeicbeu beigegeben i8t>>. Revoil habe ich bereits oben genannt.

Femer haben allerdings wiederholt Gelehrte im Gegensatz zu

Naeher's Behauptung 8. 153 unsere Steinmetzzeichen auf Runen,
welche übrigens auch ausser Skandinavien und England vorkommen,

zurückzufuhren gewagt. Zudem widerspricht Naeher hier seiner

eigenen Bemerkung S. 170.

Falsch ist, dass Doppclzcichcn bei Kircheubanteu nicht

gefunden werden. Die sehr merkwürdige Kapelle des Klosters

Tennen bach bei Emmendingen, Uber welche ich demnächst be-

richten werde, trägt solche Doppelzeichen in Menge.

Andere Aufstellungen Naeher's sind oben bereits widerlegt.

Ich gedenke den Gegenstand noch weiter zu verfolgen und

wäre daher fUr freundliche Mittbeilung neuer möglichst genauer

Beobachtungen sehr dankbar. Ein griechischer Freund wird in

seinem V'aterlande für mich sammeln.

Freiburg i. B.

1) n, 2, S. 471 (Fig. 200).



* n. Litteratur.

1. 0. Moniellua, L'«ge du Bronse en Ägjpte; mit 6 Ti»r.

Die ofUegend«, In d«r Z«ltodirt(t L*«ntiiropologle. T. Piwl« 1890.

8. 27—48 erschienene Arbeit ist eine französische Ausgrabe des Aufsafzee

von Montelius Brons aldorn i Kpr>-pten, der lb88 in der von der 8chwe-

dlüchea Gesellschaft l'iir Anthropologie und Geologie heransgegebeneu

ZdtMbrlft Tmer enehieo; thre Oraiide«dnik«a fladen sieh bereits In dem
Coirespondenzbl. der deutschen anthr. Ges. 18. S. III ff.

Vielfach l8t in den letzten Jahrzehnten der Versuch gemacht wor-

den, die für die Entwickelung der Kultur aufgestellte Scheidung von

Bteia-, Brense- und ESienseit Aueh fVr Aegypten nediiawelw«. Die Ter-

Huchung lag hierzu um so naher, als man in Aegypten, dessen Denk-

mSler in eine Zeit hinauf rciehen, in der sonst so gut wie tihcrall die

Ueberlieferung verstumme, hofl'en konut<% chronologische Auhnltiipunkte

Ar die DeMmn^ der Tendiledeiien Perioden scn gewinnen. ZunAehst

suchte man das Vorhandensein einer Steinzeit im Nilthale zu zeigen;

allein die betreffenden Untersuchungen ergaben ein mindestens sehr un-

sichere« Siaterial. Die sogenannten pr&historischen Steinateliers mit ihren

WDloaen von Fenentelasplittera erweieen sieh ab die Ergelmiflfle der

Verwitterung der Mg^-ptischen Gebirge und als Folgen des Zerspringcn§

der in dieselben eingebackenen Feuersteinknollen. Die sicher als Pro-

dukte menschlicher Kunstfertigkeit erkennbaren Steinwerkzeuge dagegen

entfltMMnten der MatorteetMNO Zelt bis in gnni junge Perioden herab, in

denen es Bteto flblich blieb, die Eröffnung der laiche mit einem Feuer-

.stptnmpHser vorzunehmen. Tn Folfre dessen finden sich die hetrefTenden

Stücke auch besondera hauhg in Gräbern und bei Mumien. Sicher prA-

Malorieelie Steinnesser sind im mithate nirgends gefunden worden, wohl

aber ist der Markt UberHchwemuit mit gefltlKchten, mehr oder weniger

geschickt gefertigten dprarti<3rpn Stücken, die meist ursprünglich zu ara-

bischen Feuerzeugen, bei denen der Stein noch jetzt vielfach Verwen-

dung findet, gebart beben.

Den Nachweis der zweiten Kulturcpoche für Aegj'pten, d u i:ier

Bronzezeit hat nunmehr der verdiente ßchwedische Forscher Montelius
in vorliegender Arbeit unternommen. Das Resultat, zu dem er dabei
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A. Wipdenmnn:

^»l*ar^. IM: .dl«? Afsrypter kannl«-n während der ganzen Zeit de» alten

RmH»m aad enomhlirfa bis etw« I.'jOO v. Chr. den Gehrauch de.s EIii>ens

tär.ht on4 werwendtura für ihre Waffen und Werkzeug* nur Bronze; da»

hfmxe-Alu^ hat deranarh in Aeg^ipten hi» in die g'enannte Periode ge-

d*a«Tt, und daj< fü-t^n hat noch ge^en Knde des» zweiten Jahrtaut>end8

V. Chr. die Bronze bei der Ilerntellun«: von Waffen und ttchneidenden

Werkzeujren nicht voilnUndig' ersetzt."
,
Sini^ .nun <lie Au^führunf^en des

Fornehen» im Einzelnen ««-hr inferessanf unh bietet seine Arbeit auch in

Manrhem, bei»onderi» in den auf den *> Tafeln zu>aminen^i<tellten Bildern

»}fypti>»rher Werkzeuge, werthyolie» Material, .so kann ich Meinem Schlut»»-

rettnltale doch keinmwe|^ eut«titnm«n.

ZunAchnt »turht dertielbe negativ zu zeigen, dass sich in alter Zeit

in Aegypten da« Ki>itin nicht fände und verwirft daher die Funde eiserner

OerÄthe, die in den I'vraini'len gemacht worden .-ind. Aliein mit l'nrecht.

Vm liegt nicht der minde^te (rrund vor,.an deu von Hill 1<S37 und Maspero
1HH2 in Anlagen der i. und fi. Dyna.stie gemachten KiiKleckiuigen von

KiMenHtiicken zu zweifeln und anzunehmen, die betreffenden Stücke M>ien

en»l viel opäter in die Bauwerke hineingelangt. Besonders bei deuiHill-

^chen Funde ii«t die» auttgenchlossen, da daü Kis«-n hier erst nach Abbruch

mehrerer Steinlagen zugänglich wurde und der Gedanke, dies«' Lagen

M'ien vielleicht einmal entfernt und <lann wieder anfgemauert worden, ist

unhaltbar, <la s[iätere Zeilen un den l'yraniiden zwar viel zerstört, aber

nicht« aufgebaut haben.

Kichtig ist es, da.s.s Eisenfundc au.n dem alten Keiche ungemein

M-Iteii sind, aber sie bleiben dies während der ganzen Dauer des Aegypter-

Ihums bis in die Zeiten der l'tolemäer und römischen Kaiser hinein,

ilen<>n man die Keniitnish des Eisens kaum wird absprechen wollen. Es

ist ein Irrthum, wi-nn man von häufigen Eisenfunden aus diesen Zeiten

spricht, nur in riimisclien StUdteanlagen finden sich viele eiserne Stücke,

besonders .S<-hlüssel, in national.'igyptisclien Huincn bleibt das Metall selten.

Wa« der Grund hiervon ist, ist «cliwer zu sagen und dii's um so mehr,

als uns «lie Ib-nkm.'iler k«'inen .\ufschUiss über die Verwendung des Me-

talles gewähren. Man hat zwar vielfach gemeint, aus (1»t Farbe darge-

stellter Geräthe auf ihre Bestandtheile scIiUessen zu können, rothe und
gell»e Farbe deute auf Kupfer oder Bronze, blaue auf Eisen oder Stahl

hin, aber Gewisslieit läsnt Mch damit nicht gewinnen. Die Farbengebung
ist bei den Aegypi«-rn rein sclieinati.scli und steht mit dem natürlichen

Aussehen der Dinge in nur sehr entferntem Zu.sammenhange. Die Fär-

bung der Aegypier selbst, die für die Männer dunkelbraun, für die

Frauen gelblich ist, giebt dafür den besten Beweis, .sie soll andeuten,

dass der sonnenverbrannte Mann etwas dunkler ist, als die mehr im

Hause lebende Frati, tliut dies aber in so schematischer und übertreibender

Welse, dass dl« Ihatsächüche Färbung ganz verändert wird. Ebenso



0. Montcliu-«, I/a^e du Bronze pii E^ivpie. 199

wiirdf» hc\ andern Dingen die FMrbung auch der einen oder andern

Richtung hin Ubertricbea und i&sst keinen KückschiusM mehr aul' den

Vahren F«rbtoii sm. Avch die Imelnrlfken ntttoea nielitfl. Die Aegyptor

knnnten ebenvo wenig wie die andern Völker des Älterthuuies unsere

scharfe Trennunjr vprschiedi ner (TejrenHtände auf dem Gebiete der Natur.

Die Namen tür Farben, Steine, Ftianzen u. ». f. bezcichaea ulcbt nur

«hie Retuurf umgreiMto Kat^orie, «ondem sind «Ue ia weiterem Sinne

gebraurht und greifen in ihren Be4eatai|gen ineinander über. Unter

den (re-ft finHchsten Hteinnamen findet «ich ChesTiet. welches Saphir, Lapia

lazuti, Kupierlasur, Uergbiau, blaue Farbe u. t*. t'. bedeutet; obwohl Jeder

^mlne dieier Begriffe dem Aegypter genan bekannt war, fimrt er dle>

selben doch unter einem X.unen zuAammen. Aehnlich liegen die Ver-

hiSitniHise bei zahlreichrn Mn ^ rn Worten und kennt man nicht einmal für

die Bronze eine reguluiuo&ig lestgehaltene technische Bezeichnung.

Unter dienen Unutinden ist e« nteht wunderbar, daw dn Wort
für Eisen speziell nicht nachweisbar ist. Am sichersten steht wohl «eine

Bezeichnung dureli ha, was freilieh in fieiner Gruudbcdeuttuig Material

im Allgcmeiueu bezeichnet. M&n unterschied dabei ba «u ta ,Eisen der

Erde*, daa In der q»iten Zeit al» aua dem Aiulande eingefühlt erwühnt

wird, und ba eu pet „Eisen des llimmeJs", Meteoreisen, dessen Auftreten

zu dem Gedanken geführt hat, da,- Himmelsgewölbe bestehe »na Eisen.

Pas Wort ba en pet, welche« im Koptischeu aJs Sahidi«ch BENITTEi Boherisch

BENITTI Eisen bedeutet, kommt bereits in etwa der Id. Dynastie als Be-

standtheil von Eigennamen vor (Golenischeff, Ua(ii llammAmAt pl. 11. 3);

die Ansicht, der Himmel bestehe aus ba, tritt in den Pyramiden der

6. Dynastie (Pepi 1 1. 305) auf, doch möchte ich hieraui' kein zu grosses

Gewidit legen, da es, wenn auch unwahrseheinlleh, doeh immerhin m8g>

Uch wMr«, das« ba hier in anderem Sinne zu fassen ist, als spttter.

Geht hierauH hervor, dass das alte Aeprypten das Eisen kannte,

wenn es auch selten war, so erhebt sich die zweite Frage, wann die

Bronae anerst auftritt. Man hat dieselbe bisher ehilsch flir uralt erlcUrt»

obwohl es niciit möglich war, nachzuweisen, woher die Aegypter In so

früher Zeit das zur Lefrirung nöthi^e Zinn bezogen haben; Kupfer fand

«ich ja aul der Sinaihalbinsel häutig. l>ie Analysen äg^'ptischer Gerttthe

haben gesdgt» dasa diese firilhe KenatnlBS der Bronae nrindeslens sweifel-

hafl erscheinen muss. Als Bestandtheil eines Scepters des KiSnigs Pepi I

ans der 6. Dynastie erpah ah'h reines Knpfer olme Zusatz von Zinn und

Ziuk (Bertholot, Ann. de Chimie et Physique Ser. 6. XII. 129). Geräthe

der 19. Dynastie seigten« ein Befl Kupfer, 9,90 Arsenik, 0^ Zinn,

Spuren von .Antimon und Eisen; ein Mcisscl: %,.S6 Kupfer, 0^96 Arsenik,

2,lfi Zinn; ein Spiej<elgrifT: Kupfer, etwas Zinn, Arsenik, Eisen (0!nd-

stone, Proc. Soc. Bibl. Arch. XII. 227 ft.j. Zink fehlte regelmässig und

4i« andein Switw sind «o npbedeutendf dasa man kaum mit deoMlbeii
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kün>»tlich Bronze hat htTstellen wollen, es handelt sich wohl nur um ZVL-

miige Unreinheiten des Kupfern, aus dem demnach die Gegenstände be-

stehen sollten. Auch aus späterer Zeit sind derartige KupfergegvnstÄnde

analysirt worden. Eine Dolchscheide zeigte reines Kupfer, welches mit

Harz bestrichen worden war, um die Zersetzung zu verhindern (Pas-

salacqua, Cat. p. 23«) und ein Messer, das unter einer Statue Ramses II

gefunden worden sein soll, enthielt 97,12 Kupfer, 2,29 Arsenik, Spuren

Zinn und Ki.sen (Oladstone p. 229).

Im neuen Reiche Hndert sich die Zusammensetzung der GerÄthe,

das Arsenik tritt z\irück und der Zinnzusatz wird so bedeutend, dass

man wirkliche Bronze erzielt. Au» der 18. Dynastie enthielt eine kleine

Axt 89,59 Kupfer, 6,67 Zinn, 0,95 Arsenik, Spuren Antimon und Eisen;

eine grössere Axt: 90,09 Kupfer, 7,29 Zinn, Spuren Arsenik und Antimon

(Gladstone I.e.). Für eine Waffe wird angegeben: 94 Kupfer. 5,9 Zinn,

Spur Eisen (British Museum; Birch, Guide p. 39). In noch jüngere Zeit

gehören eine Reihe analysirter Bronzen, in denen der Zinnzusatz noch er-

heblicher ist, leider ist deren genaue Ucrstellungszeit nicht nachweisbar.

So enthält ein Metallspiegel 85 Kupfer, 14 Zinn, 1 Eisen (Passalacqua,

Cat. p. 238, cf. Birch I.e. p. 28); andere ergaben 12 »/o Zinn (Wilkinson,

Mann, and Cn.st. III. 253). Zugleich tritt Blei zu der Legirung und Hessen

»ich in einer Osiris-Bronze bis 4Va'"o' "»»t'h einer unsichern Angabe {Archiv

f. Anthrop. XIV. 369) in Bronzen sogar 7—12% diews Metalls nachweisen.

Nach dcnielben Quelle stieg der Zinngehalt <ler Bronzen bis zu 22% bei

Schmiedemetall, bis 16% bei Gussmetall.

Leider ist die Zahl der analysirten datirten Metal[gegenständ e bis-

her eine sehr geringe und mit den Analysen undatiiter Stücke, die

mehrfach publicirt worden sind, bei denen oft überdies nicht einmal eine

Garantie dafür vorliegt, das» sie altägyptischc Gegenstände betreffen,

lÄsst sich kein wissenschaftliches Resultat erzielen. Was die zuverlässigen

Analysen bisher ergeben haben, ist: das Metall, welches die Aegypter

in alter Zeit für ihre Geräthe tind auch für Sciunuckgegenstände ver-

wendeten, war das Kupfer; erst im neuen Reiche ward die.ses mit Zinn

legirt und so Bronze erzengt, welche dauernd im Gebrauch blieb, nur

stieg der Zinnzusatz im Laufe der Zeit erheblich. Das Eisen war seit

den ältesten Perioden bekannt, ward aber aus unklaren Gründen von

den Aegyptern bi» in die späteste Zeit hinein nur ausnahmsweise ver-

wendet. A. Wiedemann.

2. P. Cesare A. de Cara, GH Hyksös o Re Pastori di Egitto.

Roma 1889.

Die innere wie die äussere Geschichte Aegyptens eeichnet mch vor

der anderer Länder durch ihre Einfünnigkeit aus. Die Veränderungen In

Religion, Verfassung, Sitten und Gebräuchen, welche in ihrem Verlaufe
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statt hatten, varen wenige «n Zahl und nur sehr gering: in ihrer Bedeu-

tnng. Die Kriege hcschrllnkten »«ich im Allireniriiu n iiuf unwesentliche

Grenafehden gegen die Acthiopcn im Siulfii, die Liliver im Westen,

aüiatischo Nomaden im Osten; nur selten schwang man sich zu einem

grfleflem YNsIdstigre aUT, der dann meist ebie Flflndemnp Pallstbiae und
Syrifti!^ iin Gcfolj,'c hatte. Noch Heltener wurde diese« frlcichniHsHigc Still-

leben dt-y Volkes durch einschneidende EreifrniHfic« unterbrorhen, die mit

einem Schlage die Verhältnisse umgestalteten und neues Leben in den

erstarrte« KVrper des ftfypttschen Staates braeliten. Das iridrtJgste unter

ihiu-n war der Eiiii'ull dtT Hyksos und die dch an ihn anaehlleasende

Herrschaft dieses Volkes über das Nilrhal.

Die Hykww als solche habcu frühe das Äuge der Geschieht«-

sehreiher auf deh gelenkt, ohne dass dannn vtel HistOTiacbes von Ihnen

hekannt geworden wire. Bereits Manetho kam atüf dieaetben eingehend

7M sprfplii'ii. nhrr wenn er auch ciivpri' Könipsnarnfn und Zuhlrn ans ihr(*r

Zeit aufführt, »o verzeichnet er sonst nur Volkssagen von sehr geringem

Werihe, in denen Begebenheiten der verschiedensten Kpochen, besonders

der Zeit Amenophis IV mit der HykKoszeit in Verbindung gebracht wor-

den sind. Gcfllhrlicher als diof Vi rwi itluinfr vnn Sagen hat »h-h ein

anderer Gedanke Muncthos erwie><en: er hat die Hyküos mit den Juden

snsamniengebracht, von denen er offenbar sehr wenig wnssto, sonst hfttte

ihm der Unterschied klar werden müssen, der zwischen den Eroberern und

Herrn Aegyptens, den Hyksos, und d<'ii nur als Hirten ?"ediildeten Juden

bestand. Allein, gerade in diesem Elufall fand er virle Nachfolger. Josephus

Ihni die ai^^bliehe Herrschaft der Joden Über Aegypt«rn zu ehrenvoll fUr

sein Volk, als dass er sie hiltte Ubi'-rgehcn können, tind von Jonephns

sind dii- Kiri liciiliistoi ikcr u\i<] dif^ neueren Geschichtschreiber bis in die

JUiigste Vergangculicit liinein becinäusst worden. Dass dieser Irrthum

sich so lange Zeit fortpflanzen konnte, lag vor Allem darin, dass Uber

die Hyksos kein grösseres Werk vorlag, welches unsere Kenntnisse Uber
diesciheii dnrioi'fr, Pas Kitr/tiro, was liier zu nennen wJtre, ist ausser

einer verhältnissm.'üisig kuricen Studie von Chabun eine Arbeit von

Koch, de reglhns pastorihns. Marburg 1844, die das Mate-rial aus den

khisidschen Quellen sorgsamst ansainmensteltte. Sonst war man genöthigt

in d«»Ti ni'xlüt'hten A<'gyptens und in «ndim Sclirifti'Ti nfirhznvrhlngen,

die mehr gelegeutlicb der Hyksos gedachten. £s ist ein grosses Ver^

dienst Cnra's in dem vorliegenden Buche nunmehr eine vortrefSlehe

nonogrsphiachc Behandlung aller mit den Hyksos verkntipften Fragen

vorgenommen und dii-sclbf-n kinr und scharf erv'u-trrt zu hnbnn.

Cara hat hierbei die klassischen Angaben über das Volk ebensowohl

betlldtsichtigt wie im leider mir frugmcntarisehe Material, welches die

IgTptischen Denkniller bisher geliefert haben; ausserdem hat er mit

efner auf dem Qehiele der orientalischen Ocschichtsrorschung leider nur

Digitized by Google



202 A. Wiedeinnnn:

zu seltenen, grossen Gewisseuhnftigkcit die älteren Arbeiten über die

verHchiedoncn Fragen benutzt, und dieselben da, wo er ihnen Belehrung

verdankte, mit der gleichen Sorgfalt angeführt, wie an den Stellen, wo er

ihnen widersprach, und nicht nach berühmten Mustern andere Gelehrte

nur da citirt, wo er ihnen Fehler nachwies, um an andern Stellen ihre

Namen zu verschweigen. Dieser letztem nur zu verbreiteten Verfahrungs-

weiH<> gi'genüber verdient das durch und durch loyale V'^orgehen Caras

besondere Anerkennung.

Die gleiche Zuverlässigkeit, die der Verf. hierin beweist, zeigt auch

seine Behandlung des antiken Materialej». Bei einem so schwierigen

Probleme, wie der Hyksosfrage, nms.sten sich naturgemttss zahlreiche

Nebenfrag<'n von mehr oder weniger grosser Bedeutung ergeben. Ein

Theil derselben ist in dem vorliegenden Buche in endgültiger Weise

gelöst worden, bei manchen an<lem war nur eine hypothetische Beant-

wortung möglich. Hier findet sich stet^J das Material vollständig zusAm-

mengestellt, so dass es ein Leichtes ist, nicht nur die Gründe zu prüfen,

welche für die vom Verf. vorgeschlagene Lösung sprechen, sondern auch

die, welche sich etwa gegen dieselbe anfüliren Hessen. Damit wird zu-

gleich eine Grundlage gegeben für j«'d(r weitere Forschung auf diesem

Gebiete und ein Rahmen, in dem »ich durch neue Funde in Aegypten

gewonnene neue Thatsachen leicht einfügen und verwerthen lassen.

Dabei ist das Ganze aber nicht nur eine Notizensammlung, sondern die

Notizen sind kritisch erwogen, in ihrc-ni Werthe beurtheilt und in ihrer

B<'deutung für weitergehende Fragen klar gelegt.

Die wichtigsten Punkte, welche der Verf. aufstellt, sind diese: Die

Hyksos verdanken ihren Namen, hek schasu, richtiger hek-u schasu

,Könige der Hirien"^, dem Umstände, das» der grösste Theil der Volks-

stämme, welche ihre Anführer zur Eroberung des Nilthaies zusammen-

brachten, Nomaden waren; man braucht diese Schasu aber nicht für ein

bestimmtes Volk, für die in Süd-Palästina hausenden Schasu, zu halten,

das Wort ist hier in weiterem Sinne zu verstehen. Die Hyksos gehören

zu den asiatischen Amu und sind dieselben wie die Retennu und Cheta.

Aus Aegypten vertrieben, zogen sie sich in ihre ursprünglichen Wohn-

sitze in Nordsyrien zurück, wo sie eine Zeitlang in vereinzelten Stämmen

lebten, .sich dann aber wieder zu einem grösseren Ganzen zusammen-

schlössen, zu dem Bunde der Cheta-Stämme, dessen Macht dep ägypti-

schen Eroberungszügen in Asien zur Zeit Ramsc« II ein jähes und

dauerndes Ende bereitete. Die Hyksos waren nicht, wie Manetho be-

hauptet, rohe. Alles zerstörende Barbaren, im Gegentheil, sie haben nicht

nur die alten Denkmäler ruhig fortbestehen lassen, sondern sogar neue,

freilich in nur geringer Zahl, geschafTen; ihr Hauptwerk war die Anlage

der grossen Festung Avaris. Im Allgemeinen war die Zeit der Hyksos

eine friedliche, bis aie in eineu mit ihrer Vertreibung eudendea Krieg
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mit den einheimisch-ägyptischen Herni der Thcbai» gericthon. Die Ver-

anlassung^ hierzu soH dir Versuch de» Hyksoskönigs Apepi gegeben

haben, eine riiligiöso Retorni eintreten zu lassen und die Verehrung des

Hykflii^OoUc« Svlech auch d«n Übrigen Aegyptern aufkuzwhigea.

Von letzterer, der Volksteage entnommenen Angabe ausgehend,

vennuthi-l Cara, fiie IlykHo«* hsttcn mrr SntPch verehrt 'und nicht den

ägyplibcheu äonu«>uguit Ra; in einer gelegentlich in einer Iu2»clirit't auf-

trotondra Bedemart» die tfuMIchttch wobl nur eine ScbnlUmnif des Volkas

ohne tiefere Bedeutung nein soll, ,,(He«elben herrwehten ohne Ba", findet

er eine Be.stJitifriinp «einer Ansicht. Alfein, die von ihm Hclbst x\xsa.m-

mengeülellten Steilen, an denen »ich die liyküOHkünige, „Sohn de« Ra,

hemehend gleich «fe Ba", nennen und ngar den Nauen des Oottes

ihrem Vornamen einverleiben, zeigen, dans eine Aus-schllessung des Ra-

Kultrs nicht vorhanden jrewesen «ein kann. Freilieh meint Cara, riio

Nennungen «les (lotte« erklärten hieh aus der triihcr üblichen Titulatur

igypttitcher Hemchei' und biUte man sich bei denselben nichts wdter
gedacht. Im Gegensätze dazu beweisen dleVorgUnge bei der Religions-

reTorm Amenophis IV, da.ss man hei einer dernrtifren Gi-Iep^enheii die

Titulaturen änderte und vor allem dio- nicht wehr zu Hecht bchtehencien

Gottesnaroen ansmenete; hielt es Amenophis seihst doch für nothwendig,

seinen eigenen Namen uinzu.'indem, um den in ihm enthaltenen Namen
des Ainnii zutn VerHchwiiulen zu brin-ren. l'nd die« war nur natürlich.

Die Aegypter haben ihre 1 itulatureti nieiit als leere Formeln aufgefatibt,

Mmdem in ihrem gans wörtlichen Sinne. Sohn des Ba ist der König

nicht als König, sondern weil ihn IJa persönlich gezeugt hat, u. ». f. Ver-

zi( htei<- man snf diesen Glauben, dann musste auch der Titel aufgegeben

werden.

Wenn wir aber dem Verf. In diesem Panhte nicht zu folgen ver-

mögen und daran fettthalten, dass die Hykso»s an den Ugyptii^chen Gottes-

gl-iiiiien sieh nnfächlnssen, wenn nie aneh den Kxitt des Suterh stfJrker

betont haben mögen als den anderer Gi'Hlalien de« Pantheon«, etwa in

dem Sinne, wie bei den Königen der 6. Dynastie die Verehrang des

Plah, bei denen der 18. die de« Amon, bei denen der 3t;. die der Neitb,

besonders beliebt war, .so hat er in einer andern damit in pcwiswm

Zusammenhange stehenden Frage wohl da» Richtige getroflen. Aus

der Zeit Bamses II stammt eine Stele, welche nebenbei nach dem Jahre

400 des Königs von Ober- und Unteiilf^ypten Set, dea siegreichen, des

Sohnes der Sonne, Ntiliii datirt. Man hat diesen König Nuhli allp^mcin

für einen Hyksosherrscher gehalten und aus der Datirung vom Jahre

400 BflcksehlflMe anf die Zeit der Hyksos n. a. m. gesogen. Cara hat

hier mit Recht ausgetlibrt^ da<i8 unter dem vermeintlichen Könige

vielmehr der Gott Set, dessen gewöhnh>h*(tes Kpilheton nubti „der von

Ombos" oder ,der Goldige' war, zu verstehen ist, die Datirung somit
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auf Grand einer mytholo/^Hchen Aer« erfolgte. Dieselbe hat für die Ge-

flchichtsforschung kaum mehr Wertii, ala wenn der Kampf de« HoruB von

Edfu mit Set in das Jahr .W3 der Regierung des Gottes Ra-Harmachis

verlegt wird.

Die Ausstattung dca besprochenen Werkes ist eine vortreffliche,

die auf die HykNOS bezüglichen Inschriften sind im Urtexte und in Ueber-

setzung beigefügt, ebenso wie Bilder der wichtigsten In Frage kommen-

den Kunstdenkmäler und Reliefs. Ein ausführlicher Index am Schlutiso

erleichtert die Benutzung und Nachprüfung des reichen vom Verfasser

gesammelten Materiales. A. Wicdcmann.

3. C. Leemans, Grieksche Opschriften uit K!ein-Azi6 in den
laatsten Tijd voor het Rijks-Muscum van Oudhcden te

Leiden aangewonncn. Met Platen. Amsterdam 1890 (aus Letterk.

Verh. der Koniukl. Akademie. Deel XIX).

Das Lcydener Alterthümermuscum hat in den letzten Jahren be-

sonders diuch Ankäufe in Smyrna aussergewöhnlich grosse Bereicherungen

erfahren. 42 Arbeiten in Marmor, 2i9 in Metall, darunter 14 in Gold, 1122

in gebranntem Thon, 4 in Knochen, 5 in Glas und 3 in geschnittenem

Stein wurden erworben. Auf eine Publikation der Terracotten zwang

der Kostenpunkt zu verzichten; da aber unter den übrigen Denkmälern

manche Inschriften trugen, so entschlos-s sich der gelehrte Direktor des Ley-

dener Museums seine im J. 1886 begonnen«' Edition der griechischen-klein-

asiatischen Inschriften der ihm unterstellten Sammlung fortzusetzen und

nebenbei auch einige interessante inschrifllosc Denkmäler zu besprechen.

28 Nummern werden in vorliegender Abhandlung einer Behandlung unter-

zogen; die auf 17 Nummern betlndlichen luschrifte» finden sich auf den

4 Tafeln, die die Arbeit begleiten^ facsiiiiilirt. Wenn auch die einzelnen

Texte nicht von grossem Belang sind, so ist die sorgsame Herausgabe

derselben doch mit grossem Dank zu begrüssen, sie wird eine werthvolle

Vorarbeit für das netie Corpus Iiiscriptionum Graeearuiii bilden. Die litte-

rarischen Nachweise, die jeder Inschrift beigefügt worden sind, beziehen

sich wesentlich auf die Eigennamen und geben die Stellen an, an denen

sich früher gleichnan>ige Persönlichkeiten erwähnt gefunden haben.

Am beachtenswertlie.sten erscheinen unter den Steinen Nr. 1 ein

Bild der Kybele mit einer Dedikatinn an die }tf\rr\p TTXaOT^ivrj, eine Göt-

tinnenfonn, deren bereits Pausnnias V, 13. 4 gedenkt; Nr. 14 mit einer

Anrufung an den Wanderer; Nr. 15 mit einer Grabinschrift in drei Disti-

chen; Nr. 16 mit lateinischer — alle andern Te.xte sind griechisch — Inschrift.

Letztere Nummer enthält die von Calpurnia Leda ihrem Gemahle L. Cal-

purnius Valens, der ein Alter von 40, eine Dienstzeit von 18 Jahren er-

reichte, gesetzte Grabin.schrifl ; der Titel des Verstorbenen, der nicht

uninteressant ist, war optIo coh(ortis) I Lepid(t) eq(uitatae) c(iviuu>) R(o-

manoruni) t(urmae) Pontici. A. Wicdcmann.
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.4. E. Harroy, L( j^burona k Llnibouig. Namur 1889.

Napnifon III. hatt« unter iiicfir als 14 Cjitcii, die mnn für das Ca-

stellnm Aduatica in VoraeUlag gebracht bat, Tongern als d&a bezeichnet,

welcher d«r B«M]iralbi»g der Ocrtlicbkdt im Conmicntar des Ceettr um
Mklen entspreche. In Tongern hat man auch dorn Ambiorix eine Bild-;

sRuIp prrichtot. Der Vfrf.isspr rrkcimt dkiii Ilttrii Gciural von V«ith

d&a Verdienst zu, die natürliche Feste von Limburg aln da« Castellum

Adoettes erkennt «n liaben. Nur hier konnten Sabteus nnd Cotta mit

Muren 15 Cohorten gelagert haben, nur im Thale der Vetsdre, welchiw

4 bis 500 M. hroit ist und 1000 bis 1200 M. Intv^, könnte d?p Schlacht ge-

Belert werden, welche jene 15 Cobort«u vernichtete. K. v. V'eitb: Die

KJlinpfe der BOwer und Oennanen bei limbvrg, Piek*» Westd. SeitMln;

1879/80. lY. S. 419, hatte darauf bingewimen, da«« die Bedettton^ tob
TJiiiburof schon aus den ^ahlrpichrn hier sich kreuzenden Strassen her-

vorgehe. Nicht auf Tongern, aber auf Limburg paaat ea, wenn Caesar,

B. O. VT. 98 das Gtitelhmn Aduatica fere in medli« Ebnreniun inilmi und
y. S4 ioter Moflaa et Bhenttm, also auf dem reehten Maasofsr Uegviid

angiebt. Nnch vnn Veith sucht Limburg bei 540 QM. seines gleichen

als Lagerraum für eine Legion und die westliche Umgebung Limburgs

. Vttteilnlb dleeei Ortea an der Teedte entzieht flddagttid der Beediwi*

hang Caenn CB. G. V. 99), Ton dem Untergang der 15 Cohorteii de« Sa*

binns und Cotta im Jahre 51 v. Ohr. Harroy brhifjt die Vorgäinge vor, in

und nach der Solllacht noch in nähere Beziehung zu der Umgebung von

Limburg. Sabimu sagte ror der Sehlacht bei Aduatica: Der Bhein iat

hinter una, ttt Vtmgtm würde er gengi haben: üi» Meae iit hinter uns»

B. G. V. 29. Die Römer »Hc^en hinnh in ein tiefe.'! Thal, das paast nur

auf das Thal Ton Dolhaln, über dem das Lager in 80 M. Höhe lag. Das

llml Iii von «Ben Seiten dnreh Berge ge8diIo«en4 Die Sbnnm««r Malten

du rSmlaehe Heer auf in dev BntCannmg von 9 HÜUen veoi Lager, daa

ist g'prade <lii' Entforniui^r der Thalcnj^e von Dolhain. Auf dem Vurf-

du diable konnte auch das römische Il- t r, wie Cotta befahl, sich im

Kreise fonniren. So entapricht die Topographie der Gegend allen £in-

idnbelten des SeUaebtberiebtee. Die Ilüchdge» suchten da« Lager des

T.nhif^nn« auf. Von Tongern ans würde Cicero« Standquartier ntthrr und

leichter zu erreichen gewesen sein. Auch das Kornfeld, a\U ih m Cicero

mit aeinen 5 Cohorten l'/s Millien vom Lager entfernt fourragirte, he'

lladet «ich nur bei Limburg awischen Beelen und Hontbem. Da» Adna>
tica im Lande der Eburonen lag-, erklärt sich an-« dem Umstände, dass

die Aduatikcr aus Beaten der Cimbem und Teutonen bestanden, die sich

eines featen Platiee veraichert hatten. Die Eburonen muasten ihnen noch

bei Ankimft Caeeam ^en Tribut salilen. Da» Caesar die Veedre nicht

nennt, erklärt sich aus dvr Trockenheit des Jahre« 54, vg'l. B. O. V. 24.

Die Lager von Aduatica, von Hastodon (Cicei*o>und Igel (Labieuua) sollen
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50 bis 60 Tausend Schritte von einander entfernt gewesen Min. Die«e

Angabe paHSt botwer anf I.iriilmr;.'' hIh auf Tongern Harroy bemerkt

noch, daw» die belj^^iacbe Einenhatm, weoii man von Verriers kommt,

«wi«eh«n d«n b«)d«ii TnotidN von Dollmiii du alte SdilachtMd dmrcli>

schneidet. Die kleine Schrillt endigt mit einem Gedichte de« für die Fvei-

IwätBkäiTipfe srincr Vorfaiiren brgeistortcn Verfa»8erH: .Ich Eb\irotiM.*

General von Veith begründet in seinem Aufsätze: Belage^ruug

und EntsatB de« Rttnerl«g«ni bei Nunr in Jahre 64 Chr^ PI^'»

We8td. Zeitaehrift V. 27'i Ii schon von Oberst von Ofiler aufgcstettta

Ansicht, (lass Nnmnr »ias Winterlager des Q. Cicero «;feweseii sei. Napo-

leon III. verlegt es nach Charleroi. Veith nagt: wo zwei Jahrtaiuemle

Jede andere Uebertiefemn^ und jede Spur alter WaBroatc renMMt
haben, Meten nur die Terrainb(>sciirfihun<r Caesars nud mitte BtttTer-

nnngSKahlen Hnen Icitfiulfii F.-ult n iCavsar Ii. Ct. ,18— 53^.

Namur hat strategisch und taktbch eine ganz andere militärisobe

WIebtigkeH ab Charleroi. Der benntabare Lagerraum betrug 85 hto

60 ha, das ist vier- bis fünfmal so viel, als für ein Marsch- oder SomXBer»

lager von ft bis ii.i t>ir <'[:><' Ij'r'^nu i^nthi-r ist. Die AH'iHtikcr waren nach

Caesar Abkömiuliug«; von GOÜÜ Ciiuheia und Teutonen, die bei deren Zuge,

«mn Sehntse des Gepiekea hier nirttckgebtteben waren. Er spricht Ton

60000 Aduatikem; die können nicht, wie Napoleon meint, auf der Cita-

de!1c H:nim jjrhabt liabcn, wo Xapoloou dai^ Oppidum Adtiatica sucht

Au< h iia^ l'lateau von Kmbourg, südlich von Lütttch, wo von Co hausen
d«^ (

»i
piilnm vennuthet, entaprieht der Teiralnbeflcbreibunff Caesara nteht.

Es sei noch bemerkt, dans hei dtr Belagerung des römischen Lagers

durch diti Nervi iM-, C.ipsar B. G. V. 4.'J. dfr Rfeinl^otilf nls ciTics Breniistoflfh

ErwHbnung geschieht. Wenn die Nervier breaaeude Tltoakugeln in da»

Lager der BAmer warfen, ao waren daa wohl ana SfeeiiiltoUen und Thon
Stmuraiettgekttetete Kngehi, die vorher in Brand foaeM waran.

Sehaftfrhsiisoii.
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und
lu den letzten Jaliren löää und 1889 coucentrirte «icli die Thätig^

k«it dw bicsigea Proviiisi«lnwewD» oraebndich «uS drd gröNen Unter'

nebmvngttn. Die Amgrabnagen bei Pemmeni an der Mosel, welcbe

zum Absrhluf««! "^rhrncht wurden und über dif chi fiiisfiifirürhrr Bfrirht

demnttdifit crttcbeinen aoII, dienten der Auflieliung einer Reibe in den

ftüheren Orebnngen unklar gebliebener Einseinheiten, sowie der Anf-

decltnny von drei bisher noch nieht vntersuehten OebKnlidikeiten. fSne

dprsplben, welche zu wirthschnftliphrn Zwecken brmitzt worden r.n sein

scheint, enthielt in ihrer Weslecke einen kleinen Keller. Die beiden

«ndersin bedetttend grümeren QebKttde wmwi Wohnhftoser sdt mehreren

mit Eatriehböden veraehenen Bttvmen von nngteieher OrSsae, von denen

einer höchst wahrscheinlich ein Bndermim wnr. Leider ist die Erhaltung

des Ganzen keine gute mehr, indem das Mauerwerk durcluchnitüicb in

der Höhe der EstrichbSden Abgebrocken ist Diesoial kftmen im Yer-

hlltniae in den fHUieren Jahren wenige und meist stark ozydirt« Mttn-

xcn »um Vorschein, dafür aber cin^.elne intere=;snnte Fnndstücke wie

Bruciistücke von Armringen aus verscbiedeufarbigem Glan, Nudeln mit

mm TkeD hftbsA veraierten Kiipfen, ein lierliches Bttdchen, sowie der

gut modeUirta Arm einer grSsseren Figur ans Bronae.

Vom rfitniBchen T-ng^er bei Bonn v^nirdo in den GUrten der Rosen

tlialstrasse die Umfaaaungsmauer mit dem davor liegenden Wallgraben

wmigvlamimk und auf Huaeomskesten anf eine grSssne Strecke verfolgL

Dabei wurden vier Grabsehriften von Soldatoi der Legio I Uinervia und
zwei Blßckr mit Resten einer grossen monumentalen Inschrift zu Tage

gefordert, welche bereits in diesen Jahrbüchern Heft LXXXV, 6. 8511.

Hu« Beidmdbung geftmden haben. Auandeoi wuiden aowohl in der

Sfidwaat- als anch in der Nordwestecke des Lagern Theile grSsserer

GebMude constatirt, femer in der Mitte des Laf^ers anssor einer Strasse

die Reste von zwei grossen in gleicher Axe mit einander liegenden von

Kannten durelkzogenen Gebäuden ermittelt, von denen das rfaelnwirts

gelegene mit dem an dieser Stelle cn snchenden Prütorinm wahrscheinlicli
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in Verbindung zu brin<rrn i«t. Endlich gelang' es auch ein l«nggestreckte,s

GebHude aulzudecken, welches rechtwinkelig zu dem früher aufgefun-

denen, die Nordfronte entlang laufenden Abzugskanal liegt. Zahlreiche

Bruchstückß von Thonge,schirren, TerrasigillatagefHsscn mit Stempeln,

Howie Ziegel der Legio I Minervia waren die Funde, welche bei den

Grabungen gemacht w-unlen.

Interessante ErgebniKse lieferte die OfTenlcgung de» rüniischen

Lagers bei Grimmlinghausen oberhalb Ncusb, von welchem die nmsNen-

wciso zu Tage geförderten Ziegelstücke mit Stempelinschriften den Nach-

weis lieferteji, dass es als das von Tacitus an mehreren Stellen seiner

Historien erwUhnte Rönierlager der 6. und lO. Legion zu gelten hat.

Nachdem durch eine glückliche Conibination die Nordecke des Lagers

aufzufinden gelungen war, wurden zunächst die übrigen drei Ecken fe«t-

m.stellen versucht, dann an mehreren Stellen die Umfassungsmauer mit

dem sie begrenzenden Wallgraben und Theile der diesen begleitenden

WalLstrasse aufgedeckt. Sowohl in den abgerundeten Lagereeken als

auch in der Umfassungsmauer selbst fanden sich thurniartige Bauten,

welche vor die Umfassungsmauer vorspringend zur Vertheidigung der

Mauerlinie bestimmt waren. Auch die Form des westlichen Lagerthores

wurde festgestellt, welche.s sich als ein von zwei mUclitigen viereckigen

Thünnen flankirtes Dopj)eltlior erwies. Hinter der Umfassungsnmuer

erschien eine breite, dem inneren Umkreis der Umwallung folgende

Strasse, welche von einen» l.Häm unter der Oberflüclic liegenden 1,60 m
breiten Kanäle begleitet war. Die dann dem Inneren sich zuwendenden

Grabungen legten näch.st jener eben genannton Stras.sc drei grössere.

Kasernements bloss tnit durchschnittlich gleicher Eintheilung und einer

nach der Grösse wechselnden Zahl von Riluinen, welche durch Gassen

von einander getrennt sind. Nach der Mitte des Lagers hin und von

den oben erwUhnten Gebäulichkeiten durch einen grossen Platz und eine

die Breite des Lagers verfolgende Strasse getrennt, wurde eine bauliche

Anlage von grösseren Dim<'nsion«'n, welche in ihrem Innern einen von

einer SHulenhalle umgebenen, mit Estrich versehenen Hoft*aum umschliesst,

an dem ein prächtiger Saal mit anstossenden kleineren Rilumen lag, theil-

weise aufgedeckt, ebenso nordwestlich davon Theile eines iihnlichen nicht

minder atisgedehnten Gebäudes, I)«'r bis j«'tzt blossgelegtc Flügel des-

Belben enthHlt RHume bis zxi 32 m LHnge und 17 m Breite, welche von

breiten Corridoren, Hallen und Zimmern verschiedener Grösse umgeben

sind. Viele Münzen der besseren Kaiserzeit, und Gegenstände des alltÄg-

liehen Gebrauches wie Fibeln, Schnallen, Nadeln, Gefäl.sse und Griffe von

solchen, Schlüssel, sowie eine Bronzelampe mit Mondsichel am Griff und

eine kleine Statuette de« Mercur aus Bronze bilden da« ErtrÄgni.ss der

Grabtuigen an Einzelfnnden.

In Remagen wurden mehroro Gräber geöffnet, welche eine nicht
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nnbotrMchtliche Ausbeute an ITnu-n, Thnn^e»ciiirrfln uad von, CUm ein

hübsch««! FUUchcliDU uud eint^ Kupp« lieferUiu.

Vom den bei den Brdftrb«iien tlir don Neubau des Justisgebtiules

Auf dam AppeUhofplatse ssu Kdtll sn TNge g:etret«uc» SubHtruktionou

viiwr ffrÖRHeren baulichen Anlage au« römischer Zeit, \v*>l(lio nach dnn

luhlreicheii in de» MauertrUnuneru verarbeiteten Ziegeln mit di-m »Stentpcl

der L^{io XXX Ulpia vietrix wahncbeinlieb dieser Legi«»! ibrini Uraprimg

v»T(lnnkt, konnte der I>irektor EinBicht nehmen und in diesen Jahrbüchern

Hftt LXXXVII, S. 21 f. berichten. Die Fundstüt-k«' wurden vnn dt-r küni|^

liehen Uegieruug iu daukenttwerlluT VVei«e dem Miuenm überwiesen.

Dfe von Herrn Qeb.«Satih Sebaaffbavseit in der Torgeeehleht-

Hdietl Ani4iedlung zu Andernach fUr das MuHt-uiti ausgegrabenen Allei^

thümer, '»•"'i-lii-nd in künstlich bearbt-itctt'ii Thierknochen und zahlreichen

Steingerathfii der mauiiigfaehsteu Art sind, nachdem dcrüelbo ihre Ord-

luui^ beendet und lie in den Jahrbttebern LXXXVI, 8. tft. beeehrieben

bat, der pr&historischen Sammlung des Hvaeiuns einverleibt worden.

An Orabfiuulfii kKrm>ii iii.s Muneum stwei römische, der eine hu«!

Köhl, der andere aus Mehrum (Kr. Kuhrort), weich letzterer vier grosse

kenaegafltMe von edler Form nit reich venierten Henkeln, Beate einer

bronzeneu Schwertselieide^ einen SehildbniJiel und zwei Sdiüsscln aus Terra

sigiUata enthlilt, sowie das umfangreiche In\'entar friinklscber GrabstNtte.n

von Trippehulorf (Kr. Bonn) und Dattenberg (Kr. Neuwied), letsteres «Is

Geecbenk dee Herrn Wüh. Zerrat tn Küfai.

Aus dem sonstigen Zuwachs der Samnlnns seien noili hervor-

gehoben: an Steinsculpturen Theile eines grös-ieren mit Kcliffs »-tni iiinück-

ten Monumentes von Kalkstein, eine gut gearbeitete Gruppe aus Kalk-

alefn mit der DareteUnng einea eine Hlraehknh überwältigenden Löwen,

wek'Iio p:rn<we AehnUchkeit mit der auf der Heidenbw|r Oberstaufen-

ba^h ^'cfundt iuMi Skulptur hat (vj<-t. die Ausgrabungen des bist. Vereins

der Pfaie. Hpeier lb8*j. S. 42. Tat. XI. Fig. 8), eine prachtvolle omameu-
title Orabttme raM Deckel «ua Jurakalk, «tuuittek geftuiden in der Neu«

Stadt von Küln, ferner vier römische Votivaltttro des Hercules aus dem
Brohlthuli-, l>t'srliri. )>c,. Jalu l.. I.XXXIV. 8.72 und 83 ff., dif bei dor Nmi-

fassuug des HeiÜjniuia'iiN zu Tönniitstein gefundenen, dem Apollo und

den Nymphen ipeweihten Altllre, beschrieben ebenda S. fl6 IK, und eine

Matroneniuschritit aus Vettweis (vgl. Ihm, Jahrb. LXXXIU. S. 144 N. 2>3«),

sowie eine Reihe kielneier unbedeutender Fragmente von Iiischriftsteinen

meist sepulcraten Charakters. An MetaUgogenständeu : eine lö cm hohe

lügvr der VIeleria von ehemals vergoldeter Bvonse mit an etligeni Lanfb

VOrgeCetRtem linken Bein. Die erhobene Uechte, welche einen Kraux ge-

tragen zu hiiben scheint, ist jefcsüt über dem Handgelenk abgebrochen,

ebenso der Ge^^enM&nd, welchen sie in der gesenkten Liukeu hielt. Die

beiden WVM»^ der «ntere Thell der nttgel und. die linke obere Partie des

Jahrb. 4. Var. t. Altartlufr. ! »Mliil. LXZZU. M
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des KopfpR fehlen; dun Gesicht int bis isur Unkenntlichkeit zeretürt. Ein

Brnnzi'kttnnchen mit ATisf^ussschnabel, eine Büc-hHe mit chirurgischen In-

Ktruinenten, ein gro.sKer King' mit hervorMtehenden Knüpfen, zwei hübsche

Armrinjfe, zwei grosM' BronzescIiÜHHeln, eine reich verzierte SchiiHlle und

eine kleine Munchel huh Bronze. Kin rnnsHiver {goldener, bei Worringen

gefundener Fingerring mit der Darstellung der Minerva von vortrefl-

iicher Arbeit, welcher demnUchHt in die.seu Jahrbüchern genauer beschrie-

ben werden soll, zwei verzierte goldene Ohrgehänge, ein Armreif au»

dünnem Silberdrnht, von dejtsen hakenförmig umgebogenen binden das

eine in einen Schlangenkopf endigt, und eine kleine Scheibeulibula, in

deren vertieftem Felde eine ornamentirte, von einer dreifachen cordirteii

Umfa^fsung umrahmte dünne Goldplatt« »ich befindet, gefunden zu Kreuz-

nach. Aus Glas: ein In cm hohes elegantes Flacon, eine fragmentirte

Glaskuppe mit eingeschliffenen MedaillonH und ein verziertes Annband

aus dunkelbraunem (iliis. Aus Thon: eine kleine auf einer Kugel stehende

Victoria mit einem Palmzweige in der Rechten und eine Minerva mit

Si>eer und Schild; iMfide Figuren, welche von der Heidenmauer bei Kreuz-

nach stammen, entbehren des Kopfes; die 22 cm hohe Figur einer Venus

mit Amor zur Seite, eine Lampe in Gestalt eines Reiters und ein Gefftss

in der Form eines IH cm langen Fasses. Aus Bein endlich mehrere

achmale AufsteckkHmme und eine CoUektion verzierter Uaanmdeln und

Sclireibgriffel.

Ein aus dem Kloster Hoven bei Zülpich stammendes, 10 cm hohes,

mit Arabesken und Vögeln reich verziertes Salzfass von durchbrochener

Arbeit, Siegburger Fabrikikt, mit einem Einsätze von Blei zur Aufnahme

dea Salzes.

Die Münzsammlung erhielt einen starken Zuwachs durch zahlreich

im Römerlager bei (rrimmlinghausen gefundene Brnnzemünzen aus der

Kegierungszeit der Kaiser Nero, Vespasian und Domitian, unter denen

mehrere schöne Exemplare sich befinden. Femer eine gallische Gold-

münze, mehrere gut erhaltene Mittelerze des Germanicus, Nero und der

Faustina, einen Denar des Trajan und zwei Tuniosen des Kölner Erz^

bischofs Walram von Jülich.

Bonn. Klein.

2. Zwei Inschriften a^s Bonn. Im Anfang Mltrz dieses Jahres

Hess der Besitzer der hiesigen Eisfabrik, Herr Th. Schoppe, den Hofr«am

seiner Fabrikanlage in der Miiargassc aufa Neue pflastern. Bei dieser

Gelegenheit stiessen die Arbeiter auf einen ziemlich nahe unter dem
Boden liegenden grossen, stark bestossencn Block aus gelbem Sandstein,

welcher so morsch war, dass er beim Herausheben in zwei Stücke zer-

brach. Derselbe ist nur an der linken Kante einigennassen gxit erhalten,

sonst aber allenthnlben stark mitgenonunen; er hat eine Dicke von 22 cm
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und an d^r beHS«r erhalten.«!! Stelle eine Breite von 67 cm. Auf der

Vnrdf^rsfitc befind«'! sich in fpNmen 8Vi to» hohen Buchttaben die necii-

8tehf)ndi> Innrhritl eingelinucu

:

Der VrTticjitstru'li «It s L tiillt u'f^rade in oiurti Rrnch des St«'iues; iat

nlicr noch d«'utli(*li crliennlmr. Der iinrizouUü^itricli über dem Zahlzuieheil

I fat *o nfth«) an riAmdb« hemng^rttekt, dan ea di« Qeatait «Inmi T et^

halten hat. Der jetzt den Steinblock in zwei StÜL-ke spaltende Brach

foljft ^enau dem Vmiefilstrit h des mit T le^irt<»n E, -«n da«« der Hori-

aoDtJÜHtrich des T %ti gleichen Theiieu nut' beiden Bruchstücken üich be-

findet. Vom leisten X, irelcli«« bis hart an die Bandliaale des Steines

irerüekt ist, \M die nntiire HAlfte der ernten llastn durcll Abreiben Mr-
Stört, l'ohcr d<>r Znlit XXX stpht k<Mn Q«er>itrirh.

Wir haben oftenbar einen Le;rionxbnuHt<>in vor uns, der von einer

BethcIHgung' zweier Legionen an ivr Errfchtnnj; eine« Gebattdea im

alten Bonn berichtet. Und zwar sind dies, wenngleich keine Beinamen

mir näheren Rrstimmunfr derselben liinzujrHiifrt sind, r.wifclsolmc die

Leiste primn Mincrvia und die Legio tricesima l'lpia {gewesen. Denn

an die L^o prtuia Gkermanioa au denken Terbletet die grleicliseltiire Er-

wfthnnng der Lf^gio tricesima, welche bekanntlich erst dem Kaiser Traja-

nuK ihren Ursprung verdankt, während die cr.'^t^^^tianiitc Le;riovi nach

dem Jahre 70 u. Chr. uivbt mehr vorkommt und somit noch unter V'espa-

aian selbe» oder, wfe Boricberi (Oeuvres IV, 20S) meint« unter Domitian

eingegangen ist.

nadiircb, dass die» Le«rio XXX I'ipin in GeinftnHcJiaft mit der' ('rstfii

Legion hier erstrheint, iat zugleich der Zeitpunkt gegei»en, über den hinauf

wir die Erriclitiing der betrelTendien Baalichkeit nicht rück«i dttrfen,

nAmlich die Regierungszeit des Trajan. Für die entgegengeMetzte Rich-

tung liepi'ii die Vi rliHltnissf idcht so frünstifr, indem hier ein grösserer

Spiobraiuu gi*geben ist. Denn, soviel wir wissen, hat die 30. Legion hia

um Tierlen Jahrhundert n. Chr., wo nadi Heaopotanion Terl^^

wurde (Ammian. XVIII, 9, 3), hestttadig ihre Standquartiere am Nieder-

rhein j^t'habi. In Küln Huden wir sie, sei e-s gleichzeitig mit der Legio

XXli Primigenia oder nach ihr an eiuem Bau bcthciligt (Bonner Jalirb.

LXXZVII a ilä t\ der wahncheinlich unter Tr^an und Hadrian ent-

standet ist. ludesHen nach der Gleichmüssigkeit und der Gilt« der Buch-

stabenüüjre der neuen Jti-ichrift zu si ldle-^sen, scheint diese nicht jünger

ai« das zweite Jalu-htuidurt u. Chr. zu sein. Als die BausH'it des uüt ver-

einten' Srtfleu de» llannsehaften der Legio I Uinervia und der Legio

XXX Ulpia victrix aufgeführten Bonner GebAudes wffrde demnach da«

sweite Jahrhundert anzunchmon s^in.

Von grösserem Interesse uamcutlich für unsere Keuntuiss dm rft-
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miHchon Bonn wHr(> pa, wenn es möglich wirp, das GcbKade selbst, zu

dcHHfu HorHti'lltnig dif beiden Legfionen verwendet worden sind, Keinen

Clmraivter und vor allen Dingen »eine Laf»e innerhalb de« jetzig-en Bonn

zu ennitteln. I^eider fehlt jedoch für die Li»«un|jr diewr Frap» biNheran

jejflicher Anhaltspunkt. Denn weder jetut noch auch in früherer Zeit

Bind, howeit die Nachrichten reichen, an der Stelle, wo der BaUHtein aiu»-

g^egraben worden iHt, od«'r in deren nAchnter Nähe römiHche Fundamente

beobachtet worden. Wohl aber sind in einiger Entfernung davon, an

der F>ke der Maargasne und Ka.sernenHtraHtie im Jahre lüti^i bei dem
Neubau de» Hauses, in welchem die Bonner Privatbank augenblicklich

sich befindet, ausser Anticaglien verschiedener Art, rüuii.sche Ziegel,

Platten und GefUsse ') zum Vorschein gekommen, welche aber eher auf

das Vorhandensein von Orabstütten als von Baulichkeiten daselbst hin-

weisen, wie denn überhaupt in jenem Theile der Stadt Substruktionen

römischer OebHulichkeiten nicht nachweisbar sind. Es ist indeds Hoff-

nung vorhanden, dass die nüchste Zeit AufkiHrung bringen wirtl, indem

der Besitzer der Eisfabrik weitere Nachgrabungen in den Kellerräumen

seiner Fabrik, wo er rtimisches Mauerwerk vermuthet, in Aussicht ge-

stellt hat.

Diesem Funde schliesst sich ein anderer, ebenfalls dem Bereiche

des alten Bonn entstammender an, welcher ein nicht geringes Interesse

für den Alterthumsforscher haben dürfte. Beim Auswerfen des Grundes

für die Fundamentirung des Hauses Nr. M auf der für den aus der Stadt

Kommenden rechten Seite der nach Köln führenden ChausstSe kamen im

Oktober vorigen Jahres in einer Tiefe von 1', j Meter die Ueberrest«

eines römischen Gebttudes zu Tage. Von demselben wurde, da die An-

lage des Neubaues keine grössere Ausschachtung erforderte, bloss ein

5 m im Geviert umfassender Kaum aufgedeckt. Die Mauern desselben,

zu denen vorwiegend Tuffsteine Verwendung get\inden hatten, hatten,

so weit sie blo.ssgelegt wurden, durchschnittlich eine StHrke von 60 cm
und umschlossen einen ziemlich gut erhaltenen Estrichboden, welcher

eine Dicke von 45 cm aufwies. Beim Wegrilunien der Erdmassen, welche

denselben bedeckten, wurde zunHchst eine kleine 4Vs cm grosse Fibula

aus starkem Bronzedraht gefunden, der einen beinahe dreieckig gestal-

teten Kügol bildet und dessen Windungen die Federung bewerk.stelligeu.

Sodann lagen sowohl auf dem Boden zerstreut umher, als auch waren

vereinzelt im Mauerwerk eingemauert Ziegel niit dem Stempel der Legio I

Minervia theils mit, theils ohne den Zusatz P(ia) F(idelis), welche auf die

Bezi«>hung des GebHudes zu der genannten Legion offenkundig hindeuten.

An der südlichen, strassenwArts gelegeneu Ecke des Raumes wurde end-

1) Vgl. Krosch, Bonn. Jahrb. XXXIH/XXXIV S.a75, welcher jedoch

nur einen kleinen Bruchtheil der dortigen FuudstUcke beschrieben hat.
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Hdi »««wriMlb domlbflo ein viereddgvr, 2971 «n hohw und brailer,

sowie 27Vt cm dicker Stein aiw Trachyt hervorgehoben. Auf der Stirn-

seite zpfpt derselbe oben nm Kopfe drei scrfiRblHtterifrr Rofietten, nnter

denen in der Mitte »wei kleineru gleichartige »ich befinden, während am
FiiMe drei mit den 8tMe» naeli o1»en gekehrte EplMiiUltter angebraeht

sind. Sic bilden gleichsam die FänfiUKung für die auf dem daswlachm
befindlichen dreien iUiunc eingenx issclt« einzeilig« Inachrlfl:

Pv CLXXXX
F(ede8) centtun nonaginta.

Da der SU-in hart luu Hände der Maner eincM inif der Besatzung

den Lagert», wie die aufgeiundenen LegionKziegel darthuen, eng verbun-

denen Oebittdes m Tnge gefltrdert worden ifll^ w» Bcheint er nneb nnr
mit denif^elben in Beziehung gebracht werden zu können. Er wird aino

dazu gedient haben, dm nach Füsson ab^cKteckten Raum des Bauwerken

zu bezeichnen, resp. dessen Begrenzung genau zu bestimmen. Wir lernen

demnnch ans wiMrem Steine, dus im sweitcn Jnbtbundert n. Chr^ nitf

dM die guten und eleganten RolinTt/.üge hinweisen, von Soldaten da« in

Rede atelicnde Oebtnde Aueeerbaib de» Lagers aufgeführt worden ist.

J osef Klein.

3. Bonn. Bei Gelegenheit der Kaualbautfu in der Kölnslrasse hier-

aetbflt wurden mehrfach BrudMtQcke gromer Amphoren, namentlich Hals'

«tacke mit aum Tkett noch erbaltenett Ifenkeln* von denen jedoch keiner

(inen Sfcmpcl enthielt, p'efundon, ferner Scherben von einhenkeligen

ThonkrUgen, Tiegeln und Duckein von Urnen aus gewöhnlichem weissem

Thon. Von Dronae und Olaa fand aleh nicht«, wie mi# aufm^ Befirageo

einer der Arbeiter mittheilte. Der Umstand, daaa die Thongeaehirre nicht

ervt lieiiii Auswerfen des Ortind mid Bodens zerschla^reii worden .sind,

»ondem Hieb schon in dem trümmerhaften Zustande in der Erde vorge-

Amden h«i>en, macht e» wahndidnlich, daae rie mit angelkhrenen Schutt*

maasen von einer anderen Stelle dea rttmlachen Bonn hierhin verbracht

werden .sind. Die einzipe Münze, welctie meinen Wi.sseiii» zum Vorscliein

kam, war eine Htark abgescheuerte Klciubronxe des Probus mit Fides

mllitum auf dem Revers. Klein.

4. Zum VerstHudnisa von Haus Bürgel. Ueber das im He-

gieirungabeairke Dflaietdorf, Gemeinde Monheim« Bfi^^enneiaterel Baum-

iMTgr südlich der Eisenbahnstation Benrath, unweit de^ Orte« Urdenbach,

ehemalft auf der linken Rheinseite gelej^'^ene Hihih Bilr^rel ist im Laufe der

Jahre Mancherlei mitgetheiit worden, was zum l'hcil einer Berichtigung

und ErgMnaung bedarf.

1. So sagt Oberstlleutcnant Schmitt in seinem Nachtrage vom
Jahre I«89 (B. J. U. Sl, 8. dl), Bürgel aei ein »siemlich regelmiaaigeB Vier«
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eck von 98 hin 100 Schritt Suitvitlün^re und mit abgerundeten Ecken."

A. Rein (Haus Bürgel. CrcfrJd 185Ö. S. 34) kennt da«!>elbe ebpnfnÜH als

^Viereck* (von 207 zn 195 Fussi. In Wirkliclikoit »pringt jedoch im Ver-

gleich zu der tiüdÖKliichen, die hiidw-eHtiiche UmfatMungbiuauerecke etwa

38 Soliritle nach Nordwesten zurück. Diese« Zurücksetzen beginnt an

dem westlichen Pfeiler des, in der Mitte der Südseite angebrachten Theres.

Die ganze Befestigung gewinnt dadurch mehr die Umrisse von Caesars
Marschlager an der ^Visn« uud von tU'r ol^rhalb Küln gelegenen ^Vlte-

burger Befestigung. .

2. Die über Haus Bürgel erschienenen Bericht« beTÜcksichtigen

die Thore dieser Anlage entweder gar nicht, oder sie sprechen nur von

dem an der Nordflanke der Tmla-ssung gelegenen Eingänge. Nun l>e-

findet sich aber diesem gegenüber, an der Südseite ein zweites Thor und

ungefähr gegenüber der Mitt«' des Abstandes diewr beiilen Anlagen, an

der Ostseite des Castells habe ich die Nordhälfte eines dritt«-n Theres ge-

funden. Es ist deshalb nicht unwahrscheinlich, dahs <ler letztgenannten

Stelle westlich gegenüber ein vierte« Thor geJe^ren hat.

3. Uebfr die architektonische Anlage des Nord- und des Wesltliores

— falls ein solches überhaupt vnrhanden war — lilsst sich ohne archäo-

logische Aufdeckung «les diese umgebenden Erdbodens nichts .vigen.

Da« Ostthor hingegen stellt sich als glatte, oben -orgniltig überwölbte

Maueröffnung vor. Ganz anders i.st die Idee, welche dem Baue des Süd-

thores zu Orunde gelegt wurde. Die ö.stliche Ilillfte der Südmauer liegt,

so weit sich ohne Winkelkreuz .scliliessen iH^st, im rechten Winke! zu der

Ostmauer; das Weststück dieser östlichen Hälfte der SU<hnauer begrenzt

ohne jede Zuthat .die rechte S^'ite der 2,15 m weiten Eingangsöfl'inmg.

Die westliche, also linke Tliors<'ite, welche dieOstgn-nz«' der z\l^ück^pringen•

den Mauerlinie bildet, i.nt circa vier Schritte weiter nach AuNsen gerichtet

als die rechte S<*ite des Eingang«>s und biegt sich dann nach der Tlior-

ölTiiung mit einem schweren, tliurmartigen Pfeiler hakenförmig «-inwärtM.

Es ist das also die von Hygin (c. 55) beschriebetie römische Tlifiranlage,

der zu Folge die Eintretenden inniu'r ungedeckt waren un«l die in gerader

Richtung Ilerankommendeti ausgeschlossen wurden. Wie das beschrie-

bene Zurückspringen einer Mauerflankenseite, so findi't sich auch dies«

Vorkehning bei dem Caesarischen Marschlager Onliiens und wir .sehen

sie hier im Rlieinlande bei dem Nordthore di-r Alteburger Befestigung,

allerdings in beiden letzteren Fällen nur in dem Grundri.sbe, wohingegen
uns das BürgeJer Südthor den AuHtau in schöner Erhaltung vorMellt. E«

ist dies eine für das Verständniss älterer Militärarchitektur sehr wichtige

Thatsache.

4. Die Technik der Umfassungsmauern von Haus Bürgel ist durch-

aus nicht rohes (lusswerk zu nennen. Diejj wird man aber nach den Mit-

theilungen des Obcrstlicutenani Schmitt (Jahrb. &1, 90 uud 7, 145) und
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Sfiäterer Arbeiten verHucht zu giuubea ; auch i&sat t»ie nicht zu, schon allein

ihrer ««llwt wegen «of die frknklBehe Zeit cn schlicMeB. An dea wenigen

ftülleiit wo 41« Maser Ihre «nprilngKehe Änlaire Migt, tei «ie gen«« eo

beschaffen v<-if dfps Vitniv TT, 8 als hczt'irliiK'iKle rrirni-ifht' Technik an-

gibt: c» sind Kucrst die'Futtermauern (fronten) aus BrohltluUer Tuff hoch

•nllrefllhrt werden. Darauf bat man den uitdercn hebtai Benm mit

allerlei serbroebenen Steinen und lidrtel mtqgeflittt Es entstanden ao

in diesem Mauerwerke drei Rinden fcnist.iel. Die hciden FiUtennaiiprn

bildeten «wei und die mitttero Fülle (tRctura) wurde zur dritten Kinde.

Auf Hau« Bürgel sind die beiden, der Wittenuigr i&uujk*iit»t Muii^ct^ut g^u-

weeenen flroncee en den melilen Stellen seret4lrt Nvr an eiiiig;ea Ponkten,

wie bciepielHwelse an dein OsteinjranfTKreHtv sind sie erhallen. Diet>e ihrer

HuflHeren Bekleidung nicht beraubten Mauertheiie, die iwbr »auber auf-

gebaut sind, ragen auch vor den abgeacbAlten bervor. Wae iieit alflo

bei Mcbtiger Beridittgan^ ab Gnesaiauw vomtelUe, irt In Wlrkltelikeit

nur die Fnetnrn, F.k dnrf anch nicht nn dn> FrHnkisehe erinnern, wenn

wir in dem Fttilwerk fau8tgT08^«> Kipselhteim- finden; denn die Römer

benntsten diese gern, wie durch Vitruv I. Ii, c. 8 und L VI, c. 14 feat»

aleht und tbalBlchlldi dnreb die reiche Answaiil von Onanaaiiera des

Standln^'erH von Novaesinin nat'h;:cw-iosen ist.

Auch nms» ich hervorliebcn, <la«8 sie Ii i\n nnHciiciniich restaurirten

Theilejt der Bürgdcr Unifiu>«uiig alierding» La^cn von Backsteinen finden;

allein diese sind «telienwelae fwrprflUti^ in drei Lagen tuid swar «o an-

geordnet, da>> zwei I.n^cn Tnff mit einer I.nfre Barksfeine ahweehsehi,

Da» gebrannte Materini sM*i^t uns den äcliteii römiMcheu Ziegel, wie er

snm Abdecken des DacJieH, für die AnInge von Kanälen, mm Anfbau
von Manem, als FiUlwerk und ale Statwnen der EulrlcbbSden bcniilat

wurde: er ist niclit mit «h n Backsteinen an der Arcade von St. Cftcilien

zu Köln und den nii dem alteren Theile dea Bonner MtiUistera ange-

brachten, miuelalteriichcn su verwechseln.

h. Von hohem Interesse sind swfi an der Südseite der Bflrgder

VmfaK.<innp- uni^ehrachte Fenster- oder BogenwIiiessscIiarK n. Wir H< hen

hier in einem gröüKern AbKtande zwei 40 cm tiefe, i» groase Nischen,

wdehe oben durch einen 10 cm breiten Uolzbalken abgeschlossen sind.

In einer Hdhe von 88 cm von dem miteren Bande jeder Nisebe sind iwei

in m hohe und fvl tni lireite reeht winkelige OffTininfren angebracht, die

durch eine 25 cm breite Mauer von einander getrennt werden. In der

redMea «nd der linken Seite der Nische siebt man noch awei Maner-

dusekbriMie von 18 bto 40 em Hübe nnd 18 bis S6 cm Breifee. Audi diese

Anlage kann d^u-i Vm-iflndniss der alten Militilranhitektur ;>ehr dienlich

sein. Eine ganz Ähnliche Eintheilung findet sich an dem vor dem Neusser

ZoUthore befindlichen, nach der von mir bei i beschrielMMieo Maner»-.

tedwllt anllBfelNMilen Umrassnagsmatter. Dieselbe Isl nach der Avfeiiir
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anderfol^ der vrntchie^enen auf hiMtoriticheui Wege datirbaren Neuüver

UmfassungsmaaciTPste in die spätrömische Zeit zu betzen uud etwa dem
Julian zuzufK-h reiben (vgl. Jahrb. d. Verein» v. Aitenhumsfr. H. 81, S. 227).

6. Nach Schneider (Jahrb. 60, S. 11) hatte man früher aumterhalb

des Castelbereichcü keine Spur von AlterthümerA gefunden. Jetzt nind

jedoch, wie mir der jetzige Pächter von Bürgel, Herr Gejneindevorsteher

Schmitz, fcagl, in westlicher Nähe des Hofes Fundamente zum VorKchein

gekommen. Auch int zwischen dem ÖHtlichen Thorreate. und dem be-

schriebenen Thurme in nächster Nfthe de« letzteren bei der Anlage einer

MiBtgnibe da« Fundament einer kreisrunden Bauaninge aufgedeckt wor-

den. f>b die»rH römisch und ob die erstgenannten Mauerzüge von dem
gleichnamigen Orte Bürgel herrühren, der urkundlich nachweisbar ist

und nach Rein (Haus Bürgel S. 10) nu der Wcatseit« des Oute« lag,

mose eine Ausgrabung entscheiden.

7. Den von Rein (a. a. O.) genannten oberen Stein einer „römi-

schen" Handmühle habe ich gesehen. Derselbe besteht aus Basaltlava,

hat einen Durchraeaser von 28 cm und eine Dicke von 10 cm ; von letz-

terem Maasse gehören 5 cm der gerade aufsteigenden unteren Platte,

die übrigen 5 cm dem sich verjüngenden oberen Theile an. Die Form-

gebung ist sehr roh und lässt es sehr zweifelhaft erscheinen, ob wir es

hier überhaupt mit einer römischen Arbeit zu thun haben; der Gegen-

stand kann vielleicht frHnkisch sein.

8. Unter den im Garten vor dem N'ordthore aufgestellten Alter-

thümem entdeckte ich eine Steinplatte aus Jurakalk. Dieselbe ist 9 cm
dick, oben 27'/2 und unten 24 cm breit; sie ent^^pricht also der sich nach

dem Fussende verjüngenden Form eines fränkischen KindersargdeckeJs.

Die obere Flüche ist mit einem eingefurchten, glatten Saume verwhen.

Derselbe dient als Umrahmung einer ebenfalls durch cingefurchte Linien

hergestellten Kreuzstandarte, wie wir solche in der Hand byzantinischer

Kaiser sehen. Man denke an einen unten breit ausladenden Stab von un-

gefähr 30 cm Länge. Das schmälere, obere Ende erweitert sich plötzlich

zu einem 28 cm grossen, der Form unseres eisernen Ehren-Kreuzes ent-

sprechenden Kreuze, dessen vier gleichseitig lange Arme von ihrem ge-

meinsamen Mittelpunkte aus sich bedeutend erbreitem. Das« wir e« hier

mit einem frühmittelalterlichen Gegenstande zu thun haben, ist zweifel-

los. Es beweist derselbe, da.ss an der, allerdings nirgendwo näher ange-

gebenen Fundstelle, wahrscheinlich auf Haus Bürgel in so früher Zeit

schon Christen begraben worden sind und er macht es sehr wahrschein-

lich, dasfl Bürgel in der fränkischen Zeit bewohnt war. Wenn daher

Brosius von „unterschiedlichen Sarkophagen'' redet, die man bei Haus
Bürgel gefunden habe, so sind diese nicht, wie Rein (Haus Bürgel S. 34

u. f.) für wahrscheinlich hielt, auf die Burgeier Matronensteine zurückzu-

führen, sondern wir haben den Worten Brosii Glauben zu schenken,



IGiodlaB. 817

«iMlNin •OS rmüegmAem Fude jedoch, (ia«t» jene 8irge wenigitoii«

nkiht «tte rövfMb, viettefoht sogar skmmtikh flntnkiMli wäre».

9. Die von Rein besprochenen Inschriften von Haus Biirjrol. uiivn-

licb die an der westlichen Giebelwand der Kirche befindliche, die im

6«rt«D «a der Steinpyramide angebrachten uttd der Votlvstein nebea

den öflUieben Thorpfeiler eiad hente aoch alle dort vorhanden. Dans

je<loch tV:i"^f' J^teine ohne alle Sculpturzierathen sind, wie IJein (a. a. O.

S. 43; au^bt und an den cio^eoiaaertcu SuiusnUttcben keine vorbanden

gvwt&m» Bildmase yenauttien iaMen, beruht auf IrrtliniD. Der im Garten

vernuinerte, den »Matronf« Attfaninlnui* gewidmete Stein neigt an der

freig-elefrten Unken SeitenflÄche den bekannten Zwri;^ orter Rmini nnd

die übrigen ötdne laiwen, weil ihre SeitenÜAcheu vermauert sind, nicht

erkennen, ob dort V«nienuigen*angebrociit wanm.
IOl Gegen die Angabe von Oberrtlientenaut Seiiniitt (Bonner

Jahrb. VIT. S. 14Ji\ es Ncien AltXre vorhanden, welche theil'! schon aus

der Füllung ausgebrochen, theil« noch in die«cr sichtbar, luigt Kein
(Hau Bürgel), er habe Jene Denkniter nl^t wahrnehmen lUfnnen. Man
habe nur den tm Garten de« Gute* anfgeatellten Stdn wirldieh anw der

Ibuer prezop-en. die beiden anderen Inschriften hinfri -^en seien seit illterer

Zeit eingemauert gewesen. £» ist in der That sehr wichtig jtu wissen, ob

der Stein ,aU8 der Maner in einer Weise gezogen worden ist, dass man
darauB auf einen eehon bei der EMchtnng der Ilaner benutzten Votiv-

stein schlieHsen knnn. Ea i>( das aber offenbar nieht heachfet worden;

dieebeaügliche Schlüsse sind jedeutntls nicht erlaubt. Wie vielmehr der

Stein in der Mauer gesessen haben kann, liisst ein von mir an der Ost-

aeite der UmfiMsong vorgefundener Votivstein erkennen, den Rein Uber«

sehen hat. Derselbe ist 73 cm lang und 21 cm dick und zeigt auf der

aus der Mauer herausragenden FIttche einen Baum, der ganz mit dem
Bilde übereinstimmt, das wir auf derselben Seite des Votivsteines sehen,

der im Garten anfgestellt iet. Sehr beseSehnend tat die Umgebung dieees

Votivdenkmales insofern, als sich dadurch zeigt, dass diese römische

Arbeit nur im spaten Mittelalter hier vermauert worden nein kann. Die-

selbe befindet sich nämlich unter den Bausteinen, weiche xur Vermauerung

des Oettbereingaagee bemitst worden eind. Dieee Steine sind nnm Thetl

Tuffsteine, ztun Theil und zwar speciell die Umgebung des Steines: jene

bekannten grossen .spüTmiftelaltcrlichen Bauzicgcl. Von einem Steine,

welcher etwa ai» Bau- oder Fiillwerk-Stcin der Älteren Mauer benutzt

worden kt, kann Uer also kdne Rede eetn.

11. Einen weitern Votivstein, der bisher der Forschung zu ent-

gehen wusste, entdeckte ich vennauert an der inneren weltlichen Seite

des Nordthores, in der Höhe des den Matronis Alagabiabus gewidmeten

Mnidtten Stainoe. Derselbe war fir&her durch die, gegen die UnDRSBOngB-

maner anleimende fWimtede liedeckt. Der obere Theil fehlt Wr aeben
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rUkmAr auf der 43 cm breiten, von schönem, hervorragendem Profite

nnten und an den Seiten eingefriedigten vorderen Flüche die darch-

schnittlich in 5 cm grossen Buchstaben, in edlen Formen gemeisselte In-

schrift:

L I S

VICTORINVS
>LEG • VJ • VIC pD
PRO VEXL El VS
ETPROSE-V-S-LM

Man könnte beim Leocn der von Rein besprochenen Bürgcler In-

schriften leicht geneigt jwin, da» von Rein (Haua Bürgel) besprochene

„angenhcheiniich von einem Matronsteine winkelrecht abgehauene Brueh-

btück^ alft oberen Tlieil uiiM-rer Inschrift zu betrachten. In der That zeigt

dab-Mjlbe die Aut>g;inge von drei Zeilen, nüniJis NIS BVS
,
ANvS- sodass

also etwa zu lei>eu wAre: Matro iiih! Aufaniai.bUb) . . Mainmili(anu8) Vic-

torinus u. H. w. Dennoch i»t an die ZuNaiuniengehörigkeit der betreffen*

den 8ttic-ke inxofeni nicht zu denken, als das Reiu'M.-he Brucht^tück,

welchen noch erhalten int, au^ Jurakalk hebtelit und bedeutend kleinere

Buchstaben zeigt, während der von mir entdeckte Altar aus dem be-

kannten tertiären Liedbergcr Sandstein und zwar aus der auch geolo-

gisch alH .Hauhtein' bekannten Art desselben geniei»«elt i.st. Jedenfalls

beweiHt dieser Altar, lalln dern-lb«' wirklich zu Haus Bürgel errichtet

worden ist, wogegen sieh kein Grund vorbringen iHsst, dass dieses Castell

bereits zwischen 70 und 120, also in der Zeit bestanden hat, als die 6. Le-

gion ani Ni«'derrliein weilte. F-s würde in diesem Falle neben dem Staud-

lagi-r der i>. Legion, dem von Novne.siuni nämlich, b<-standen haben und

war damals vielleicht von einer Vexilatio dieser Heeresabtlieilung besetzt.

Ob nun ab<'r die älteren, jetzt noch sichtbaren, wie ich nachgewiesen

liabe mit der römiM-hen Technik nlU'rdings übereinstinnnend*>n Bürgeler

.Mauerresle, insbesondere das ganz nach romisclMMii .Muster ausgeführte,

so »ehr lehrreiche Südthor und die interessanten Doppelfenster wirklich

noch aus jener Frühzeit stannuen oder aber ob sie einer späteren römi-

schen oder, wie I'rof. Schneider glaubt, einer fränkischen Wiederher-

stellung zuzuschreiben sind, wage ich nach dem mir gegenwärtig zugäng-

lichen archäologischen Materiale ohne Ausgrabung nicht zxi entschei-

den. Bis jetzt ist jedenfalls ein Beweis für den römischen ebensowenig

als ein solcher für den fränkischen Ursprung von Bürgel erbracht worden.

Constautin Koencn.

5. Das Vcrhältniss der Alteburg zu den Römeriagern
und den einheimischen Orten von Köln, Bonn und Neuss.

Die oberhalb Köln gelegene Befestigung Alteburg hat, seitdem man sich
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ntther mit disr Geachicbte anscrer Rhriuischen Metropole befasHte, das

JutarMW) wetterer Kreise auf »eh gelenkt (hmenlbauiiüt ft. D. W«lf,

velcht r ihre Umtnauerung aufdecken liess, km daher durch die Uer-

ausffaht" «iner b<>Kondtiren Schrift über ditscn Gfp-cnKtand, „Kantdl Alte-

burg bei Köln" (Köln 18»9), »ur Erfüllung ciucs Wunsche«, den wohl

uuukeber Attarthutasfoneber im Heraen trag. Um aiwh ttbnr die Kreise

der Fachgenowien hinaus duH Intereiige fUr dlem Oertildikeit in bcU'bca,

bcrichN'tc Wolf auch nocl» in dir ersten Morgena«sgrah<» vf>n Nr. 148

der kölnischen Zeitung" (äO. Mai 1090) über da.s Uemndcue. In

Mden Arbeitan kenimt der Verfefleer so Vei^ddiungen der Altelnnrg

mit den Rdmcriagern und den einheimischen Orti'n von KSlXk, Bonn und

Neaxf. T>» hat »ich aber Manches ein^resthliilien, was auch eine

andere Auffassung, al« die von Wolf geäusserte, zuitUst. Dos VerhältnüMi

der AlCebwry ma den Le^etutwlnlerlasem «nd den etshefaiiiecheii Oitea

von Beon, KBin und Neune wird dadmreb besondere Berttckriobligaiijr

finden.

Die Altebur^, no glaubt der Verfasuer, .sei (Uh zum Ueberwintem

»woier Legionen bentimmi gewesene nnirastische Leglonsleger von KlUn,

hervorgegangen «ns der Eefnrtigunir, welche J. Oesar bei seinem

zweiten Rfieiiulber^nTi;r(* ziir ^^ichernn^r der Jänterlnssenen Urflrke atn

Ufer des Stromes anlegte; doch s<*i Me, nls Köln im Jahre öO n. Chr.

Colonierecbt erliielt, als Legioiishiger aufgegeben worden, habe Jedoch

als ReddeuK der Statthalter fortlmisanden. Man miisse sie auch als das

„I^ager in Cnloni« Aprriiiphieusi" nnsehen, wo sich im Jahre 70 Vitelliua

befand, als die Legionen ihn üuui Kaiser ausriefen. Das, abgewandt

vom Bhein, auf d<v Htflie des Terrains angetrolTeno SBdwestthor be-

trachtet Wolf als die Porta Praetoria, wälirend die Porta Dedmana an

der tiefsten Lager^Jtelto. rlii ht am Rdeinnfer, nach Osten hin ziiin feiinl-

licheu Geruiaueulande geschaut habe. Ein siidwestlich neb4-n dem Deci-

manus - Maxiimis, mitten anf dem Cardo Mazimus {^felexenes rilmisdics

GebAudu ist nach \Voir das fraetorinm de* Legionslagei-s un«l eine In

Vcrfolgun}? der Südtlauke der Altebur;;-, lü7 m rtnrdlirlt der lU festiij-tin'^

im Rbeiniitrouiti gefundene Steiuanbttufung bringt Wolf mit der Caesa-

liodien BrScke In Besiehnng. Die die OrDsse des vermeintlichen Winter-

lagers für zwei Legionen um das Do|)peIte übertrefTenden beiden, jedes

nur für eine Legion bestimmt gewcfienen WiTif orlager von Nnvnesiiirn tiiul

Bonna tsollen keine Legionsl^cr, soudem „civitates uiuratae" sein, wie

ii« Vegntitti III» 8 anführt Es hllttem in denselben die betreffenden

L<«ion«B ihr Winterquartier gehabt. Ammianus Marcel linns XVHL
c. 2 nenne diepe Civitatcs Novaesinm und B<»nna. Rie^elhen Meien im

8. Jalirhaadert von den Normannen zerstört worden lud man bab« dann,

unten der alten Anlagen, die deutsehen Studie Bonn «nd Neuss auf<

gebaut
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Ks ist nun zwar eine bekannte Thatsnche, dass bereit« vor der

römischen Besitjtnahme Galliens sich am Kheine g'alÜHche Ortschaften be-

fnnd»'n haben; den Le^onen der ersten Kaiserzeit wie« man jedoch wohl nur

ausnahrnKwcise innerhalb, Hondeni in der Keppel ausserhalb solcher bürger-

lichen N'iederiassunpen Quartiere an, uro sie, wie Veg'etios I, 3 eajft,

,fem zu halten von den Reizmitteln der Stadt; damit auf diese Weise

ihre Korper- und Geisteskraft zunehme.* Dasselbe bezeugt Herodian

bist. III, 14, dann Tacitus, Annal. IV, 2 und Isidor, Etymologiarum 9.

Erst im 4. Jahrhundert scheint man von diewr Regel abgewichen zu sein;

denn Zosimu.s (Hist. II, 34) wirft Constantin II. vor, er habe die Keime
zum Verderben d«'s römischen Reiches gepflanzt, weil er die Soldaten

in die Stil«lte verlegte, wo sie durch Schau.Hpicle und Wollust verweich-

licht worden seien. Da erst entstanden wohl die von Vegetius III, 8

genannten Winterquartiere der ummauerten StÄdte (civitates muratae).

Das Standlager von Novaesium hat jedoch Ziegel der 16. und der 6. Le-

gion aufzuweisen. Die erstere lag von circa 50 bis 70 in genanntem

Lager, die zweite von 70 bis gegen 120 n. Chr. Dann finden sich Ziegel

nur von einer vexillatio des exercitus Germaniae inferioris, die nicht

über die Zeit Constantin II. hinaus dort verblieb. Von einer spÄteren

Besatzung fehlt überhaupt jedwede Spur. Dass in den Orten Novaesium

und Bonna die dortigen Lager sich befanden, dafür fehlen uns jede

historische Nachrichten. Bei Tacitus Uist. IV, 20 ist nur von dem in

Eile zusammengebrachten Haufen von Landvolk und Marketendern die

Rede, welche aus den Thoren d»'s Standlagers von Bonn die von Mains

anrückenden Batavercoh orten empfangen. Es ist nirgendwo gesagt,

diese nicht militürüsche Bevölkerung habe in einem Stadtlager ge-

wohnt. Wir haben es vielmehr mit einer im Notbfalle herangezoge-

nen Truppe zu thun. Die Canabae, in denen jene Marketender wohn-

ten, sind an der rechten Seite ausserhalb der Bonner Lagermaueni that-

sMchlich gefunden worden. An derselben Stelle ausserhalb der Neusscr

Lagermauem befindet sich di«- Lagernnsiedelung von Novaesium. Die

Lagcransiedelung von Vetera lag nach Tacitus (Hist. IV, 22) gleichfalls

ausserhalb des Lagers. In einem Berichte des Arrian, den dieser als

Statthalter von Cappadocien an Kaiser Hadrian über eine Inspections-

reise an den Küsten des schwarzen Meeres erstattete, wird eines dort

befindlichen Castelles gedacht, Früher bestand es nur aus einem Erd-

walle^ sowie aus hölzernen ThUrmen und zeigte einen doppelten Graben.

Jetst war es bereits durch einen soliden Bau von Bruchsteinen ersetzt

und die ausserhalb desselben, zwischen Castell und Flussufer liegenden

Wohnungen der Veteranen und Httndler, sowie der hier befindliche

Hafen wurden geschützt durch den Castellgn^aben, indem man diesen auf

eine Verfügung des Statthalters bis zum Ufer fortführte. Wemi daher
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nHi'li TjHjitus V, 22 kurz vor Endo (!<!< B.ntnvcrkricpc««, nachdem di«

btauälsj^er der Cohorten, Schwadroucu uud Lugiouon verbrauut uud ge-

«diMft v«r«n (Tm. HiiC IV, 91), «ich d«r rSniache FcMhnr CereBtiii

daamoch nach NoTmadum und Bonn» begibt, die Lsg«r m b«Bcheii,

welche man dort zur ITcberwintnrung' der Triti>pc'n «»nichfcte , tlann

sagt der 6erkht«rstAtt«r «ach djiinil nieJit, jeuu Miliiärqunrtierc stueu

in die blrgerlf^mi Orte NevMthiin «iid Boniiia gelegt wonlen. Die

Btoer baben TMmelir in. detaaelben Sinne von «eMrin Bonneniibiifl

(HiHt. IV, '20y. Bonnor I^agor, Lager zu Bonn und vnn drin I^npor

bei Neuss, NeuMscr Lager g««proch«n, wie wir heute uoch vou dem
^eVMer RBMeriager" oder dem „Lager Ten Meuw*' redm, wold wie-

send, dtt«i deeee etvn 80 Minuten obeihaU» Nenn lieBt.

Der im Lafror von N'nv!ip»lum dir incntfrischen Soldateu anredeode

Vooule (Tac. Utttt. IV, 58) vi-rweiüt ausdrücklich auf die tret'flicbe Neugier

LagertlBdung (eastra egregia) uud sagt: Uer lind WlUe Uli MniBin

nnd ZSfemafinitteL Voenle fleht »chlieMUeh dieeea Imgmr (eeitra) un*

pntwpihrt zn laweii; vnn ohu'm Orte iüt hirr keino Rcdr. Nach dfu

Resultaten der vom Bonner ProvinsteimUMSum vorgeiioutuieneu Auf-

deeknnfen dai Römerlegeni Ton Bonn ind von News entspricht dee

Gefundene den LegtarbeschreilNnigen -von PotjrUns, Beginns nnd von
nndfrfii n\tcn SchriflstrÜPrn; vnn oiner bürgerlichen Anlage iHt kein«

Bpur gefunden worden. AIli-rdingR muiu beachtet werden, dana j«no

Schrift«taller nur der Feldlager gcdealcen, während die Lager vou No-

VMstttoi und Bonn Winterli^fer waren. IMsm (SranafMiangen des B6-

miHchen Rriches haben daher f^össt»re Verli»l(nir*.se. Die viiizelnen Co-

borten übernachteten nicht mehr in einfachen Ledeneetten, aondern »io

sind in grossen hSlaeraen mit Steinunterbautt» veri»ebeneo KA»eru«a

einqnwtierfc Aber tri» im Felde, so leg«a »neb bier neeb die elnielnen

Zelt^enossrnschiiften in Hcihcn nclxMioinander; vor ihnen »eheu wir in

besonderen RKumen die Waffen, Riuiächst den Gn^tsen die LaMtthiere

antergebMebi. An der dem Lagerwalle zunächatt liegenden Seite . solcher

Xaeemen änd, wo im Etnppenleger nur gerHundgere Ledenelte standen,

nnrh rh--r Art des römischen Hhukos ein-rt riihtele OlTulcrswohtiun^ren auf-

getührU Der noch an der alteu PeMlagcrstelle, xwiticheu via priiicipaliH

und vi» qnlntan» errichtete Plate des Feldberm, im Feldlager uubodeutende

Seitenling» neigend, liat Im Winteriagev von Novaeaium monumentale

Oolotualbauten von 180 in anf7.nwci«t('n. Aua Allem, was sich bin jet/.t

Im Bonner und Neoaser Lager gvxeigt lint, <*p}\t hervor, daas Marach-

und^fittandiager hinaichtlich der Lagerordnung tai^ übereiutitituiaeii, da-

gegen in den GrUesenverhSltnissen der Oesammtanlage und daran Elasel-

betten wescntlii'ti verscliieden ^ind. Dasii daa vom Bonner Provin/ial-

mnseum in der Aufdecknng begriffene Legiou»lager von Neuss nur ein

solobee iat und gar keiuen ZiLsamuieuhang mit der vou Auuiiiau MarcelUu
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L ItiL c 3 getunuten Civiuta Novaeüium hat tmd dass erst die Neuerim*

gm ConMtMbM II. K«TaMi«iii «b dvUM ninr«!« svr TruppeaganilMm
••Hfl. 1-11 JuiUi-n kann, 7,ci^'.-ii auch die iin I^ag'erbfmcho angetroffenen

3lüitzen ajid GefXjwsohcrben. Bofindet sich doch unter der {jrossrn Mon^e
T«B GeMitückru, die orit denen der ertöten KaUcnseit beginnen und die

fibcrmoB sahlrelch« Geprilg« der Kaiaer Tctrieiu nad Vatetten «nlmi-

weisen lia^ien. auch vcrsehiedrn»» >fnnzrti von Coiist.iniin I. Reine von
einem der Nachfolper dipM'« Kaisers. i^enHo fehlen die GefaNKHcherbon

dieser Spitzelt. AImi j^erade au» den Jahren, in denen nach der Ui&torie

die CivUu Moyacaini bMteheii taiaMta, fimd «ich Im Standlager bei Orfni-

linghatuen kein Culturrest, fn war ohne Besatxuntir, ohne Verkehr, kurz, völlige

veHaKhen. ,Die leut<' Legion, welche in demselben lagerte, die VI. V'ictrix,

stand um 120 nach Chrijitu» in Britaunieu. In dun bald nach dieaer Zeit

vctfHrten VerMicbniiMni und ReiMbeMlmllnuigien endMint bei Nova«-

Hioni keine Legion, dahinfrt;rtii ilic Hi-zfii Imun;^ ,.ala''. Die Ziegel aua

den Cnitnrschichten dieser Epoche tragen auch nicht den Stempel einer

bestimmten Le^on, souderu den dea niederrheiuiacbeu Heeres überhaupt

(EX • GEB • IMF« ExercitaB Oermaala« Inferiorto) oder aber einer Abthei'

lung, vexUlatio, desselben. Diese m beint Conatantin II. in den ummauer-

ten Ort, civitas Novaesiom, gefithrt zu haben, der eigentliche Stadtreciite

nie besaeia, wie dia» auch Moinmaen annimmt. An der Stelle des bett-

tigen Netus sind anch sahtrdcbe Arttbera und In nmwIerbroebeMr Reiben*

folge auch römische Denkninlf spfUirer Zeit, uiiicr ilFesRn auch Gräber

mit r.ffliKsen ttiul Münzen aua der Zeil CooBtautiuj« 1. aufgedeckt worden.

E« wurden xwiiichen Clariascnatraase und Glockhammer auch Beste eines

Caalellea und blnter dieaen M« sun Obeithore die durdi OebMdefbndor
mente und andere römische Culturreste zu erkennenden Spuren der rö-

mischen Ortachaft gefunden. Im Bereiche des heutigen Neuss lagert auf

diesen Trümmorn der Römerzeit auch die Brandscliicht vom Jahre 881,

ab die NemauMtt den Ort einlecberten. Da» Lager bei Orinaaliai^

hauten zeigt davon keine Spur. Auf den römischen und fränkischen

f >rtsri>Ht«'n von Novaesium rrhoh sich das heutige Neuss, das mit dem

i^egionsiager von Novaesium nur insoweit lu scbaffeu hatte, als es sich

on deeaen MlUtllflMiiten das vonft^che, behauene Steinmalerial wep'

holte und zu Neubauten benutzte.

Das also naehweifilich für eine Legion als Standtinarfier ffastra)

eingerichtete Lager von Novaesium bildete ein Uechtcck von bli m Lünge

und 4B8 m Breite; es hat 94 ha FUlefacninhalt Demelben Inhalt aeigk

auch da« Bonner Legionilager, welches ebenfUlt nnr für eine Le^n
err{cht<>t war.

Die Dank der Energie des Oeneralmajors z. D. Wolf oberhalb

KBln an^^fldecfcten Urnfbanngsauniem der Allebnrg amaehlieoaea hto*

fegen einen FlilehenrauiB von 12 ha, ^eo nur die Btlfte dea für «ine
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I-fgion bestimmten RatJmt's, sio darf also nicht aüt (IAh KöJner Wiiitor-

Uger betrachtet wurden; denn di«j«eK war für »wei Le^ioueii bosliinint,

kOimt« dmh«r «iw* 48 ba Fllcheaiitfaalt hftb«». Daaielbe IxMtaiid in der

«nten Httltte dm ernten Jahrliundertn n. Chr. Die ffroHtn^ Ma:»«' der von

mir nuf der TriiminerHtätte von Altrburf,' fTPHamnirlten GefiiNiiuchurbcn

gehört jedoch in da» zweite und dritte Jaitrhundert n. Ctir., da« i»t also

•ine Zeit, in der dM KSiner LegionnUger au^egeben war. Wir wiwen
aus Tacltus Bist. I, 66 bestininit, dnHs dm niederrheinische Heer h<'reit8

im Jahre ß9 n. Chr. nusner der in IJonnn la^t riidrii I. I^>,<rion, der bei

Novaesiuni atationirten XYI. Legion und der Iwi Xanten lagx'nidcu V.

nnd XV. Legion keine Ldfion anftmweiMn hatte. Dass Altelmrg damals

kein Legtonslag^r war, erhellt ferner auch aua Taeituü Hint. I, 57. Hier

wird d«H \,i\'Xi'r dt>r I Lcj^ion hIh das nHchste oberluill) tU r ftinterhalb

Alt«burg befindlich gewesenen) agrippiuou»i«chen Colonie bezeichnet. Nach

dem anfldrtfckliclien Zengnine des genannten SehriftaleUera (lUst. IV, 80)

iflt nicht Altflbnrg, sondern da» Lager zu Bonn daH der L Legion. Von
Ii-tzt^jeiianntciii Orte au.s riickte der Lejrfit Fabius Valen« mit der ri< it>Tfi

der Legion und deu UiUfavölkern in die agrippinioche Colonie ein und

begribate den ViteiKni als Imperator. Wenn wir nnn am Saeton 8 er^

fahren, Vitelliu» habe, nachdem er die Lager betreten. Niemand eine

Bitt<' «J>jft'.sihiaf,'cii. iIhiiii kann iiiitt-r diese!» „ensfrn" nicht das daiiialfi

nicht vorhandene Kölner Lager einbegritten »ein. Wir crfaiuTn vielmehr

a«8 der ParaOeMdle bei Tadtns Bist I, 62, dass Yttellins an Anfang
Deoember 68 Niedergormanien tibwhaupt besuchte, die (vorhandenen)

Winterlager der Legionen sorgfHltlg besichtigte und die Interessen der

Lagerbetatsmigen fordert«.

Ifit der Anlage eines Legiooa- oder Cohorleniagera sdmmt anch die

Lage der Aiteburger BefeHtigung schwerlich llberetn, „Vor Aliem", so sagt

nftmlich Hygin (über de munitinnihiifi cnstrorum c. 57), „wird man darauf

achten tuiiaaeo, das» der Baum für eine Stra.sse au den S«ileu des Lagers

ToriMBdoB sei.* Ein selelier Raum fehlt aber bei der Alteborger Bheln«

flanldtt. War hier ein Thor vorhanden, so fKhirte divaca direkt in den

l?h«'iTisf rnm. AlteburfT liat also .M hcinhnr rineii für (K'u Kticin licslinunten

Zweck gehabt, augenscheinlich in dem biune der caetra navalta. Bei

dieser Vorstellnng findet auch die von Generalmajor Wolf im Rbfin vor

Alteburg 140 m vom Ufer flestgestelke geschichtete Steinnia«!«e andere

ErldMruii^'. Dies»- als Unda^rnit»;? von hülzcrncn Briickenjochen zu be-

trachten, befremdet, weil eine 8olcho wohl, wie bei dem Deutaer röiui*

sehen Brttekenkopfe, in der Aza der Bedostigung, atao in der Ver-

linganuig des Deeimanoa Hagen wftrde. Die Altebnrger SU'inresta alnjl

hlnR"e<feii mi df-r Vprlfing:eniii^ der strömanfwJtrts {relofreneu UmfaBHUngtt-

manerseit« l>eNtimmt worden. I)«-^ i^t eine Lage, welche der des Armes

(braeUttra) eines Bhdnhafens vpoi tus) euthpricht. In der Bctge) waren
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diese mit Banworken und 'riiürmiiu vlt8«>Iicu. Das zeig'eu deutlich die

HXfeii VOM Cftitunu-eliat' und von Östin. Bekannt iNt auch die UberauA

grossartige Fertijrkeit, welche die Könier in der Anlage von Molenbauten

be.sasspn. NaturffeinÄHs würde man den Raum zwischen jener gefundenen

SteinmasHe und der rmfassungsumuer — tnllH hier Steiue fehlen — durch

PfHhIe gegen den Stroniandrnni; gesichert haben. Das führt uns auf da»

im Jahre 15^1 verfa»Hte Ciediclit deH fahrenden Kölner UuchhAndlerK

Johann Hasseler. In demselben wird von einem am Rhein bei Köln ge-

legenen wunderlichen Baue, geredet, der innerhalb eines ZirkeiH hoher

Bliume (PfShle) errichtet ist. Eine solche Anla;;e erkllirt auch den der

Alteburg gegenüber vor dem Dorfe Poll g'eleffenen UfcreinHchnitt, der

unter dorn Namen „alter Rh«'in" bekannt ist. Engte man uMmlich den

Rhein auf der linken Seite um 140 m ein, dann nmsste er auf der rechten

Seite entsprechend erbreitert werden.

Während sich, wie g«*zeigt wurde, auch nicht eine historiBchc oder

.statistische Andeutung findet, für ein nach der Colonieerhebung- Kölns

bei Alteburg befindliches Cohort<'nlager, fehlt es nicht an Andeutungen,

welche auf eine Flottenstation zu »chliessen erlauben. So befiehlt 0er-

nianicu.s, im Winterlager „apud aram Ubiorum" befindlich, die Flotte

.solle den Rhein hinab nach Xanten fahren (Tacitus Ann. I. 45) und im

Jahre 70 n. Chr. beschützt der in der Colonia weilende Viteliius den

„praefectus classts Oermanicae". IMe Hauptmat^se der innerhalb der

Alteburg g^ftandeneii gestempelten römifichen Ziegel hat die Bezeichnung

C-fi P-F. Schon iMng^t ergänzt« Schuermanns (Korres])ondenzblatt

d. Westd. Zeitschr. Jahrg. VII, Ii? S. 260 u. Bull, des Comm. roy. d art et

d'archt'ologie) „classis Germanica pia fidelis", d. h. Germanische Flott»-,

die Fromme, Getreue. Auf eine diesbezügliche Anfrage theilt« mir auch

die in solchen Dingen maassgebende Autorität, Professor Th. Mommsen
in Charlottenburg mit, diese Leseweise sei „zweifellos richtig;

ein Cohortenlager könne daher an der Alteburg nicht ge-

sucht werden, wohl aber eine Station für die Rhein flotte."

Wichtig ist es, dass nach Rchuermanns (a. a. O.) die classis Gennanica

ihren auf den Alteburger Ziegeln aufgeprÄgti-n Beinamen „pia fidelis"

zwi.schen Trajan und Marc Aurelius, also in der Z«Mt erhielt, in welche

auch die Mehrzahl der Alteburger GefUssscherben gehört. Wolf glaubt,

da.ss auch ein in Köln gefundener Weihest<Mn des Jupiter, der von einem

PrHfecten der classis Germanica pia fidelis gesetzt ist, in Bezug stehe

auf Alteburg. Mit demselben Rechte darf man auch den in der Sala-

niagazlnstrasse zu Köln gefundenen Grabstein eines Untersteuemiannes

der deutjfchen Flotte mit den Alteburger Funden in ZuHamnienliang brin-

gen. Am bezeichnendsten ist jedenfalls der an der Alteburg gefundeue,

einem Steuermann«^ der Pro>inzialflotte von einem Sciiiffssuhreiber ge-



litecetlen.

«eiste GrftlMteiii, den J. Asbach (Bonner J«hrb. H. LXTI, S. 79} tn die

MIheate Kais«r7.eit setot.

Hat aber nun an der Altebtirj; Ht-hon seit der crstvn Kniserzeit

jene FloUcnstation bcsbiudcu, dann Hürdfii dii>. in der Nahe, näniiicti auf

ArnoldriiOh« und Im Bayen gnAmdenen Grabsteine Ton diiem Veteranen

und von einem Soldaten der zwanxig^tea, also der Lc^on, welche n>it

der ersten da.s Kiilner l.n^rcf bozn;r< n batt«-, nur beweisen, da«8 dort ein

I'outen dieser Heercsabtheilung xutionirt war. Oder aber dieüu Steine

rttbren von der Bemtnin^ der Flottenitation her, ivle auch ^ auf der

Alt4--burg ffefnndenen ZiegelBtenipel der XVI., der VI. und XXX. Leg^ion.

Bekannt «ind ja die Ziej^el, auf denen «icli neben di'r Bezeiclinung

C • ü • P • F die Worte EX • GlUl INF • oder aber LEG XXX eingedrückt

finden. Wir haben es eliea mit Denkmalen von Legioansoldateti an thun,

wcKIio /t'itwciliu' zur Flfttte abkomninmlirt wurden. So nennen atlch ztret

M&iiucer Inticbritten den Ktgniler le>;. XXii pr. p. f. optio navalioruni.

Ob der in der Altebur^ von Bau-Unteruehuter Ferdinand Bolzius

auffenommene Bau vieOeleht der de» PrKfeeten der IQieisfiotte iitp kann
erst « rknniit wcrtb ii, wem» ,iurlr die iil>ri;r<'n Theile innerhalb der Alte-

burger Mauern liurvlig'rrtben sind. TheoretiKch würde der Hauptbau

einer Befetitigung allerdings in der Axe derselben vor dem Schueidc-

punkt von cardo und ducimanui Hegen, wo in der Alteburf noch nicht

nnchpojrT'^ben wurde. nUn nieht ro wie da» von Wolf als PraeforiTini

betraci^tete Aiteburger GebHude, seitlich dieser Stelle. Es ist alno nicht

umrahrsobeinlieh, daas der eigentüehe Mittelbau der gansen Anlage,

«eteher im LegloBalager daa PMetorinra iat^ noch geftinden werden Icann.

Hiit man ein Reclit den von Wolf nnf der Altrhurp- hlnssfj-elcplen Thor-

anlageu die Namen der Le^^ontda^crtiiorc zu geben, 80 lA'ürdo nach dem
auüdrücldlchen Zeugnisa« dee Bvgintts (a. a. O. c SC) da« <ln der Linie

der Lageraxe) der Rheinflanke entgegenaetst liegende Thor als porta

deciniana bezeichnft wci-den TnüsKrii; dniii dieses li«'gt an der hörhstm

Stelle. Das dieacrn gegenüber errichtete Thor, die porta praetoria, welche

tum AusmarMh, also tn einer Flotteastation aum B^ieigen der Schilfe

benutat wurde, vttre ttberhaupt nicht im Westen, »endem am Bheln,

IMCb Osten, deni Feinde ^ejrejuiber zu snehen.

Befand sich nun aber au der AJteburg schon von der ersten Kaiser-

aeü ab bi* In die letale rümische Kaiseneit hinein eine Flottenstation,

dann kann an derselben Stelle unmSglich au gleicher Zeit das Kdlner

Lcfrinns!a«jer he.standen haben. Tacitu^ nennt d;if-s( !he zuerst und redet

(Ann. I, 39) von Geruiauicus, vor dem die Abgeordneten des S^'nati's er-

sehlenen seien „In Ära Ubiorum" und fügt hinan: „Itort übcirwiniem

iwet Legionen, die erste und die xwanüigHt«», .>san)nit den eben en>t aus-

pemnst orten Veteranen, die noch l>e.i der l'iiliiii- Iticihcn noüten." Denige-

mttsH kann das Küiuer Lager unmittelbar neben der Stelle zu suchen

JalirtL d. Vw. V. Allarilitfr. Im Bbalal. LXXXIX.
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Hcin, wo tcich die Ära Ubiortuii lH-t'tiiul. UiTgk hat IhtcUh (XnchlaKU in

den BonniT Jahrb. H. LXXXI, S. 117 ff.) (U'ii Nachweis {relii-ftTt, dnn-s

dieser Altar, dem Kaiwr Au{4;u><tus »-rriclitet, sich in dem l'bierorte be-

fand. Man habe daher den Ort („Oppidum Uliiorum") auch ^t>radezu

„Ära Ubiorum" {genannt. In diese» ()))piduin Ubiorum lührte im Jahre

fiO n. Chr. Af^rippina, um auch den bunde.sg^enüsäischen Nationen ihre.

Maclit zur Schau zu tragen, eine Colonie von Veteranen (Tacitus Ann.

XII, 27) und benannt« sie „Coionia Agrippinen.sis", neben welchem olH-

cieilen Titel in der ersten Zeit viellach auch noch der alte, „Ära Ubiorum"

oder „Ära Agrippinensis" gebraucht wurde. Innerhalb d«'s heutigen Köln

sind auch römische (Iräber gefunden worden, von denen zahlreiche, bis

in die Zeit des Kaiser Augustus, also bis in die der Exi.stenz des Kömer-

lagers hineinreichen. Diese Grilbor umschliesi^en nach den sorgfilltigsten

Forschungen von Düntzer OVestd. Zeitschrift. Jahrg. IV, I. S. 29— 4."$)

innerhalb des heutigen Köln einen von wihlreichen römischen Cultur-

resten durchsetzten Raum von ungellihr 51 bis 52 ha Flächeninhalt (vgl.

V. Veith, Winckelmann's-Progranun vom 9. Dee, 1885. S. 14). Derselbe

entspricht somit der Grösse eines Lagers für zwei Legionen, so dass die

genannten Cultiirreste, soweit sie augusteisch sind, recht wohl von dem
Lager und auch noch von der bei diesem gelegenen Ära Ubiorum her-

rühren können.

Die Reste dej) augustci.4chcn Lagers selbst sind aber dadurch noch

nicht nachgewiesen worden. Mau wird freilich bedenken müssen, dass

die bis zur Aufgabe des Kölner Legionslagers errichteten linksrheinischen

militärischen Anlagen aus dem Grunde, weil Rom beabsichtigte, etwa die

Elbe oder die Weser zur Grenzscheidc des römi.scheu Reiches zu

machen, mehr intermistischc Werke sind und als solche wahrscheinlich

nicht aus Stein, sondern aas Erde and Holz errichtet waren, daher

schwerlich in genügender Weise nachzuweisen sind. Die im Bereiche

des heutigen Köln genannte römische CulturresU- — mit Ausnahme
der Grilber — umschliessenden massiven Umfassungsmauern (vergl.

Mertz, Beiträge zur Feststellung der Lage und der jetzigen Beschaffen-

heit der Römermauern zu Köln; v. Veith, Festprogramm zur Winkel-

mannsfeier 1885) sind jedenfalls nicht als die des Winterlagers anzusehen.

Wir haben es hier vielmehr mit der Umfassung der Coionia zu thun.

Ob wir jedoch die Mauern von Köln vor \ins haben, deren Niederreissen

die Köln gegenüber, auf dem rechten Rheinufer wohnende germanische

Völkerschaft im Jahre 70 n. Chr. verlangte (Tac. Uist. IV, 64) oder aber,

ob di»'H4' zweifellos römischen Werke einer spUti^ren römischen Erweite-

rung angehören, wofür nach Düntzer (Westd. Zeitschr. a. a. 0. S. 34)

„ganz entschieden" die B'ormen der Buchstaben auf dem Bogen des nörd-

lichen Stadttliores sprech<>n, ist noch nachzuweisen. Sicher war Köln be-

reits im Jahre 70 u. Chr. eine wegeu ihres Keichthunis und Gedeihens
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bt'iu'itUitf Stadt, drr Hauptsit^ den ul>isciK'ii Volkes. i lu iiüils dort-

hin«^Huhrtcn röniiKclien Colonisti.'« lindeu wir mit den alten B« wohui»rn

des Oppidiuu durch cliislichc» Band vereinigt uud »iu hatti-u dort ilu-

Vaterland. Dm sagt Tadtns (Hirt. lY. 68, 61 und 66} «nsdrttckllch und
daher sclion erklHren «ch die n)n«»«»n haften römischen Alterthuiusreste,

welche bei k«'inem Neubaue de^ alten Stadtbereiche.s fehlen. Leider fntlou

diese Urkunden der Stsidtgeschichte zumuiNt eiueui elenden liaritHteu-

band«! smn Opfer. Constantin Koenea.

H. Küln. Bei dem Ausj^raben der Fundamente für eiueu Neubau
in der LuxemburgeriflraMe In der Neustadt von Köln wurde das Bmch-
Müek eines röinisclieii Grabütcines aus Kalkstein zu Tnjfe gelindert,

vekhes jetzt eine Höhe von 37 cm und an der lir^teilialtencn Stelle eine

Breite von 15 cm hat. Daseielbe euthält die linke Haltte der Grabinschrift

einer Frau mit sienllcli guten Buelistaben, welelie in der ersten Zeile 5 cm,

in den beiden anderen 4em hoeb sind:

M

WAE
Tn der ersten Zeile ist H unaweifelhaft der Best der bekannten ESn-

gangflformel auf Sepulcralin.sehritHen D(is) M(anibuR). Für die Erginaung

der beiden Nnmeii der Verstorbenen, deren Endsilben . . nlac imne

blo88 erhalten sind, bieten »ich »o viele MügUchkeitea dar, tima ihr wahrer

Wortlant kauui ennitlelt werden Icann. Der Stein befindet td«h Jetat fan

FroTinilalmvsram an Bonn. Josef Klein.

7, Zu dem Kölner Apis. Als idi die kttralldt an KJfln auf^e-

flttidene Branaestatuette elim Apis^Stierea besprach (Jahrb. 88. 8. SSB ff^^

war mir koiri oiitsprcchpnder Fnnd an> ilen niinllichon Provfnzeii gegen-

wärtig, heut« vermag ich eiußu solchen nachzutragen. Vor etwa 40

Jahren wurde in Comwall «De etwa &cm hohe, 4 em lange BroaaMtatuette

^es Stieres entdeckt, welche einen Apis darstellte (puM. Birch, The
archacnlojricnl Journal VII H ff., 120), aber nianclio AbwelchTtnfTcn von

dem echtiigyptiiicbeQ Typus de« Thiercs zeigt, äo ist der Sonucndiskus

swiscben den HSmeznin sechs Thelle getheiltund erscheint flMt wie eine

Blnmenkrene, der Wanst ist sehr stark entwickelt und auf der rechten

Körperseite is*t rinr Mnndsidirl rinf^e^rmlien. An ilen Füssen Hnden sich

kleine Spitscu, um dati Thier auf einem Postameute zu befestigen, gerade

ae wie diea bei dem Kflfaier ExemplaT der Fall war. Die erwähnten

UmHnderungen in der Darstellung des Stieres beweisen, dass es kein

firigritial-ägyptischcs Stück, sondern eine römische Nachnhtinm;^ ist. Gerade

bei dieHeu emeheliit die Mondsichel, welche Flinius, Uist. uat. 6. 184 unter

den Zeichen des aj^t» ptisdien Apis auffilhrt „insigne «1 in dextro latere
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candicans macula cornibua lunae cresccre inciiiii'iiti.s", citlcnt an dem
Stierleibo. So zoij^eii zwri Df-nkinJUtT d«'s Uri(i8h Mussums, die keiiu-n-

falls vurliadrinnisch sind, zwei Stiere, den einen mit Stern, den irndcrcn

mit einer Mond.siehel an der Flanke (Aneient Marbies X jd. r>l). Aueh

auf Münzen Hadrians, die in Memphis, Alexandria und Hadrianotherae

in Bitlivnien jceprilgt sind (I. c. p. 1«») erscheint der Apis in dieser Weis««

dargestellt'».

In demselben Helte des Archaeolo;;ical Jonrnal (p. 173, 1821 wer-

den ägyptische kleinere Amulette beschrieben, die an der StUtte des

alten Olevum bei Gloucester nn't rOmisrhen fle;ren.st3inden /usamnun

entdeckt sein sollten, je»loch dem Bedenken Ausdruck ^cejjeben, ob der

P^indbericht auch zuverlsissi«; «ei. Schon früher, 1792, w ard auf der Insel

Sheppy an der Themsemündunir ein g^rosser flaclu-r Skarabaeus, der ur-

sprüng^licli bestimmt ;rewesen war auf iler Bnist einer Mumie mit Fiiden

befestigt zu werden, zu welchem Zwecke er am Rande mehrere Löcher

zeigt, mit einem Stück red China plate, d. h. wohl Terra sigillata, und

dem Fragment einer Goldmünze zusammen angeblich in einer Tiefe von

W ausgegrab4-n. Der Skarabaeus kam in die Hand eines Herrn James

Deavou, während die beiden andern Stücke verschw unden sind.

A. Wiedemann.

8. Godesberg. Neue re Ftmde. Am 19 Febr. wurden zu Godes-

berg bei der Anlage eines Kanalanscldusscs im Thorwege der Apotheke

des Herrn Gatzen zwei frilnkische, aus grossen TuCTplatten bestehende

SHrge freigelegt. Dieselben lagen in der Richtung etwa Ost-West, also

senkrecht zur Stra.Hsi' hinter einander, etwa 1 m Krde zwi.schen sich lassend.

Nur der der Stra.ssc zunächst liegende ward geöffnet. Das 85 cm breite

Innere war mit fetter Plrde gefüllt, die das auf dem Kücken mit dem
Kopfe nach Westen hin liegende Skelett z«'rdrückt hatte. Nur der Ober-

tlieil des Schiidels, der auf einen jugendlichen .Mann hindeutete, und
wenige ZHhne waren erhalten. Beigaben fehlten voll.stHndig. Die Särge

lagen in dens4>lben beiden Reihen, auf die man bereits mehrfach bei Erd-

arbeiten zu Godesberg geflossen ist und welche zwischen dem Bache

1) Herr V. VIenten hatte die Freundlichkeit, die Im Berliner Münz-
kabinette befindlichen, den Apis zeigenden Münzen des .Julian II. auf
etwaige an dem Thiere angebrachte Symbole zu prüfen und stellte dabei
fest, aa.s8 sich regelmäK>ig über dem Stier zwei Sterne befinden, vor ihm
steht etwa auf der Hälfte der Exemplare ein Adler mit einem runden
Kranz im Schnabel auf einem verschieden geformten Postamente oder
Stein; an den) Körper des Stieres Huden sich nur, zuweilen etwas unge-
schickt gezeichnete. Ilautfalten, aber Nichts, was den Eindruck einer be-
wussten, nicht zufHIIigen Gestaltung erweckte. Auf den Berliner Exem-
plaren fand sich bei den Apis-Münzen im .\bschnitte: ANT. A. (B.); S. ÄL
ANTA; AQVIL. P; P. C«)N.ST(S. T.); HKKACL. B; LVGD. OFFD; NIK.
B. (f.); A. SIIUl iB.); A. SISC.; B. SLS; TES. f. (A.)
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uad der Viilpiv.strnKäc etwa in der Riclituug der heutigen Clwuiitf6e ver-

liefen. Wenige Fom von den SHrgen nach Sttden hin ward bei der Er-

richtung einc8 Spiton^eblittdes de» „Adler" ein cntiiprechender üaig, in

dem ein vollstHndi^'- erhalteneg Skelett lag, aufgedeckt Und dann unter

den Fundamenten belassen.

Ton sonstigen in letater SSeit gcinaehten gelegontliehen Funden in

und bei dem Ort<^ ist xu erwähnen, dass man bei einem Bau auf der

nördlichen Sciti' der Haliiilinfstrasse etwa in der Mitte dcrs<'lh» ii auf rü«

gep6a«terte Fortsetzung der nach Friesdorf zu tiUireudcn Rämerfitrasse

(Jahrb. 83. W6) stioss. Auf dem Godesberg selbst wurden beim Ackern

auf den zwiflclien der Michaelslcirche und der Ruine gelegenen Fcldenj

mehrfach kleine BuolistiUkf spütrömischer, bez. frftnkisciu r Tiipfo und

auch von Terra sigillata ausgeworfen. Auf einem Felde etwas süd-

lidt von Rüngsdorf bergwUrts vom KapeUenweg fand ich einen bohl ge-

gossenen httbsch patiniiten, vollständig unversehrten rOmiscfaen Brome*
ring, der iiinern- Durchinossor int 33 mm, der Gesamnitdnrchmesser 4<>mm;

der Umfang der Kingwandung 26 mm, diotio Maaitse sind auffallend niedrig

und wird der Bing wohl ffir ein Kind bestininit gewesen sein.

9. Godesberg. Markuekapelle. An den Bericht über neue

Funde in und bei Qodeaberg mUssen wir leider den vcm der Zentürung

des ältesten im Ortsbesirke noch erhaltenen BanweriKes, der sog. Narkua-

kapelle anseliliessen. Bereits dns lilicr fiirul.Uinmim der rn«Nniskjrrbp zn

Bonn (vgl. Jahrb. bö. l'ja f.) berichtet, das» der Kirche durch Aloinc« und

den Abt Fridowines swischen 800 und 814 zu Godesberg ein Hof geeehenkt

worden sei, weleher swfaicben dem Besita des Kaisers Karl, dem spKtera

FjiHcner Frohnbof, und der T.nTid'<trns,«r c-clpc"eii T>i(»ser Besitz ward

am 21.MHrz 1131 durch eine Urkunde des Pabste« Inuoccnj: II. iuLttttich

bestiltigt, wohin sieb dieser begeben hatte, um «ich der Untefsttttaung

König Lothars gegen den Oegenpabst Anaklet au versiehem. In dieser

ward dem Prnhst nprhnrfl von Hochstaden, dem Erbauer des Bonner

Münttteni (f lli^O), der auch sentit sich um die Erweiterung des Besttücs

des Camiu^fltiRes grosse Verdienste erwarb, n. a. ein Hof zu Godeaberg

«ammt der Kirche zu KUngsdorf (Rinmlgeitorp) mit den umliegenden

K;i|(cII( ii Tin*! ifmn Zi lnitni hfst.Ktp't. Wor fs wagen sollte von diesen

Besitzt hüraeru, welche von allen bischöflichen Steuern frei sein sollten,

etwas rieh ansueignen, ward mit schweren Strafen im Di^neits und Jen-

seits bedrolit iTiiinther, Codex dipl. I. Nr. 104). Aus dem am ATil'.inp:!'

des 14. J.Mlirlnnulirfs ciitstanilrMicn r^iltcr \aloris, welches Flairi-i

dos, Arcnensisclien Dekanats verzeichnet: Kunsdorp-Bit'storp-Gut'storp,

attinet Muffindorp, attinet Ifelcnheim wsieht man, dass damals Godes-

berg neben Kfingsdorf, welches der geistliche Uittelpunkt der Pfarrei

A. Wiedemann.
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war, PUMandocf, Muffendorf und Hehlern in den HAnden von Bonn aidi

befand. Tin t5tc'n Jahrhnmlert soll nach einer Notiz bei i-ini-in Lokal-

hiatorikor (Uundoiihagen, Qodtwberg S. 23), lUr die ich kuinon Uuleg xu

iadfln Tennocht habe, ErsbiMhof Dietrich II. den Zehnten von Oodea>

beig Bonn abj^opfriindet haben, er hebe das QoMefihaas (die Markua-

knpi'llc) ohu«' lU'n Hof in ein Hos|)i/. vprwaruh'lt, in dessen Kapeile einer

dor ürüdvr vou Marienforüt Krüiiiiio«äu laa, tauftt; und koitulirte.

Ende vorigen Jahrbnnderta war daa Caaalnaetift nur Entgegennahme

dea auf 720 frc«. an^cf^cbencMi Weinzehnten in Oodesbergi der mit dem

Besitze fli's liir 27 Malter Korn, 5 Malter Gerste nnd 19 Hthlr. .% Stüber

verpadil«ten Kapcllenhofe^ zuHammeuhiag, berechtigt. Von den Franao«

sen ward der gaose Bedts eingesogen und die Kapelle dann am 9. Jan.

1812 für 7400 Ares, verkauft. — Ein Geistlicher war speziell an dor Kapelle

angestellt worden auf Grund einer Si licnkuuir vom 12 Jan. 17.T1, diireh

die der lläl verstorbene Kauziei-Direktor vou öchoeahoven 2500 Tlilr.

überwies, damit in der Kapelle sa Sonn* und Fesitagen eine Frtthmcase

für ihn und seine Verwandten gehalten werden könne. Zu di<-»uni Zwecke

sollte ein Gei.stlieher an;;estel!t werden, der auch Katechese zu halten

und Sturbendtiu den Ivtztuu Trost zu gewähren hatte. Vou dem Oelde

wurden 2000 Thir. in Vilich, 500 in Godesberg angelegt. Erster© sind auf

Griuid der Cabinct»ordre von 2& Mai 181K über verlieinilichtc Kirchen-

güter der Kirche von Vilich angefallen, letztere ( ioile.stter^r verldieben.

Ausgestattet war die Kapelle damals spärlich, bei der üe^itzaufnalune am 2.

Thermidor 10 besass sie nur einen Kelch aus versilbertem Kupfer, 2 bunte

und ein schwarzes Metutgewand uud 3 Alben.

Die I'larrei, zu der die Kapelle freliörle, war KünfThdorf; erst IHO-i

erhielt Uodetiberg Ulit Schweiuhcim, Marieuforst und Muffeudorf ein eigenes

Pftirrsystem, dessen Pfarrkirche die Michaels-Kirche auf dem Godesberg«

war. Daneben ward jedoch für Frühmesseu, Taufen und Trauungen

die Marku>kapelle liennt/t. bis Gndesberjr Anfang der fX)er Jalire seine

ueue Pfarrkirche erhielt. Bei dem Einzüge iu die neue l'farrei wurden,

nebenbei bemerkt, damab die alten ProseisionsfUinen der Michael-Bruder-

Schaft, die etwa dem Jahre 1700 entstammten, mit altem Heise und der-

artigem verbrannt!

Diia ürüudungtijahr der Markuskapelle, welche uuwcit der ueuen

Pfarrkirche an der sfldlichen Seite der Dorflrtrasse gelegen war, UMt
sich nicht mehr bestimmen, was seinen Grund in der Vernichtung dea

CabsiusHiiftsarchives hat, ihrem St\le nach gehört ihre Anlafre in die

rein-romanibchu i'eriode. Niedere, schwere Kreuzgewölbe Irtiguu die

Decke, der Altar war viereckig und schmal, auf einem aus Trasastetaien

aul^eninuertem Pfeiler lag eine Sandsteinplatte, die mit ihrem breitem

Ende an die Apsis ansticss, die Fenster waren klein, dass Ganze trug

einen Festungscharakter. Ueber der Kapelle und au sie austossend er-
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hoben sich Wohnräume, die rteii KapoIlrMihof bildeten. Nach der Auffrahe

der Kapelle als solcher wurden diu Wohräume ahgcrüioca, die KapoUe

Mlbst Ueie man im Innern vurfailen, doch hatten sieh die M*iiern und
diu OewMhe ttnheechftdl^ erhatten.

Vor Kurzem kam die OfidesheiTrer Gemeinde in Besitx eines Ver-

mllchtnitiiKHi und sollte bei der alten KapoUe ein Krankenhau» errirhtet

werden. Bei dieser Gelegenheit werd die MarkmlupeUei, obwoU in den

unprIing'Ueh vorgelc|;tien Plänen ihre Erhaltung^ vorgWMlui war, v&Üg
niedcrperissen und an ihrer Stelle in grösstcr Eile ein kellerarti^rer Unter-

bau angelegt, welcher viel breiter und niederer iat alu die alt^; Kapelle.

Qeftmden hat rieb bei dem Abbruche nichts Interessanteres, eini^ Mttnsen

sind verscideppi worden, an der Apttisseite der Kapelle entdeckte man
an der AussenwaTid Reste vnn Leichen, wie solche bereits früher an

andern Steilen bei der Kapelleumauer j^ctoiiden worden waren, Schädel,

Beinfcnoehen und Ünrffehes und Stücke von Holssttrgen. Die LeiiAeii

lagen Ton Ost nach West, den Kopf nach Westen hin. Godesberg iuit

durch die»<'n Ahbnu h das Mlteste seiner Bauwerke, das Rheinland ein

interoMiautes Denkmal do» FrUbmittelattera verloren, weiche« mau olutc

irgendwie die humanltHro, an adner Stelle enrlefalete Anstaltm sebAdigen,

in diese lültte einbauen liVnnen. Es würe im höchsten Grade wttnaeheai-

Werth, wenn die höhern kirehlichen Behörden in ähnlicher Weise, wie es

seit eini{(6n Jahren die Staatvrcgierung mit bestem Erfolj^e tbttt, der

ZersUirung kunstUstorisch wichtiger, altehrwttrdiger und dureh Jahr-

hunderte kingea kirchlichen Gebrauch geweihter Stätten entgegentrftte,

einer Zerstörung, von ^veK'ber, wie wir hören, auch noch andere Bauten

der Bonner G^eud bedroht aiud,

A. Wiedemann.

10. Zwei Matroucuhteiue aus Hoven bei Zülpich.

I. II.

>ftATRONIS nAinui>
saitc<iaMm« sait^aiIa

TONIS - L-t PRMO L A
^fiitronts

I
•^aifrhamims ]

Matrr,n''is'f ' Sijifhamiiilh]!''us)
j

lYiinujs. Freiial | tonü l.tn Q. Cominim \ Primio .1 .[m]

IM« beiden obigen MatronensleineJcamen int Mal d. J. in der Kirche

dea ehemaligen Cistendenserinnenklosters na Hoven bei der Wegnahme
des alten Verputzes zum Vorschein. Diescllx'n befinden sich links am
Eingänge des Chores in beaw. neben dem sog. Triumphbogen, der im

Oktober 1888 entdeckten Welhinachrilt der dea SanuisaKs schriig gegen-
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über*). Das Material i»t bei I rother, bei II weiwser SandHtein, hcrHtam-

mend aub ciuein iu der Nähe Uegeudon Steinbruche. I hat eine Höhe

von 0,68, eine Breite vom 0,19 und eine Dicke von O^m; II etato HSbe
von 0,4?^ 1111(1 l iiic r.rfit<' von 0,'llin; Dicke iiidit lio.-tiiiiiiiVtiir. AuT Ix-iflcn

Steinen füllt die Innchrift blo.s don obern Tlieil der X ordenseitc; 1 zeigt

dieselbe in Bortflaltijfercr Austulii unj^ wie II. Die Grosso der Buchstaben

nimmt in jeder folfenden SSeile der beiden Inschriften gegen die vorher-

gehende ein weiiifT nb').

Zur Lesung ist foijrendes zu bemerken:

Da I auf beiden Seiten etwa« abgestoseen ist, so int der Anfangs-

und Ibidbuchetabe der drei ersten Zeilen TemtQmnielt, jedoeh flbemiU

sicher. Am woiii'r^'ffn hnt sich von dem r.iu'lisfabcii T nm Kiulc von 7.. il

erhalten; trotzdem dürfte der.setbe kauui zweitelhaft sein. Z. 2 der beiden

Inachriften bnt H die Form 1, welche nfteh der PeMitdIung Ihm'e ameh

ein« Odenderfer Inecbrift der Matronae Ascreeinebae aelgt*).

Von II fst (Irr obere Rand abjfebrnrhen. wnrliircli sHmnitliche Buch-

staben der ersten Zeile fa&t zur Uülftc verschwunden .sind. Den Schluss

von ZeUe 8 bat offenbar ehesBafa ein B gebildet; jedoch i.-it gegeuwürtig

in Folge der AbMshfirfnng des Steines itanm noeb eine Spur deaeelben

SU erkennrn. Khfn<!n ift Z. 4 nm Srhfii<!«o das M fast gnnz ver.<!cbwnndpn.

Interessent sind unsere beiden luscluiften durch da« crstuaiigo

Auftreten der Matronae Saltehamiae (auf II Snilliamiae mit dem germa-

nischen b :^ eh), bei denen man versucht ist, an den HauMi von SttMtM
(iu niittclaltfrüclion Urkunden Seehteme) zu denken; lautlich nti hr woni?"-

Btens nichts im Wej;e, beide mit etuauder in Verbindung zu bring^en.

Koben dem latdulschen Dativ Saitchaml*abns (II) erscheint auf I der ger-

manische Saitcbami-nis aIk dritte Form dieser Art^ Auch der Name des

Vater« des Weiticnilni. FrriKitto, ist y-weifclsohne jrf^niinnisch: er gehört

zum Stumme fraw (goth. frauja, altlu frao, alts. fraho, frajo Uerr), von

welchem «ahlreiche mit Frai>, Frot-, Frei- anlautende Eigennamen abge-

leitet werden. Wahrscheinlich )i(;gt derselbe Stamm dem Namea des

Tungrers Freiiovenis C. T, TTIkmi. 1231 zu Ornmle. Dem .\u>^r nifre naeh

(»Ith. ulto Vater) stellt .sich linder Frciiatto neben Cltari-etto (von hart

Heer), den Namen dos römerftvandliclien GermanenfUhrers unter Julian,

der 3&3 comes per utramque Germanlam wurdd').

Köln. Joseph Kliukenbcrg.

1) Vgl. Boun« r J.Mlnbücher LXXXVII S. 193 ff.

2) In I von G bis IJScm, iu II von 5,8—Sem.
3) VgL ihm» Denkmäler des Matronenculius Nr. 21G in den Bonner

Jahrbfiehem LXXXIII 8. 187.

4) Btsheran bekannt Aflims (Ihm a. a. 0. Nr. 272) neben Afliabus
(Nr. S82) VatioimB <Nr. 2!»1 und 299) neben Vatuiabna (Nr. 297 und 398).

5) Amm. IIa»e. XVO, la &
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11. Lomneriiuin bei Derkum, Kr. EnnkiTdMsn. Im Herbste ver*

ganffenen .Inhrtfs* »tii'hH ein Landuiaiin hi ftcr Nflhf de« {^cnHiinten Dorff«

beim Axi»w(>rlm eiiusr Grabe «af oin lüuiiücbcjH Grab, deswn Inhalt, 00

weit er ans Thongeaeluirfni beitond» ToUsNImlig MntOrt war. Edmlteo

nml swar gMUt vorsügHch war blon ein Bronaegeufcnataiid, flin Schab-

eisen (StrifTili!') mit eiiifin hohlen rnhrent'öinii^ren (Iriff mtd citTcr reeht-

wiukelig gebogeueiv iiincuwUrU« init viucr hohlcu Kinne vursuhcncu Klinge,

daa bekanntlich aiim Bailcappamt bei den Römern grebürte. Mit der

Strigtt sniMunmen wurde daa Bnebatäck eine» Orabüteineit aua Jurakalk

gefinnleu, 18<m Iioch, ?0(Tn hrcit und 8i'n» dick. l>iisse>!lM' ist nii drei

Suiten gauz vcriituiumcU und cntbült auf «tiincr Vordcräcitc diu uucb-

«tebendea Beule einer Inacbrifl mit 2VsCin hohen BnchHtabeii:

A P A R A B I L I

X I T • A N N 0 , ;/

T-SIBIVIV///

Zu Ani'ang fehiou jedenfalls mehrere Zeilen, zum iniudcslcu zwei,

in welchen nach der Analogie HhnUeh abgelkflster Sepulcralineehriften

der X;iiiu' des \'erstoiT)enen und des Dciikmalserrieliters ;^est;iii'leii hidien.

Denn jius der ganzen Fansimg dea Kriialtonen geht hinlUnglicb klar her-

vor, daoH der Grabetein von einem Ehepaar herrührt, doasen überlebender

Thell für eldi atieb aebon die Gmbetfttte hat herriebteu laeeen. Wer von

beidei» Ehe^-atten dns De:ilnn;i1 gesetzt hat, lüsst sich leider mit G«'wisf)-

beit nicfat mehr ermitteln, weil zufUüiger Weise die letzte Silbe des Wortes

viv « . am Ende der dritten Zeile zerutört Int, Wenn man jedoch am dem
knappen fianm einett SehlUH su sieben «leb gestatten darf, so spricht die

prÖHsere WHhrucheinh'elikeit dafür, das»« bloss ein Ihiehstahe. ai:sf;( f.iHen

und «oniit viv^aj su ergänzen ist. I»t damit der ursprüngliche Wortlaut

getroffen, ito war die Fmn die Überlebende und hat das Grabmal ihrem

veraterbenen Hanne, anf welchen dann daa (ittcolmparabUi der ersten

jetzt erhaltenen Zolle zu beziehen sein wird, erriehtet. Die ganze ItlSChrift

mag daher Ijeiäptelüwebic folgender Mausen gelautet haben:

[YbUHo Ingmuo /umja Ifoiema coniuffi ineo]fl<tf)am&*I» [qui oder cum
quo MMuKs] [e}l*ibi via{a] {flielj/t.

Die oben brsrhriebeiien Oe^etistähide sind nicht die einzig«-n Spuren

einer römischen Amücdluug, welche die Gemarkung vou Lommersum aui-

sttweisen liat. Auch schon fliüher sind dort Alterthümor au Tage geför-

dert worden, vnter anderen der leider verschollene Weihebtein an die

Matronae Romanebae (C. I. Rhen. 565. Ihm, B. Jahrb. lAXXHI Nr.

Vor einiger Zeil im Jahre Ibäö kam bei der Anlage einer liiuue au dem
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TOB LttBBMnttm iMMh Ettsktrchen flUirond«n Coinmniuitweg« mitten im
DnrtV ptTT firnh zum Vnrsrhrin, -wrlrhfs nngefÄlir Wem tiiitpr drmStraRM!!!-

nivoau lag. enthielt einen massiven vi«recki£:cn Sarfr aus TuSsUsio,

witelMr dirar dMEOM Fbitte mis ^hdeliMii Stein zugedecict war. Ikit-

elbe wurde von den beim Stnmenbau beechülUgten Arbeitun ans Un-

vorsichtiirkcit pränzllch in Stücke pcsc-hLij^-cn, wodurch eine Angabe »einer

GröiMeuvcrhältuitMe uniutiglich gemacht worden iüt. Um bo mehr ist es

m verwunden!, da» die in dem Sarge dem Verstorbenea mitgegebeiMii

GegvnflUnde noch lienilieh nnveraehrt liermufl!g«ko<Din«n Bind. Nur der

den Rnrg füllende Schlnnnn nnd die verbrannten Knorhetireüh", welche

sie umgnbeD, haben sie vor grottsen BiwcbKdigungcn bewahrt. iu> sind

nur Geschirre atte Thon und CHm; merltwilrdiger Welse aind Itefne Sachen

ans Metall darunter. Von Thon fanden sieh ausser einer IS'/scm hohen

hnin litfrcn. mit einem Deckel ;resrhlo.sseneu Urne zwei kleine Kantten von

gleicher Grötisc (UVa^m uud l'i cm) mit Auügwsti und seitwärt« ange-

brachtem Henkel, von denen eine vor dem Einsetzen in den Ofen an

der Wandung einen Eindruck erfahren hat. In der Urne lagen noch

oiiiic"(' Ktiochriire.ste, die jedoch ebenso « ie im Sarpre Tierstrent Hebende

Knochen von den Findern weggeworfen worden sind. Sodann enthielt

der Sarg awei ganz gleidie henkellose Flaschen ans dflnnem grUnlich-

weissem Olase^ l?cm hoch, in ahj^eplatteter Ku^'rltorm und mit unten

,ij„M.,.srhnürt<>m l.nnp^m r"hn«nformigein Halse. EiKilich /.«ei ebenfalls

gleiche Flacons aus weisem Glase, beide fragmentirt und daher v.on ver-

schiedener Grüese, das eine 9* 4 cm, das andere lO^/jcm jetzt hoch. Beide

haben einen cyiinderfomigen Körper, um desiH>n Wandung in bestimmten

Abstünden concentrischo Kreise eingravirt xind. Bei beiden ist der bot Ii

aulisteigeudu röhrenarUge eng^ Auüguüä, an dem ku beiden Seiten je ein

kleiner aierlidier Benkel ültat, tnm grOosten Tbeile jetit abgebrochen.

Leider ist eines der beiden FlAschchen bei dem mit nldit gehöriger Vor-

sieht vorp-enrtmmenen Dun li^ut hen des Sarges* in rwei Stücke lerbroehen

worden. Der ganze Fund ist mit Aasuahmc des arg zerstörten Steinsarges

durch Schenkung der Gemeindevertretung von Lonunersmn in denBeaita

des hiesigen Ptovinalalmuseoma iiberfegang«n.

Bonn. Josef Klein.

13. Römische Ueberreel« b« Obercassel bei Bonn. Von
verschiedenster Seite bereits und seit Ikngeren Jahren ist die Eziaten>^

iHxerhti.TTinS' "ies rerht*rhetnisehen Mme^ in Oermania inferior behauptet

worden- Oberst v. Co hausen dagegen erkl&rt die dort vorhandenen

Grvnsgrilben fSr mittelalterliche Stzaaacnsperren. Die von nur im Laufe

des vorigen Sommers vorgenommenen vergleichenden Untersuchungen

zahlreirber Grenr^rH^en. nnmentlirh in dem .\l«sv(initt 5!ieg-Siebenjrebirfre,

und dem limes zwischen llömüugcu und der Wied habeji mich überzeugt.
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daw betraffcnd Anlage, Profll, Spuren von Warttli1lnii«n und dahinter

Itagendea Kastollen der aiodrrrhctniitclie limos cbuntalls Ampruch

römischen TTrujirimfr orhfbpn kann. Wenn nnoh aus den Anj^abcn römi-

scher Autoren kein direkter Beweis für die Errichtung' desselben zu

fttbrcn lit, weldieii Mangel viele swelfUlos rOmieebe Krlegabauten am
Bbein mit ihm thciien, ko haben mir andrerseits cinn-ehendc Spozialntudien

der uinttchlä^ig-en mittolalterliehen Gesehiclitc bis 7.n den Carolin'rerii

hiimb kcincu Aukalt gcgcbeu, welcher die zusainmcnhllngcndc Anlagu

der Orensgrftben von der HShe SsÜldi Hönningen durch daa Siebenge-

birge zur Sieg hin, darüber hinaus den Haiispfkd entlang «nf Düflsetdotf

dem Mittelnltor vindizirtn könnte.

Nur in den Zeiten römiäcbor SchwÄche hier im Norden sehen wir

die Legtonen von Germania Inferior günzlteh auf dai linke Rheinufpr xit-

rückgezogen und vorbinden sich damit sofort die zahlreichen F.infhlle

gerinaniachcr Raubschaaren, namentlich der mit dm Franken verbini-

deucn Völker, über den Rhein iu die verlockende blühende römische Pro-

vüuc, trote der am linken TJfor angelegten Cantra und kleineren Werke.

Eh heisHt die römische Staats- und Kriegs-Kunst unterschätzen, wollte

man dies« Nothlage. als feststehenden politisch- militMrischcn Grundsatz

erklären, namentlich für die Zeiten unbestrittenster MachtfUlle den un-

ruhigen germanischen Nachbarn g^enttber. FOr den Zveck dieser

Zeilen würde es z\i \\ > it fülircn, aus der d schichte des Drusus, di-r

laugen Frie«letiszfcit im 'i. und 3. Jahrhundert und der siegreichen Kämpfe

des PostumuSi Aurelian, Probus, Juliau imd Valentinian den iudlrekteu

Beweis der Nothwendigkeit eines rechtsrheinischen limes in Oermanta
inferior herzuleitcti, dirs spi einer sp.'Ucrcii Rimheittmg vorbehalten.

Von be»ond»Tcr Wichtigkeit für diesen Zweck ist der Nachweis

reebtsrbeinischer Kastelle. Deuts ist als solches stcta ttnbestrittteu gewenen.

Die Bonn gegenüber bei Oensem aufgedockten und von Oenerai Vcith
beschriebene 11 rnassivm nnmerhnnten ') erhclxn Aiihpnuh auf vorhan<len

gewci>enen fortifikatorischen Schutz. Die Orte Ober- und Nicder-Cimtiel,

flut gleich weit von der Sicgmüudung und dem dort vielseitig angc-

nommeincn Kriogsbafoi entfernt, verrathen in Ihrem Namen, wie auch

Professor Ritter aiiniiimit, röniisrhen Knslell ürspniiij^.

Obcrcassel hat nur einen Punkt, welcher beim Aufsucheu des römi-

schen Kastells in 's Auge su fassen wäre» den Platz, auf welchem die

katholisch« Kirche inmitten de« Friedhofea steht Der alt« Kirchthurro,

wahrscheinlich ans dem 1?. JalirhuiHlert Htamrnond, aus Basalt Tlniehstei-

ueu erbaut, 4 m im Quadrat, macht den Eindruck eines Befe.Htigungs-

thttrmes. Anscheinend ist er auf «Item Mauerguss-Fuodament errichtet;

im Hunde des Volks heiMt er RQmerthurm. Die fHihere kleine alte Kirche

1) Bonner Jahrb. Bd. LXXXVII, S. Ib6.
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war «n dir Wi-stsritc dk-siv^ ThnrnH-s mir lcic!it ;iii;rfli'tnit. Beim Bau der

rechterhcinischcn Eit>«ubahii tici die westliche iiiiilte des Rirehhotes wie

liberiianpt ein Theil der dorti|iren hohen Uferb08ehiing«n dieser nivel'

lircnden Uneht zum Opfer; die nite Kirche wurde a))grebrochon und ein

nencs prHjäw're» Gotte-nliaus nu« Bncl<stpi!H'n an die Ostseito de» alten

Thumicä angebaut. Es ist bekannt, da^n grH<ic iu der liuk&seitigou Rheia-

proTins die Kitesten Kirchen «nf alten rdinlsehen Bsnatellen, namentlich

auf ehemaligen KnHiellen stehen, wie dien Pfarrer Mansie n an vielen ßei-

H]<irlen nftchp-cnvicscii Dim* yarnfnw.lltnliehkeit wep^cn ver\vc;.--c ich auch

aul die gehr alte auf einem röniis^clH'n Kartell erbaute Kireiie von Rhoin-

CaMel nördlich Cttln, gegenilbcr der Wupper>Mündnng.

Der Hohlweg an der Nordscito de» hier steil abfallenden Kirch-

hofen von (H>eren«Hel ist uralt, war früher jedoch nicht so tief und 80

lang. Von der nahe der Kirche geltsgcucn neuen Schule führt ciuc grade^

nebr alte Str«Me direkt auf das sogen. ,stdnene Hanigen'' am Bergab-

hang, einen alten viereckigen Basaltsteinban, dessen Bninen lang vcrges-
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«mar Zeit angebÖren; er belicrrscht« einstmals wohl tlfu xur dort ein«

gWiatteltPii Hülio rührondoii Fiis>!j>fail, dos»eii holie« Alter sich rfcht mar

kant iu diu verwitterten Fotseu ciogegrabou. Von Obereassel führi-n

«It« fllnnett fiber B«i^of und Vlnx«! (finw?) sowie Uber Hoiterbacli

ntul Oberholtorf in der Richtung' auf Siei^barg.

Im Januar d. J. wurde auf dem Grundstück linrt südlicli des Kirch-

hofes mit dou Ausüchnchtung^eu 8uni Bau eines neuen Tfurrhauscs be-

gonnen. Unternehmer und Arbeiter waren von mir anf die EriuüCmig

etwaiger Fundo aufmerlomm geumcht und entsprechend instniirt worden.

Die erste Ansschachtun/f auf <!er ^östlichen HHlfte flf s Grundstücks, c.

Meter breit und 2 m tief, war zur Gewinnung deH nöthigeu Bausaude.s

nnternommen} oben seigte rieh eine c 4 Fnw sterlie lehmige Hnmns-
achicht, darunter grober Kies mit Sund f^emigcht in natürlicher Lugerang.

Obgleich ich fast tUj^lich an der Baui<telle war, wurden hier nicht die

geringsten Aitertlinraareiite gefunden. Dagegen trafen die Arbeiter beim

Auabeben des Hatn1ce1!era auf der östlichen Seite auf bedentaame Pnn-

damentirungen. Di<- ^ m tiefe BAU<2:rube hat dieselbe Schichten-

lagcmng wie die Kmuli^rtihi'. Auf iVj ni Tief« zeigte >i( Ii ciiif rf^cl-

lose Mastte von kleinem Ua«ait-Brucluit«iuen, untermischt mit grobem Kieü

und dttrebsetst mit MSrtel, nun Tbeii tn groMen Stttclten aber von
schlechter Beschaifeniieit, darunter grosse Kalkstttcke. Erst nahe der

BaUHohle, also {ib<T 2 m tief, trat reg<drechtt' rnndjuiit iitirung zu Tn^fe,

aus grosaeu Basaltsteinen bestehend, ohne Mörtelverbiuduug. Der mit

den Atmehachtungsr und Maner^Arbdten lietraute Mauerpolier Meier

liethKtigte selbst ein lebhaftem Interesse für die Feststellung der alten

Bfinrpste, Die in dem l>pi!ie»;endeii Ritii;iti(iii^|>Iini in ;,'rH8serem Maiiss-

Stab gezeichnete Baugrube zeigte bei a aus dem Abstich hervortretend

eine 4m lange Querwand regelrecht gelier grSHerer Basaltsteine,

2 Lagen übereinander. An dleee aeblenen sicli die beiden parallelen

LHngswAnde b und c an, incl. des leeren Zwischenraums ebenfalls c.

4 m Breite einnelimend, durch die ganze Baugrube sieb hinziehend und

darOber hinaus bis unter den Weg su verfolgen. Dfe lese Lagerang des

leicht nachstürzenden Erdreichs Terbot eine vettere Nachforselning ttbev

die Wände der Baugrube hinaus.

Ueber das muthmaasKÜche Alter dieser Fundameute geben die Uber

8m tief im MSrtelsebmlt meist von mir selbst aufgelesenen aovold flrUlier

wie spSterer ftriukleeber Zeit nn^rehBrenden Sctierben roh gearbeiteter

GefSsse von rother aber n\u-h litnn^aner nnd weisser Fnrbe einigen

Anhalt. Hoch intereiitiaiit ist das ebenfalls von mir tief unten im Funda-

ment gel>indene, «weifellos riSmiselie, 3 cm dielte, Ziegelfragment mit der

eingeritzten Figur und Inschrift, das ich vor der Siiit/Ji.uko des Arbeiters

rettete und jedt- Fliischntip: a\i«<8chlirsst. Dii- ein- 1 rii/.ti u Zeichcti trafen

erst bei mir zu llatise nach erfolgtem Abwaschen zu Tage. Bei diesem
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mit cinor scharfen Büntte atuguriiliru;a Ileiuigi'ii der leiueu nüt Lobui
rrfOUten Unien U/t Innerhalb deraelbtni wohl dl« feine caletnirte fiehfcht,

wdcln* sich ülx r «Inn Zifgt-l niLsbroUel, biu auf wcni{fe uiit di-r Lnupo
noch zu i'rkeuiicudc IlcHte vfrBcliwuudeii, so dass aii.sclii-iiiendeu di»^ Kin-

ritaung jünger crMheinen könnte hIh da» zwf.iicilo» rüuiiüche ZiegelstUck,

doch Mhelnt immerhin die Form der Bncfaiteben »nf rOBdeehe Zeit hituu-

deuten. Ansc licinond linbon wir hier den Uldneriachen Scherz eine« rö-

miKchen Soldiiten vor uns; e« ist das einzig« bisher in tU-r l^auffrub«

gefundene Ziegelslück. Die Heilte de» erttten Bucli-

fltabens «n der beatOHMmen Knute demen nvf ein R
oder B; der zweite Ist wahrsrliciiilich ein E, könnte

jedoch auch ein F .sein; oh der der dritte ein Dop-

pel IlsE oder il, iul »chwer zu enti>cheiden; der

vierte i«t jedeofUls dn N; der Betete kann wohl nur
al» T angesprochen werden. Die Entzifferung des

Ganzen »ei kundigeren Forschern vorbehalten.

Der ursprüngliche Zweck des alten Funda-

menta int idiwieriger au enrathen; mit Menechen-

gedenken hat hier nie ein Uaus •^'-e.standen, auf das

holie Alter deuten die GeniH.s.scherben; man wilre

verbucht, in ihm Eiutaiuiuugsmauem eines schmalen

agger sa erkennen. Die ganae Anlage hat auf mich den Eindmek ge>

macht, als ob das hier vermnthlich bestandene römische Kastell ursprüng-

licii ohne Mauerwerk jrewesen, möglicherweise schon zu dem von Drusua

um iUieiu erbauten üO Kastellen gehörig, und erst iu spälrümisuher Zelt

mit Mehlig und sehlecht gearbeiteten Mauern und Thürmen yennhen
worden »ei, welche dann bei dem wiederholten frKnkischen Ansturm

leicht der Zerstörung anheimfielen. Die Feldsti-in-Fundamcntreste der

Wachtthürmo am Lime« zwischen Hönningen und dem VViedHuss xeigen

gleiche mangelbafte Bauart Ba wlre übrig«» nieht an^eechlonen, daas

die in Mauerkonstruktion noch unerfnhn>nen Franken nach definitiver

Eroberung de.s rechten Itheinufers unter Benutzung des alten Kastella

die Erbauer waren. Wahrscheiniich sind dann spHter beim Thurmban
im 12. Jahrhundert die Manertrfimmer ala bequemer Stelnbrnek benutat

worden, wodurch sich die massenltat'tc Anhäufung des mit ioeen Steinen

untermischten Mörtels und Kalks über der Bausohle eiuigermaawen er-

klären Ueem. Mörtelprobon und Kaikatftcke habe ich au event. Unter-

suchung aufbewahrt. Ueber etwaige Funde betan Bau der Eiaenbahn,

aowie der neuen Ktrehe habe ich nichts in Erfahrung bringen können.

Wulff.
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13. Au8 der SHniinIttng des Oberst Wulff «u ObercasseL
Nachxt<4i(<nde Gegt^natttud« «IIB nwiuer Sonuuluug dürften auch weitere

Kr«i8e int«retu<ireii

:

L Dnrehloehtes poUrtes Steinbeil, feinkSmiger Mhr harter Sand-

stein, auü der Gegend von Kuükirt'bcn stniuiueud, woselbst anoh zur

Itönierzeit Steinbrüclii' in Betrifh wiircn. LUnpfe : 0,42 ni, Dickr 0,0<> und

Ü,Ü7 m un( abgerundeten Kanten, nach der gut erhaltenen Schneide hin

ich TeijUngend. Das Bohrloeh, OfiO m von der Schneide entfernt, hat

beiderseitig eine obere Weite von 0,025 ni, nach Innen koniscli zuhiufend.

Die eine Lüng^seito des Beils zeigt deutliche Spuren der Stcinsii^'e. Das

Gewicht betrügt 4 kgr. Wahrscheinlich diente das lustruiaeni zum Fur-

chen des Bodens bei der Auiaaat von Getreide.

3. Die von mir in Köln erworbenen, bei Neubauten in der Neu-

stadt gefundenen Scherben einer Schaale von besster, glänzender terra

sigillata habe ich zuRammcngestellt und die felilenden Stücke aus Stein-

pappmaasBC ergünzt. Durchnietwer der Scliaale oben 0,23 m, Uöhe 0,10 ni.

Die scharfbegrensten Darstelltingen der Auüsenüeito beziehen sich auf

den Ifithraaknltna.

3. Bei der Kanalisinjnfr in Köln 1886/87 wurden in der Breiten-

Strasse tief unter dem Pflaster viele römische Gei'Hssscherbeu zu Tage

gefördert. Unter dem auf dem Straaeendamm liegenden Schutt fiel mir
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«ine Seberbe von sehr guter term KigiUsU anf, mit dem ein^critzton

rNaiiH'n Baxstis. v.wm vt'r/M'rU'n Bodenstück einer

grüüscri'n tiailu-n .Si-Iiaal»> gehörig. Sollte der che-

«aHge B«»it»pr deroellMm nicht identisch nein mit

joiicm eque«Bamaa der Norisebm aia, diMSMi Orob-

stf>iti zur Hclbon Zi'it bei oiii«*iii Nftibaii nn der Gcreonfttruflse gfeftanden

wurde? (Bonner Jahrb. IL LXXXXI, S. 102.)

Wnlff.

14. Triviae in Du Imiitiun. D»kh die KrouzweggoUheiteu weib-

lieh anftuAuMn sind (vg'l« fionn. Jabvbfleber Ö3 p. 88), dafür Imngt änea
neuen Beweia eine jflngat gofnndene dainiatinigclie luachrUt mit der Datir-

form jyknabvti

TRI VI ABVS
. V • S • L-

L- S-PVDENS
BuIId, Bnllottino dl areheologla e itoria Dalmata XI 1888 p. lOi Der

Fundort ist l'rnlnz.ir iriiiiiit--ki iuiiota}. Derselbe L. S. I^ntett.t weiht an

demaetheu Ürt der Veren einen Stein (Bull. Dalinato lUtii p. 57). lu der-

elben Zenvehrift 1687 p. SB veriWtatllctit Bultd dte InaehriA:

T R 1 V I I «

SAC
TITI A ELPIS
V L P

lu Dnimatieu erscheinen die Rreuzwcggottheiton bi.slier nur unter dem
Namen Triviae. M. Ihm.

15. Matrc-i in H r i t ri ii n i o n. TI a v e r Ii o I d jjieht in dem neuesten

Hert der K)»lienieris e|ii^ra|ihiea (.Vli. Jalir^^nng) einige Natliträge zu den

britaitmwhen Miittcriniichriften. Der Epliem. epig>r. IV p. 201 veröffient-

lichte Stein bietet nach «einer Lesuu? (a. a. 0. p. 832 n. 10^:

M A T
Rl B V

S GM
*^>«r Herawigrebi^r mSchte ergAnzen Matribu* eamfmmibw^ nnd dnRRelbe

.scid.4yl er filr die Innehrill \ou ChoHters (Ifulletin »^pij?raj>li. de la Gaule

IV p !«»0; Kplieni. epijrr. VIT p. .'»20 n. 1017) vor. Ob er Recht hat, ent-

«cbeidet vielleicht ein späterer Fund. Vorderhand sind Moires communes

noch nicht belcannt, nnd an «ich Rtelit, M> viel ich Mdie, der fSr letztere

Inschrift vorjjreschla^fenen Kr'jilnzung' (Bonn. Jahrbücher 83 p. 174 n. 4«>2>

(iMjrifnis comfjntalibuit] nichts in> We-je. Wichtiger i«t eine Ar« aus

ColcheHter ip. 282 iL 844) mit der luücliril't

:
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M A T I« B V S

S V L E V I S

SIMrLs ATTI F.

Cl • C A •

V . L • S

Sie int bereits huk früheren Publikationen bekannt (x. B. Watkin, Roman
Lftncasliire [Liverpool 1883] p. 13G), wo die dritte Zuile etwas anders

lavtot. ~- Ein Jotat «»cholieneB Fraipiinii (p. 3St n. 1€81) »tu Walton-

Houxe-Slatifin t-i wHhnt die Matren tramarinae. Zwei weitere Fra^finentc

(p. 326 n. 10&4 und p. JKi'J n. 1091) bieten nichts wesentliche«. Da« erster«

iHt vielleicht mit einem früher verüfTentUchten identisch (vg'l. Bonn. Jahr-

bfteher 88 p. 160 ». 367 und d68); von leteterem tot m gMU »welfolliftft»

ob M eine Dedikation «n die Matree enthielt It Ibin.

Iß. üalli.sche Streitwagen in rheinischen lIügeigrHbern.

Von den Cinibern \\W \on den Britten i.st bericlitet, dan.-* sie Streitwagen

Im Kriege hatteu; sie werden diejies Kriej^Hjforäthe aoit Auieu mitn^«-

bracbt baben. Die Oriecheti Uomera betonten aich denielben, sie finden

flicii in den WulTentrophUen von Perganuun. Layard stellt .sie dar von

nssv li-ichen BildMcrkcii. .\iif dem Mo.suik ites Vutican.H, welches die

Alexandenichlacht darstelit, .steht der Perserkünig auf einem Kriegswagen,

ebenso sind die igypilfichen Könige auf den WandgemiÜden dargestellt,

vgl. Hol big, das homerische Kpos. Wenn Prichard .sagt (III, 1. S 201):

die- mit Lanzi ii liewaffneten Wagen, w cIcIh' die Britten in der Selilaclit

gebruucliti>u, waren deu GaUieru nicht eigenthümlich, so kann aus der

angesogenen Stelle Strabo« (IV, 5) doch mtr getebloMen werden, dam sie

bei Hineu seltener waren. Et sagt von den Britten: Im Kriege bedienen

sie sich meistens der Wa<ren, wie auch einige unter den Galliern. Das

gleiche lü-iegHgerätli »pricht für eine V'erwandtschall der Cimberu, Brit-

ten und Gallier. Plutareb und PHnitu halten die Cimbem für einen ger-

uianisclien Stamm. Sie waren gross und hatten blaue Augen. Ihre

riebr.'Uu-lie ^•liclu'ii nach Strabo denen der Celten. Wir können heute

Gallier oder Gatater und die Germanen des Nordens nur für nahe ver-

wandte Völker halten. Im «üdlieben Dentachland Ranen in den ernten

Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung die Kelten, deren Spuren auch

auf der ib«'risilien Halbinsel und in Kn<rl.'nid nicht fehipn. Weil sie iiiif

dem Zuge von Osten in Westeuropa am weitesten vorgedrungen sind,

darf man sie fUr die ftltesten gallischen Einwanderer halten, deren Name
später auf alle summverwandten nachrückenden Stiinniie übertragen

wurde. Auch im Gebiete der Ketten wurden in Gräbern die Sncitwafjen

gefunden. Zuerst wurden Funde in Frnnki-eich und der Schweiz bekannt,

so bei Bionne im Departement der Somme, vgl. Archiv fttr Anthrop. XII.

ükhrb. d. Vot. t. AltartbAflr. Im Rhclal. LXXZIX. 16
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1879, 8. 121. Ju dem DetMurtemeiit dar Huna lind bis Jetst 60 Bettattwigien

iiiil W'ji^jcii Ix-kannt geworden. Von B on st et t cn, Ca.stan und Jahn
buricliicttui üIkt itolelie Fluide in der Schweix uud iui Iv. Doubs. Schwab
fand Stack« eines lolchen fn einem Pfkhlbsu Ton CortaiUod, Koller m.
EMtavAycr, Oroes (Protohelyt^tee, p. 87) in dem PfAblbeii von Bienne. Sie

fclilcii tii< lit in IFallMttilt. In ciiicni r«ral)c ht i Hatcn im FIsjiss fand man
zwei KriegHwageii in «iuem Grabe. Kiner von GaÜHcheid in Rlieinpreusscn

beindet deh in Berlin. LIndensehmitt bUdet WagenrHder oder Theilo

denwiben ab aw Dentaehlaad, Untfam und Frankreich (Altertb. m. 2. H.,

Taf. 12 nnd 4. II., T.if' 1? . « incr tiiidct sich im Mnscnm zu Spoior. Nauc fand

Hchon in dem l' ürHtuugrab bei Pullacb an dt-r laar die Ueberrestc

eines Wugenn und UK in den oberbairischen Hügelgräbern noch drei,

ffL die Httgelgriber swisehen Anuner- und StaflWaee. Stattg. 1867, S. 144»

Taf. XXXVII- XXXIX. Kh sin.l soKlif i nicii-lnrr in ( »berMenreicb,

bei MeidebUHtcu, llundvrüiugeu uud Ludwigsburg iu Wiirteuiberg u. a. 0.

(reAinden worden. Von Tröltach^) gibt aU Fundorte in der Rheinpro-

Tins noch Herten, Thol^ und Waldalgesheim an. Wie Nane mit Recht

h«T\orlii'bt, Int eH nicht sicher, d.is'^ !il!f dicsi» \V,i;,'^cn St reit Marren gpe-

weven Hind. Auh lot/.tcr Zeit »ind noch zwei Funde anzufülirou.

Der OroaaherKngl. Conserrator der Alterthftmer In Baden, E. Wagner
bertehlet ttber tin» Aui^^bwig an Sttdabhange des Kaiaerstnbles, im

ncnicindowahl von Merdingen, wie folgt: Der IItl<rol h.itti- If) m Durch-

meiwer uud war 5—6 m hoch. Er helsst Zwölferbuclc uud trug auf seiucr

oberen Fliehe einen kleineren Hügel von 11 tn Dnrehmeaser und 1 m
HShe. Er berge Im goldenen Sarge die Leiche des HnnnenkOnigs, so

ginp di«' RaffP. Im kN'inrrcii Hüf;cl fand sich ein von fiston nach Wösten

gpirgtos menachlicheM Skelett oline Beigaben. Der Laugscbädcl konnte

auf alenianniHche Herkunft deuten. Im grosaen Cmd man Reste eines

Begribniases. Ltngere und ktirsere Holssttteke ndt vielem Eisen Hessen

die UeberrefrtP eines zweirnderip<'n Wa{r<Mis erkennen. Beide Kilder mit

schmalen angenagelten EUucnreifen von 75 cm Durchmetiser lictwen sich

wieder KUitammensetsen. Auch die Felgen schienen seitlich mit Eisen-

blech besehh^^en gewesen so sein. DalMi bigen Reste einer eisernen

Trense und eines PlVrdeschnmckes aus Ring-chen und ihirchhrochenon Ku-

geln von Bronze, welclie an Ledcrstreifchen aufgereiht waren. ICiu idciner

sugespitster Eiaenstock war dreimal mit ans Ftachs bereiteter Leinwand

umwidtelt An drei Stdlen fhnden sieh fkrUgrenderte Thonsdierben,

aus denen zwei handiip' riefn-^se zusainnu'iiL'cscf/t werden konnten, das

eine aus 235 Stücken. Einige weitere Ttionscherbcn liest>en vennutlien,

dass an dem HOgel wie an dem HeUgettbiidt bei HSgelsteln, Amt Rsstatt,

sehen In TecgeschichtUcher Zeit Leichenranb verfibt worden war. (Karte*

mher Zeit. 86. Nor. 1888, Beil.)

n FnndsUtistik der vorr6m. Metallseit Stuttgart 1884, S. 77.
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3. Klein Imchrleb Im Jahrb. LXXXVI, 1888^ 8. 91 sehSii Tenderte

BroB/t'kiiöpfe und Stilcke von Radreifen » inrs Wagrens mit Klsennäg^eln

aiw einem OrnbhUjfel von HiMinwcilfr .ml dtin llun.srQcken. Die gleiche

Beiitattunjf mit Wagen nur beiden Seiten des fibeiueti lULnHi darauf

«lehHeMen, dwni zw Zeit der Hflg«lgrilber ein und diesdbe kelttaehe oder

{fftllisi h<> BeTOlkenUlff hier «nslssig war. Erst IMCh der Eroberung 0«I-

lienR durch die RHmer M iirde f!er Rtu in die Qrenie zwischen den Rtamin«

verwandten Galliern und Germane».

Schanffhftttiieii.

17. Das Reiterstandbild Karls d(»s Grossen in Bronze,

welches aus dem Metzer Doinschatze stammt und gegenwärtig im stAdli-

sdien Mnieom CamaTatet au Paris Tenrahrt wird, g'alt biiber allgeiiHrin

als ein Werk der Aae-Iu mit GiesHstiitte aus karolingischer Zeit (vgl. Rh.

Jahrb. LXXVIII. S. 13;), laf. III). Nur einige deut.sclu» Golclirti', wie

Essenwein, LUbke und Fr». X. Kraus, hatten Bedenken. Diester Tage

erseliien nnn in Stmwburjf (Trttbtier) ein« Sehrift des kafteri. Arefair«

directnrfl Dr. Wolfram in Metz, in welcher zur UnteTflütKiing dieser

B<>d('M^;pTi so bewei8krMfti;r<' nrkuiidliche Nachrichten vorfreführt wf-rden.

da.ss wir kaum mehr daran zweifeln können, das» dieses Reiterbild nicht

ein Knnatirerk aue der Lebennieie des gressen Kaisers ist, sondern eine

Sdl5ptan|p des 16. Jahilmndci-ts. Das Ultestv Ceremoniale des Metzer

Domes aus dem 12. .Tnlirliumli i t rrwühnt w r'drr da«! Reiterbüd tini h eine

lu der That erat spHter ent*«tandene kirchliche Ven^hrung des Kaiser».

Als dieser 1168 durch den Oegenpapst PaschaKs m. heilig gesprochen

wurde, stand das Bisthura Metz sogar auf seilen des rechtmÄsuigen Papstes

Alexander IFI. Erst 1M4 wird (MwJfhnt, dass zwei Reitcrbildcr den Kaiser«

Karl, eines aus Silber, das andere aus Enc, bei grossen Kirchenfesten im

Dom angestellt werden. Ein SebatiTenelehniss tou ITTft erwihnt noch

beide als vorhanden. Was aus dem lUbernen Rcitcrhildt- ;r)'» örden, ist

\inbekannt; das aus Erz verschwand wilhrend der Revolntion. kam 1807

wieder zum Vorschein und wurde, nachdem e« von der Stadt Paria an-

gekauft worden war, unter den Trftmmem des 1871 zerstBrten Stadt-

hauses fast unversehrt wiedergefunden. Dr. Wolfram hat nOn in Anditve

des Domkapitels Notizen ans dem Jahre IftOl gefunden, wonach das

Kapitel iu dieaem Jahre durch den Goldauhmied Fran^ois in Metz ein

Refterblld des KaiMt« hat fertigen lassen, aus welchem MetaU, Ist nicht

gesn>ct Ri idc Bilder waren von gleicher Grö.s.se und Gestalt. Ob 1507

dns l'rhild oder oh damals mir ein Nnrh«irii«f< herirestellt wordfn ist, bleibt

unentschieden. i>r. Wolfram hRlt das Erzbild für das 1507 gelertigt«

Ort^nal, die Nachbildung aus falber für ylel spSter entstanden, weil

1B67 nachweislich der ganze Dom.schaiz zur Unterstfitxttug der Liga ver-

ftuflsert worden ist. Die geachicbtUche Treue der Gestaltung und Ge-
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Wandung erklärt der VerfAwer dnreh den UauUnd, daas der lfdM«r ab
Mu<<t<'r «Ihh Bild KurlH di'> KhIiIcii benutzt hat, welches in einer kiirolin-

gi«dieii Hibitl und iu uiuem j;leichzeiti|^ PwUter euUiaiteu int. Beide

Btteher, jeUst in der KationalMbUotiiek au Paria, warea Ina 1674 ui Be-

rUm dea Dwaachataea too Kate. Deannaeli »cbeint ea, daaa die Freode
und die Zu\fit^idit iUur die Kiitdeckun;;^ eines /,eit;;-eii;issis(lieii Hildos

deH KAiHUfK Karl, wclcliu üiHbvMOudcro die l'rauzübibcheu Kuiutkeuner

iUNiierten, als die Stadt Paria die Staln» auf der eraten fhuialiaiadien

AuMNtellunff vmrwiea, bedeutend herabgeatininit werden mfiasen. Hat aicb

ddcli aiirh |jln;4Nl iienius^^estelll, da>s der aiig'ehliche Kroninjintel und

Stab doH KaiaerM Karl ita Dountchalsc %u Mets ein CboruiauUsi den KJoHlerH

Ht. Amvlf und der Stab dea ChorvoriUlngera riad. Wir idnd elien, wenn wir

«na KaJaer Karl vorstellen wollen, wieder auf die ScIiOpftmg von Albrecht

Dttrer angewleaen. (Kein. Zeit. 10. April IttKk. H.)

IH. Hiaaarllk-Ilion. Protokoll der Verhandlungen zwiadien Dr.

Schllemnnn und Hauptmann Boetticher, L— 6i. Decerober 18S9.

Leipaiff

Zu Antaug De^uiber lütsü l'aud aul' der RuiueutttttUe xu UUwariik

(Ilion) eine Zuaamnenkunft atatt awiadien den Herren Dr. Sehliemann
und Dr. Ddrpfeid elnerHeita und Hauptmann a. D. Boetticber ander-

W'lt^i. AI» niipurteilM lie Zeiijren waren erschienen der hessisi-lie Major

Kien'ou uud rrote.s.<4or Nieinanu auü Wien. Da Boetticber'» Aufaata:

Aehliomann'a Trqja, eine Fener<Necropole, Welknaditen 1888 tan Ana*

laad eraehien und Schliemann'a Troja bereita im November 1888 ge-

druckt war. so konnten dem letzteren die Troja h<'treffenden Ansichten des

Herrn Boetticber unniüglicb bekannt »ein. Boetticber tritt von der

Uetnung aurttck, ea habe Dörpfeld som Zwecke der BdwAuig eioea

groMen Tempefaranmea Mauerwinde entfernt Eine Besichtigung einea

nnrehselinittes di r Hurpiiauer stellte fest, dass diese Mauer ab eine mas-

sive Futterniuuur aus liruchsieinen mit äusserer Böschung au bex«'ichnen

lat» wAhreud Sehliemann sie ala Doppelmauer mit SchuttauatBlluug b«-

aduriabm hatte. Auf der ateinemen Fnttetmauer hat aieh die unprilng-

lirhe I.ehni/iejfolniauer bis zu .'Im HTdie an \'iclen Stidlen erhalten. Die

Zeugen luütt'U ea für wahrticheinlich, das» am Südostthor eine dorDSrp-

f«ld*aelien Darsteliung entaprecbendo Tboraulage vorliegt. Die weitere

Ausgrabung dea Thumea O. M. Troja, Phui Vn stellt den Anschlutui des

Thnrnivorv|>rnnires an die Hnuptniauer fest. In dem mit O. bezeichneten

Krdkluta landen sich ver»cbiedene braudM;hichten und ein Fitbos mit

verkohltem Qetreld««. Die Beaehreibung dea Sadtherea wird voigeleaen

und ala den Thataacbeu entaprechend anerkannt. Daaaelbe geschieht bei

Bi'siehtiffung des rroj.xlaion. In n. /ug auf die Tliürnie an der Süd und

SttdoHtuiauer bestätigen die Zeugen au 3 Ecken der im Grundrisa viel-
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«ckfgen Mauer die Reste von tburmnttigen Minterv«niprftng«n, die rie

för VertheidigiinffSHiilag'cn hÄlt<»n. Bo«»ttich«*r (>ntwii-k(>lte seine Qrttnde

p-epen rlif r>piitiin;r dipw>r MÄurrvorKpriiiipre aln Thürruo. firhliotnann

nnd Dörpfcld erklären, dass die Bexek-hnmig: Akropolif» nicht in dem
SiDne gvbmudit lef, «1« ob dtoeelbe sich in «tner bedeutenden Erböhung'

Aber der ümgobung" bcflndr, sonfi«Tn nur im Sinm- des Oegensat/fs zu

Hpr vr>rmi''pp'irtzt<»n Unterstadt. !>)« Z»>ng»'n orKonm'n an, dass dii'sc

AkropoÜK ursprünglich Auf dem höchstt-n l'unkt«' elnei» »chmalen Höhen-

rttefcene erbnut -worden Mi. Die von Sehliemsnn vennntltet« und nuf

Pinn YIHelBgeri-icIini't« Unterstadt lag mit etwa ihru»< OeKanitntf!äc-hen-

raumo!« zu 10 tu tiefer al» daji Plateau der Akr<ifioli«. Die Zeugen

glauben, dAss nnrh den biüherigeit Ausgrabungen an dem einstigen Be-

itelien einer rUtniecben 8l*dt «nf dem ttog, Cielllnde des Planee VITI nicht

genreifelt werden könne. Ob eine Ultere Unteralndt im Antchlns« an die

Akrnpoli-j hc^tatidcn li;i)>f. kann nach dem gegenwärtigen Stand der

Ausgrabung endgültig noch nicht enthchiudeu werden. Die V'erniutbung

Sehliemnnn*! irird aber als bereehUgt anerkannt. Bo etilob er be-

merkt dazu, daaa er dioso Unterutadt nach wie vor ein I'hanta«egehitde

nenne. Schliemann erklÄrt noch, da«« während seiner Ausgrabungen

in der Fergamott nicht ein eiiueige^i Urab gefunden worden ttei, nur in

Iftm Tiefe* swei Vnaen mit Menadienaeehe und eine solch« in der ober-

sten Schicht^ femer in der verbrannten Stadt ein Schädel in einem Pitho»«,

ein Frauengerippe und die Gerippe zweir r Krifiger. Das Protokoll «chliesst

mit folgender Erklärung der Hen-en Schliemann und Dörpfeld: In

Anbetracht, dam Hattidmann «. D. Boetticher, naehdem Ihm in suvor-

kommcndnter Weise unsererseit*« dir Mi j li( hkeit {i;^ewÄhrt worden ii-t, sich

persönheh an (hl und f^tfJit' von ilimi .Süchverhalte nnd der Grtindlosig-

keit »einer lie«chuldiguuge» zu überzeugen, untertatuseu hat, uns die ge-

fordert« Oenugthuunj^ su g«ben — haben whr von ihm verlangt, dass er

die Besdittldigungen öfTi-ntiich zurücknehme und um Verzeihting bitte.

Hauptmann B o » t t i c Ii c r lohnte rliosr«i mit dem Bemerken a1>, dass er

autiser Stande sei, eine andere als die mit Bezug hierauf schon zu Pro-

tokoll gegoltene Britlirung absngeben. Darauf wurde ihm durch Dr.

Schlicmann mttgetheUt» 4a«B nunmehrJegUcher Verkehr swlschen Ihne»

abgebrochen aeL Nlemann. Steffen.

fieh.

#

19. Konferenz In Hist?arlik (Mörz 1890V Im MMrx haben die

Herren Babiu fPari.s , Frank ralvoit. v. Duhn, Grempler. t). Hamidy
(Generaldirektor des Kais. Miueum!« in Constantinopel), K. Humann,
Rud. TtrcHofir, Ch.- Wa Idstein (Athen), wKhrend mehrerer Tage die

Ausgrabungen von Hisaarllk unterAucht und sind «U folgenden Ergebnissen

gelangt: 1) Die Ruinen von HlMarHk Hegen auf der ftossersten Spitxe
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«<in*v von iVlvu iimch \V*«steu stn*ich«'n4{«a Höh^ninge», der sich in di«

SkAnuintinwb^iM» vonM:hivb(. I>\e»«r Punkt, ron dem man die Ebene

und jeuMMts deix-ibeu die Fint'ahrt in den HeUe»pont aber>teht. erscheint

vi>lIkomu)eu cetn^et lor AnU|rv eine» bet'es<(i^rten PUixes. Man sieht

dort Mauen». Thürme und Thon«. weJche Befe*;cunp>*erke aa» T«r-

MThietioiten Kpovhen i{ar>teUen. J L>ie im Bache Troja. Plan VII and in

Uuvik IMan VII n«<h tvexetclinete l*u£k$>an^r»ntaaer der iveiteu An»iede-

IttUjir be»tehc ao» einem l'uierbaa vv>a Kalksteinen, der mei»t mit B«Mchoiip

an^rvl«^ t»t. darüber erhebt sktK eine M^akrev-h(e Maaer au> on^branntra

lw|p^ K.iirdkh hat nuui dr^ Thinwr dieser Maner aai'icedrekt. die

«MHfh deu v^tvrbaa in Lehmxie^präi tra^re«. 4 Ein «^erxliaia dwrh
d»e>e Mauer b««ie> da» Xiv-hivorhaaAnH«in von Korridoren.' 5- I>er Hagrel

Htooarük hat Bie«ttl» einem Terra^eenbM darfrevCeUt. bei dem Äch

dte AbMkne anrh «he« hia vvtUeiaerm: im Ge^ceacheM niif je4e höhere

BaMiwtevht »äem ^rrfesere« Bant eia. Lt 4er n—ertW» Sehvnerhteht

Mete Mut nnr eta«^ paraAeie Maaem. aber aaa fade« tticbc>.

va» aaf dar Verbnrvaaa^ ««a Leiehea Mrhüe&>>ea 14m«. Dm rwtfe

Sfhichi yath l it Kanea t<ni Baawrheai, «hrren rn)«>«(« dea Paiibcea v«a

Tlrv«» «ad M> keae ui jWer Bexiehoa^ ytetthea. L>t« Atraat Mfceaiiea

Sv-hivhcvn bectOfhen aac> Wj4aaaipt«> die m «enchM^eaea
i4h«KWtaaaArr prhaas wanien; Tvie vaa

Knlipr r^JOtfi . r Dt« aülirvichea Pteh«i

V-Wa aaifrednea Stedwac. ba^i eiaaeja. baüi ia Gtiff»». Ihhfw
bnhbra fxvtswtt* Mea^va vim ehr «Atr aia^er ml iMlm
Et >»iia >irr «Vüiaaea. aber laiiMa'i mrmwbnwb» Ceheia«. A

a hetne« rheile •btr Wimm» ij.taii wewh«
<fiw aar I n iii iiliii—ag. ?«hiierw«a MMm. Che Fe

m FettfrthriBHam Wr. IHe Oe«a«t 4r»

$«.-«a.-hc war ^ »«k 4ia» die rvtent T ihaii ii| i laat Tbni
vai «a. da« JlwadibdhiB wifcwr wMCfiit itmA,

A'- l^>•*rTe-^^• e;.a«r «sr^Tki^eiea 5:a4K.

KnoM Verzmw ^"veraa Buwi^Mk aaii taiahv ^Bch eMta lai^l

'"'tfbta. \»A Aoaiibe <fcr» ?tm4emmt Krisi« *m dhr

dlxrcä rvei n »tnni ierteiben «ea c:<f«M*fe. aach -fara

vtKTinic<ni itn^mkif. U s ^noa SmpaarMea n * Via

jRitr taü J&—•! m
r<tm M j 3L ismtm.
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der obentalls 6 tu breite FahriiHiiim liegt. Die iiings der FuHHüiteige an

der H^uaerseite in regelmäsiäger Neigung hiulaufeudea Gatzen baben

80 cm DnnduDCflMT. Die berelta ausgegrabenen etmakiifehen Httnw»
sind nach Art der rttmiachen angelegt und von VcrkaulVthallen umgebwB«

Eijis (iiTM-Hx-n, von 85 m Front, bositj^f ein ;r<*r!}nniige» mit ^^o•<n^k^-tHnf ti

gepflattterteH Vestibül von 5 : 7 m Bortenttftche. Durch dieses gelangt man
In ein Atrhnn Teil 97 : 10 m, daa gleichfalls ndC Mosaik gepllnateit Ist und
ein Impluvium lelgt An dm Atrium schUeHsen sieh die 6,80 qm mOfloOn-

dcii ScMafrautnf», Howif lin •iriisserer, nach einer Seit« ganx olfener

Kaum, in welchem mau das Tabiinuin, da« Zimmer dtw U«iu>herru er-

btteken darf. DU» groase Regelmllmigltett, welche die Anlage dieser

Stadt ausseichnet, Ittast darauf 8chlies.sen, datui letztere nicht allniählieh

entHtanden, Hondeni als Colonie nach einem einheitlichen I^huu- uml in

einem Gumms erbaut worden iüt'. Nach deu Grabfunden icumal den bemalten

Vaaen darf man die Errichtong dieaea etrusidachen Pompeji in die

zweite HAUte dea fünften Jahrhundert« (?) v. Chr. setzen.

(Berliner Fhilolog. WochenachriA» la Mai ISaH.)

91. Phttnialache Gr&ber auf den Bahrein^Inseln im Per-

aiaelien Meerbusen. Dieae sind durch die dort seit Altera betriebene

Perlenfixrhrrci wrlt^enUimT. aber doch im einzelnen ^V(•ni;r<r h(»knTint •

als viele entlegenere Funkte der Krde. lu jiingbter Zeil -^ind dicM.* Int>eln

ven J. Theodor Bent beaucht worden, der In der Kgl. Gcographtachen

(leadhwhaft zu London Uber seine Rei^>e berichtet hat Zwischen Awal,

heute Bahrein niul der kliHtirn Insel Moharek befiudet sich ein Hafen,

in welchem mehrere, schun deu Alten bekauutu und ab Wunder ange*

itannte <hielten entspringen. Zar Zelt der Ebbe idebt man sie niit grosser

Gewalt hervorbrechen und ihr wohlaehmeckendes Waaser wird dann mit

Krügen und I.cdprschl.fnchon fTPsohnptl; wfihrend der Fluth bedeckt da-

gegen das Meer 2 ui hoch dle^e öüt>t>waiiserausbrUche. Im Innern der

Hntt|»tinaet beladen dch ebenfslla mehrere müchtige Quellen, deren

grttaate ein gewaltiges Becken speiat, das nach den wnheratehenden

Rtlinen woh! rinst als Bad dieiitp. Srliou riiiiius knnnte diese Quellen

und glaubte, da»» »ie vom Euphrat gespeist würden, eine Fabel, die mau
noch heutigen Tagee bei den dortigen Arabern anarilft. Die grösste

Merkwflrdlgkeit für den Foraehw, welche die Insel nmaeblicsat, ist das

ungeheuere Orilhcrfeld, 8 km von Manainch cntfemt. Ks erstreckt sich

Uber eine ausserordentlich grosse Fläche und zeigt Tausende von Tu-

MtH oder kMnen GrabShttgeln Ton 1 M» Mlba» sa 13 m H9he. Viele

davott sind oben abgeplattet, wahmheinlioh well sie im Laafe der Jahre

einstürmten, die nieiKten -tVir-- nn-JtJIndifr nbgn-undet und in rinf;;er Knt-

fernuug von einem ringtoruiigeit Walle umgeben, der jedoch nur noch

in Spwen vorhaiideii ist In einigen FUie« lUMcUlesat ein gemeinaamer
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Wall mehrere Grabliü;:«!. Wir hat i\iv»e zahlreichen Hii;;rl firiclitet

uud dort »einu Todteu bcalatlut? Kein Saug uud keiue iiAga meldet

etwas Uber dan Volk, dem jene Tvnrali MigeMiten. Bent hat etnige

der Grabhilgel SAmd iasaen und ihren Bau und Inhalt untersucht. Der

frrösste derselben inanss 23 m Im Umfan^r und war 10,5 in hoch. r)ie

oberste Kuppe beslaud 2U einer Tiel'e von Afi in aus hartem Lrdreicb,

dann folgten Ofi m loaer Stein«, worauf man das Daeh de« eigentlichen

Grabes traf. DaKselbe bestand au» sechs grossen, roh behauenon Kalk-

platten, über denen eine Schicht verwitterter Palmhitttter la}?-- l^ie Orab-

kainmer war doppelt, aus zwei übereinandcrliegendeu Gemäeheru be-

stehend. Da« ob«re, 9 m lanir. M ni tief, hatte in jeder Ecke «ine NiMhe

nnd war am Boden mit Trünimeni bedeckt, auf denen i^ahlreiclie Knochen

eines rattenähnlichen Thieies lajren. jni ih n Küf»ten tlo Persischen

Meerbusens vorkommt. In den Trümiucru laudeu sieb Scherben von

krdsnmden BUcheen, Stttcke einer kleinen Statne, der Hnf eine« Stters

als Rest einer Statue demselben, ^MlllIn(lich aus Elfenbiüh; ferner rohe,

tinplasirtp Topf>( herben. Austenif-thaien. Stücke von Bronze oder Kxipter

und endlich Knochen eines grütM»ereu Thieres, wahrscheinlich eines Pfer-

de«. IHe untere Grabkanuner war etwa 9m hoeh nnd itogsoin cementirt.

In Abstiiiden von 0,6 zu 0,^; m fanden sich in den Seitenwind«! Löeber,

in welchen, nach Ant-icht von Bent, ein.M Stangen befe**tigt waren, die

zlun Aufh&ugeu von Tiicheru lUeuteu. Deu Boden bedeckte 0,3 oi hoch

eine weiche branne Erdschicht, in der sieh mensdiliehe Knochen fanden.

Die braune Erde ist nach Meinun;; d<-s Erforschers nidit anderen als der

vermuhnte l'cherrest von Tttchcm, mit denen die Leiche bei der Be-

stattung bedeckt wurde.

Ein Bwdter kleinerer nnd dnfacher konstmirter ToranhiB, der eben-

falls eröffnet wur<le. enthielt nichts wesentlich anderes. Die«; Ei^bnisse
haV>eii also das Dunkel nit lit i hi n p-« !ii htef, welches auf dem Urspnnifre

des Gräberfeldes ruht, indchseu konuiit Bent zu dem Schlüsse, dass die

Tnnnli hdehst wahrseheinlich phSnIsisdie Oriber seien, und erinnert

daran, da.^s die ursprüngliclie Ileiniath der Phöni/.ier nach den Beluil^»-

tungen von Herodot, Stralio und Pliniiis clx ii die Bahrein Inseln pewescn

sein sollen. Jedenfalls dürften weitere Nachgrabungen auf jenem räthsel-

haften GriRwrftide von hekem wiasensehailUelien imeresse sein.

(Küln. ZelL IfiL April ItOfL IL)

88. Eine Rode des Kaisers Nero. war am ö. Octobcr des

Jahres 1888^ als in der Sitanng der Pariser Aeadtaie des bseriptiras

unter den eingelattfenen Briefen aacb ein Holcher dos abwesenden Mit-

gliedes Maxirice Holleanx, der in Griechenliiiid sich aufhielt, vorpreleNen

wurde. Datirt aus Pelagia (dem antiken .Vcraephium) in Böotieu, mel-

dete deraelbe einen ttwaent wicbiigeu, epigraphischen Fad. HnUe &o6k
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HoOmox in d«r lUmr einer im Mittelalter eriwntcn «Iten bOotiachen

Kirche f inc nltg-riccliisrhc Stell» «'iitderkt, dii' auf so soiiderbarp Wrisp

den uubct>cliädi{;teii, olliciellen Text jener Kude der NHchweU üherlicleit,

in 4er bekJUintndi Nero «nf flen iithmlichen Spielen den Oriee^ Hire

Freiheit snrilek^b. Sueton ertHhU d«von in kiirsen, dürren Werten nur

FolpTfTidrs 'vitn Nt'ronis" «Drcpdpiis «Ipinrlr» '^ril. ex Grnorin' pro

vinriniii nriivt-rsain tihertato donavit, simul«|uc iudice^ civitate HomAna

<*t iiucuuia grnndi, quae beneilcle, e medio «tadio, Intliniieraili die,

MIA ipse veee pnmanciovit," was zu devtech uagefkhr rolgendermanen

lantot: .Doi seiner Ahreise nn- rirti-rheiilaini '^nh er dor tfanzrn I'roviiiÄ

ihre Freiheit zurück. Zuifleich bcttchcnicle er die Richter mit dem rümi-

sehen Bürgerrecht und gromen GeMnunmen. IMwe Wohitliaton veilcttn-

de(A er selbst am Tag« der Mbniian, mitten in der Rennbahn «tebend."

- Hier inn-r ein kleiner K\i nrs erlaiilit si'i'ti. fler sn rerht den T'nrer^chied

swiücheu der Xltcren rümixcheii Zeit und der der Kaiser kennzeichnet.

Schon IHiher einmal hatte ein BSmer, Titus Quinetlus Flandnius, nach-

dem er den Künigr der liakedeBen« FhlUppos, bei Kyneskephalal (197)

riit-r^ieidend hesienT hiHtv. ebenfalls auf den isthinihehen Spielen alle prie-

chihchen Staaten für frei vom makeclouiücbcn Joche erklärt (Liv. XXXIII,

31-34. Polyb. XVni, 29 8q<i. Phitaich, vlta Haminil 10, 11). Nicht

jedoch In eigener Person hatte er seinen Willen der ans gans Grfeehen-

!;in(l herbeij^eeilten, Iansenrlkn|ift^'en ^feTl;re verkündet, Hondern dies«

durch seinen Herold besorgen lH&i>en. Kaum 250 Jahr« spüter dagegen

trat wieder ein Itömer, Nero, der allmächtige Kaiser des rändschen Welt-

retches, theatralisch aufgepatst mitten in die Rennbahn, um, «angehttndelt*

und uinjubelt von den XnpliKojmnen eines Theniistoklr «. Perikles nnd So-

krate«, eine Rede zu halten. Kehren wir zurück zu letzterer; sie int ^kurz

nnd bestimmt, jedoch in einen sonderbar geschraubten Stil gehalten.''

Maurice Holleanx selbst gibt im Bulletin de Correspondanoe Hellteiqtte

VI fnecember den Wnnhmt der !n'*thrift und erlnxifert sie durch

einen Coinnienlar. Dem eigentlichen Text der Rede i-elb^t folgt aut dem

Steioo noeh eine Inschrifl» Dieselbe enthlüt einen Erlasa der AcrAphier,

der fesloetcfe, dass dem Kiüser Nero ein Altar errichtet und er seihet

unter dem Titel .Jupiter der Befreier" unter die Stndffrötter feierlich

aufgenommen werden »olle. Zum SchlusKe möge eine Ueberitetzung der

Bede t'olgeu: Bürger von Qrieelienland, Ihr seid der Qunot nicht gewärtig,

die iefa Euch gewihve» obwohl sie Jeder von meiner Oressmuth eriurfTim

konnte. Die Giuistist so gross, dnss Ihr iiiclit prewa^rt hnben würdet, f-ie zu

erbitten. Ihr Griechen alle, die Ihr Aeli^a und daü LiAud, daa man bis

jelst Peloponnee gotannt bat, bewohnt, empfangt die Freiheit und seid

der Tributpilcht ledige empfhngt diese Gnade, deren Ihr nicht ADe selbst

in den pfürklirlisten Zeiten theillirtfd;:' wurdet, denn Ihr wäret Sklaven

der Fremden oder Kioem von Euch waren die Andern unterworfen. Ich
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habe diese Gunst Griechenland in der Zeit «eineti GlUi-kes gewähren wollen,

damit eine gTÖ»^*ro Anzahl sich meiner Wolilthaten erfreuen könne, und
ich ^ollc der Zeit, welche die Grösfee des!*elben verringert hat. Jetzt

ist die Gnade, die ich Euch gewähre, kein Zeichen uieine.s Mitleids, tiondern

meiner IJebe. Ich danke auch Euren Göttern, deren Schutz ich zu
Wasser und zu Lande erfahren habe; ich danke ihnen, dass sie mir die

Mittel gegeben haben, Euch eine «o grosse Wobltiiat zu erweisen. Andere

Herrscher haben nur Stedten die Freiheit gegeb«n. Nero allein gab sie

einer ganzen Provinz." (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 10 Mai 18fK).)

•23. Aegypten. Ausgrabungen Anfang 1890. Ira Fayüm
in Aegypten hat Flinders Petrie die im Jahrb. 87. S. ff. besprochenen

Au.'>gTabungen fortgesetzt und ist dabei zu einem gewissen Abschlüsse

gelangt. Pie Blos.sleginig der Stadt der 12. Oyna-stie bei Kahun ward

vollendet und in ihr neben zahlreichen Topfscherben viele Stein- und

Bronzewerkzeuge entdeckt, ein Beweis, bis in wie junge Zeit die Aegvp-

ter sich neben der Mi-tallgeräthe der steinernen bedienten. Dann fand sich

ein Stempel ilcs Hyksoskönigs Apepi. wichtig als ein neuer Beleg für die

Herrschaft «ler Hyksos auch üln'r das Fayüm. un«l .ähnliches mehr. L'nweit

von hier ward bei Gurub eine Stadt untersucht, die vom Ende der 18.

und vom Anfangt* der 19. Dynastie stammte», l'nter den Häuserfu.ssböden

fanden sich hier Höhlungen, welche angefüllt waren mit Kleidungsstücken,

Halsbändern. .Spiegeln, Stühlen. Nadeln, Messern, Alabaster- und Thon-

va.sen. welche Königsnainen ans dieser Zeit tragen. Alles dies war ab-

sichthch verbrannt worden, als wenn es sich um die Bestattung von

Menschen durch Fenor im eigenen Wohnhause handele, eine .Sitte, die eher

in Bahylonien als in Aeg^-pten gesucht werden würde. Ebenso unklar

>»ie bei diesem Funde ist die Erklärung bei einem andern, einer Inschrift,

in der die Königin Tii ihren Gatten Amenophis III. als ihren Bruder be-

zeichnet, obwohl beide von verschiedenen Eltern abstammten und er ein

AegA-pter reinen Geblütes, sie eine Libyerin von Abstammung war, die

Amenophis III. ebenso heimgeführt hatte, wie mehrere mesopotamische

Prinzessinnen, deren Namen die Tafeln von Teil el Amarna kennen ge-

lehrt haben. — Endlich ist noch zu erwähnen, da.ss nordwestlich von der

Pyramide von Illahun die Basis einer kleinen Pyramide entdeckt ward,

welche einst die Leiche einer Prinzessin Atnm .... umschloss, die, da sie

»o «ahe bei l'seriesen II. beigesetzt war, wohl dessen Familie angehört

haben wird.

Sind diese Funde nicht so Aufsehen erregend, wie es die der letzten

Jahre auf dem Boden de«i Nilthaies waren und haben auch anderweitige

wichtige Entdeckungen nicht stattgefunden, so haben die Zeitungen mn
so mehr von solchen Dingen zn berichten gewusst und orientalischen

Phantastereien und Flunkereien, wie von der Entdeckung des Sarges
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Atezanden dcb Grossen zu Sidoa oder de8 der Cleopatra xa Älexaodrien

nur zu berfituilli;; Vi-rbreitung' vcrschnfi'i. In lu idini Füllen handpltr es

äeh um Särge der hellcuistlüclitiD ^t, die keinerlei be«onder«if IntercuMe

darboten. EboiMowenig hat sieh die Nachricht benrUhrt, daatt etne Stele

entdeekt worden Mi, die von den 7 Hongeijahren, während derar Joseph

in Anpypton thättip" war, spreche. Die betreffende Inschrift ist t'rcilioh

vorhanden, aber, wie ecbon ihr Entdecker Wilbour nah, ihrem Schriftetyle

nach kcinesraU« Klter als die PtolemleneiL Sie datirt vom lA. Jahre

eines KOniirH, dessen Vorname Cher« (od«* tes) -aa (oder r) war und der

Honst uiibpkunnt ist. Die wicliti^rHtc Stelle InntPt: „nirht kam die Uohcr

tschwemmiuig zur richtigen Zeit, im Verlauf den 7. Jahre», wenig Korn"

tt. s. f. Au nlchsten wird es, da die botrefftede Stele in Theben ge-

funden worden ist» liegen, in dem Könige einen der iltldoplschen Fürsten

7.H sehen, welche wit dn- Zeit dt^r PtnIrinHiM- südlich von Aegypten m\

abhangig von dioMem und »pHter von Horn regierten. Uungerunoth hat

in diiver Zeit hllafig im Nilthale geberrseht, so unter Cleepatra (Appian,

bell. dv. IV. 61, 63. 106K nnter Tiber (ygl. Tac. Ann. O. 69) Tks|an (Plin.

Pntipp-yr. HOf > ii. s, f. l^n riiirs dieser Kreig'nisBe wird es sich bei dem
Text« handeln, nicht aber um die von der Cktncxis orwMhnte ücgebonbeit,

und atigt dieser IUI wiedemm, wie nrisstrauiseh man den ausdm (Ment

herUberlioniinenden Nachrichten von grossen Entdodtungen gegonttlier

sein moss.
A. Wicdemann.

24. Die Entwlclclnng des Farbensinnes beim Menschen ist in

neuester Zeit viel behandelt worden nnd hat man b<'i der tTnter*iuchunfr

dieser Frajje vielfach aus vereinzelten Thntsaclien, wie der jrerin'ren Zahl

von Farbenbezeichnungen bei Homer oder den wenigen P'arbennaracn

bei einseinen primitiven V6lkem sehr weitgeliende Seldilsse gesogen.

Kürzlich hat nun C. de Harlez (Le Museon X. 242—9) hieneu einen «ehr

bemerkenswerthen, zu grösserer Vorsirtit üiahneiiden Beitrag geliefert.

Auf Grund de« WortüchatzcM deü Mandschu vni'mi er nach, daüi» diese»

Volle nicht weniger als 83 Farbranuan^en mit besoudemNamen benannte

und die» zu einer Zeit, wo da» Mandschu-Volk noch nicht von der dii

nenischen Kultur bpeinHusst war, denn alle aufgeführten Worte sind ein-

heimische und entttprechen den 12—1.^ bekannten chinesischen Farben-

beseichnnngea nicht Die ältesten ehinesisdten Scbriflien nennen 'min-

destens 8 Farben, die Avcsta trotz ihres rein religiösen Inhaltes deren

6—7, die Rig-Veda 16 und /nhlroitho Nuancen. Im Altflgv-ptischen int

die Zahl der Farbcnnuan^en gleichtalls eine weit längere al» man nach

den modernen Theorien annehmen soUte und wenn einselne Texte, wie der

T.cipzip'iT medizinischen Papyrus, deren nur 4 bis 5 nennen, so liegt dies

daran, dam ihr Verfasser an einer genaueren Beschreibung des Aussehens
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der hetrpffpnrlpii Sti^istair/f n k( in Inti-rcssc besa^s und nirht rfwn flaran,

das» er ihre F'Ärbung nicht dcnllicti Kt''<*^hiMi hätte. In der Malerei ver-

wendet der Aegypter, der Uebergangsfarben vermeidet und Coutraute

liebt, 7 selMTf unterKChtedeae Farben, die in vencMedenen in«br oder

wrniprpr nhwfiohenden Niianc^irungen vrrVonnnfii, ztitti Bnwci'-p, da«»

man am Nile ein ausgehildetes FarbengcfiihI m einer Zeit hesasH, welch«

um Jehrtaiuende hinter derjenigen surückliegt, in der die Griechen an-

geblich flMK gar keine Firbnngeii «ntorwUedeii haben MÜen.

A. W.
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lY. Berichte«

L Generalversammlung des Vereins am U. Juli 1890.

Der Vor$iitzcudc, Prof. Schanffhansen entattet den Jabree*

bericht ftlr ihm Jahr 1889, w ie fol-t

:

„Die Zahl der Mitglieder dcts \*'iciiis betrug mit EinsciiluHS

der Ebremiiitglicdcr, der BcbuLaitötulteu und des Vorstaudes uacli

dem letaten Jahrasbericbt am 1. Jvli 1689: 680.

Gestorben aipd aeil der leteten Generalversanunlimg am 23. Juli

1889 folgende 19 MilgMeder.

8e. Kxc. der Oher-Prsiäident der Bheinprovim Dr. tod
iiurdeieben in Coblenz,

Sc. Exc. der Wirkliche Geheimrath Dr. vu» Dechen in

fionn,

Geb. Begienrngaradi nnd Landratb a. D. tod Sandt in Bonn,

Miuistor Kesident de Heeater de Raveatein aif Sehloea

Ravesteiu hei Meeheln,

Rechtsanwalt 8chiiiiüg in Köln,

Geh. liegieruDgsrath Dagubert Oppen heim iu KiAn,

Seminardirektor Alleker in Brflbl,

Kaplan Schulz in Aaeben^

Pr^esBor Dr. Lttbbert in Bonn,

Pfarrer Dr. Reinkens in Bonn,

Hot'rath und Professor Dr. von Urlichs in Wüi-zburg,

Gutsbesitzer G. von Galhau in WaUerfangen,

Geb. Regtemogsradi und Landratb von Groote in Abrnrefler,

Herr Robert in Paria, Mi^lied des Inalttat de France in

Pkria,
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Bau-In8|Kktoi a. D. Richter in Bonn,

Herr H. .1. Mayer, Kaufmann in ROlOi

i'riitV'üsor Dr. Pii)or in Herlin,

Prulc.s.st)r Dr. 8ciianibach in Alteuburg,

Geh. Cknamereieiirath Bflekers in Dlllkeii.

Abgemeldet haben sich tOr 1890 7 Mitglieder, so dus der Yeiv

ein mit den 19 Gestorbenen einen Verlust von 26 Hitgliedera er-

fahren hat. Diesem Verhiste steht der Gewinn von 54 neuen Mit-

gliedern ^a^^^enltlMT. soduH» die Mi^^ederzabl sich um 28 vermehrt

hat und heute Gä8 beträgt.

Die nen enigetretenen Mitglieder sind die folgenden:

Dr. B. Hoeting, Biiehof von Ominbrllek,

von Wincklcr, Erster Staatsiuiwalt in ElberfeUl,

Fnui Wülfing, Gntsbesitierin auf Burg Krie^ofen bei

Weilerswist,

Prufcüüor Dr. Löschke, K. Ru88. HtaatHrath in Bonn,

Dr. Dabm, Rentner m Bonn,

Dr. Deppe in Hddelbei^,

Donsbach, Cand. der Philologie in Boppard,

Dr. Boeing, Gymnasiallehrer in Wipperfürth,

G. Huaek, Ranfjuier in Elberfeld,

B. Hamm, Fabrikant in Elberfeld,

J. Hatwohl, Kanfinann in Steeg bei Bacharach,

Bibliotbek der Stadt Essen a. d. Rnhr,

Bibliothek der Stadt M.-Gladbaeh,

Bibliothek der Stadt Dnisbnrg,

Stadt Coblenz,

Stadt Reniücheid,

Stadt Obcrhauseu,

Laadraths-Amt in Solingen,

Laudraths-Amt in Ahrweiler,

LandratliH-Anit in Grevenbroich,

Landrath!*-An>t in Sinmiem.

Landratli8-Amt in M.-Gladbacb,

Landralte-Ant in Adenau,

KrdsanMebmB der Stadt Elberfeld,

Kreisausschuss des Landkreines Düsseldorf,

KreisansRchnss des Landkreises .Malmedy,

Kreisansschuss von MOlheim a. d. Ruhr,
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KnuBansiiehii» von Mülheim am Rhein,

KreiBMUHehiu« von Siegfani^,

KFei8iiTig»chni« ron Meisenheim,

Kr<*if!auH«rl)ns:4 von Euskirchen,

Krci8iiU8schim von Mettiuaun in Vohwinkel,

KrciäaiLsschasä von lioiui,

KreisanMehnBS des Landkrekes Kdhi,

KrdBatinoliiiM von Xems,

KreigftnsfichiLffl von Hanrbnrg,

Krcisanfsrhnss von Kssen a. d. Rnbi',

Krcisiaui«9ichuäti von Kulirort,

Gyomasiam in Kemj)eu am Klieiu,

Gyranarinm in Birisenfeld,

Progynrnanua in Eeehweilw,

Progymmsiom in Khcinbach,

ProgjTnnasiam in Euskirchen,

Kea]gymna.sium in Elberfehl,

Rcalg^ mnasinm in Ruhrort,

Lehrer-Seminar in Kenwied,

Lehrer-Seminar in Siegtmrg,

Lehrer-Seminar in ßoppard,

Lelir^-'- Scniinar in Ehen,

Kathulihchc» Knalicn-Convict in Kemperhof bei Cobleuz,

Höhere BUr^crsehnlc in Düsseldorf,

Ingenieur Hnyssen in Niederlnreirioh,

Professor Dr. Lemme in Bonn.

Seit der letzten Versammlung ist Heft LXXXVIH der Jahrbücher

mit 3 Tafeln nnd 1") Abbildnn^cn erschienen, Heft T.XXXIX wird

in einer der nächsten Wochen y.m- Vertlieilnng gelangen.

Ich lege mit uuscrm iSitzungs-Protokoll die Jahresrcchnung ffir

1689 mit den Belgien cur Einsieht vor nnd theile, wie ttUieh, die

Hanptposten derselben mit:

Die Gcftammt-Einnahme hetrug 18H9: Mark 6074.38 gegen

Mark li.'i'.Xj.ll im Vorinhre, die Ans/^nlie 1)elief f»ich auf Mark

5456.88 gegen ÜolU.4tt im Jahre IHHH, sotli«» am 31. Üe/emher

1889 ein Raarbestaud von Mark 617.50 verbleibt, gegen Mark 85.63

im Togahre.

Der Bestand unserer Kasse ist am 8. Jnli 1889; Harle 2001.12

gegen 1935.44 am 13. Jnli ?origen Jahres.
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E« bctnijfcn die Auüpalicn: im Vorjahre:

nir Dmcksacheii Mark 1398.28 gef-ew 2120.40

ftlr Zeichnungen und Herstel-

hni^' der TalVIn ... „ 1382.21 ^ 1551.10

fllr IJuclilunderarheit ... „ 272.30 ^ 645.51

ftlC die IJibliothek .... „ 7.54.75 „ 265.70

nir KatiHonfUlirun;;, Porto und

verschiedene Auspihen . „ .52M.14
j,

.555.03

Die Revisoren unserer Rechnun«:. Herr Reehnun^rath und

Ilauptniaini a. l). Würst und Herr Dr. Haupt mann haben die-

selbe fjeprdft und nichts zu erinnern fcefunden. „sodass ich fllr unsern

Ren(hintcn. llerni Rechnnnpiratli Fricke. die Entlastung beantrage."

Hie wird ertheilt.

„Indem ich den genannten Herren, sowie unscnn Herrn Ren-

(hmten für ilire Mühe <hn verdienten Dank abstatte, bitte ieli. die

ereteren fllr das nächste .Inhr wie(h'r /n wählen, und hoffe, dass

dieselben «lie Wahl annehmen." Dies j;eschieht.

Der Vorsitzende fordert hierauf zur Neuwahl des Vorstandes

auf. Durch Zuruf wird der bisherifre Vorstand wiederfjewählt. Der

Vorsitzende fahrt fort:

„Um wiederholten Wünstdien in Bezuj; auf die Besiehtifjunf?

unserer Vereinssamnduiifr entgegen zu kommen, hat eine Verein-

barung des Herrn Muscumsdirektors mit dem Vereinsvorstande statt-

gefunden, welche die Billigung des Provinzial -Verwaltungs-Aus-

schusses gefunden hat. Es sollen die im Vorderhause des provisori-

schen Provinzialmusenms ^Baumschulcr -\llee Xr. 34 1 befindlichen

Räume vom 1. August an D<ninerstags von 11 bis 1 Uhr den Mit-

gliedern de« Vereins von Alterthunistreunden gegen Vorzeigung einer

Eintrittskarte geöflnet sein, die denselben unentgeltlich zugestellt

werden wird. Das Publikum erhält in diesen Stunden Eintritts-

karten zu 50 Pfg. im Hause selbst. Fremde können an jedem Tage

v(m 1 1 bis 1 und von 2 bis 5 Uhr gegen Lösung einer Eiutritts-

kurtc die »Sannnlung sehen.

Der Neubau des Bonner Provinzialmuseunis ist am 8. April

d. J. begonnen worden, dasselbe wird 41 m lang, in der Mitte 37 m
tief und bis zur Oberkante des Hauptgesimses 15 m hoch sein. Es

sind fllr den Bau ."liV) 000 Mark zur Vcrfllgung gestellt. Die Aussen-

fläche «les Gebäudes wird mit Quadern rothen .Sandsteins von

rhilippsteiu bei Bittburg in der Eitel hergestellt. Herr Regierungs-
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Baomeistcr Tlioiua hofft dcusclbcu bis imn Euile deä uäclistcu Jahre»

fertig in steUeii. Er wird nach dem Plane des Herrn Landes-Ban-

meistefB Qnimbert errichtet.'^ Die vtm Herrn Thoma dem Vorsitzenr

den initgctheflteo Pläne werden vorgelegt.

„Die Ribliothck h.it pich im Laufe de«» Jahres nm eirea 125

Bände vermehrt, «ie hat Geschenke von tlen iievreti S c Ii :i Uff-

hausen, Laspeyre», Schneider, Lecmanus, Schiereuberg,

Wiedemann nnd d^ Magistrat von Budapest erhalten. Fraa

ProfetBor Gildemeister hierselbst hatte die Gflte, ans dem Nach-

lasse ihres Mannes Papierabdrücke der von demselben in unsem

Jalirbür-biTii, Heft L, S. 29r> ff. hp«]irochcncTi jfldischon Ornbstcine

aus (Jolileuz üud Lechenich der V'erciuhsaimnlung zu überweisen.

Zum Ausleihen von Büchern an Vcreinsmitglicdcr ist die

Bihliothek bis auf weiteres Mittwochs von lOVi bis 12 Uhr ge-

Aflbet. Aendernngen dieser Stunden werden durch die Zdtnng be-

kannt gemacht.

Auf Ansnchon der Univei-sität in Toronto frariadai, deren

Bibliothek dureb Brand vemicbtet worden ist, hat der Voi>iüiud 1«;-

schlosBCu, die letzten 20 Hefte seiner Jahrbücher derselben zum

Geschenk zn machen.

Am 9. Dccember 1889 hat der Verein wie alljtthrig in Bonn

den Geburtstag Winckclmanns gefeiert; das letzte H^ der Jahr-

bücher hat darflhcr Bericht erstattet.

Im Jamiar dieses Jahres kam an den Voi-stand aus Godesberg

die Anzeige, dsm an den Bürgermeister dascllrat die Mittheilung

gelangt sei, man wolle das Hochkrenz an der Bonner Heerstrasse

abbrechen und auf einem 5ffenl]ichen Plat/i in Bonn anfstdlm, wo
für seine Erhaltung besser gesorgt werden könne. Es wurde um
die Hülfe des Vereinsvorstandes gebeten, um die dndicnde Gefahr

al>zuwcuden. Derselbe hat unter dem 30. Januar an den Couser-

Tator der Denkm&ler des Lamks, E&tn Gehdmrath Persins in

Berltn Aber die Angelegenheit berichtet nnd um die fielassitng des

altehrwürdigcn Denkmals an seiner ur^^prdn^-^licltcii Stelle gebeten,

üntcr dem 29. März antwortete das Königliche Kultnsministerinm,.

wie folgt:

gDer Autrag, das Uochkrcnz au ciucm gc^icbützteu Orte in

Godesbeiig oder in Bonn anftturteUen^ ist na^ eiMm Berichte des

Herrn OberhllrgrarmeisterB in Bonn von der städtischen Ban-Gom-

miasioB daselbst abgdehnt nnd beschlossen worden, das Hoch-

»alul». a. Y«r. T. Attartluft'. im Bbetnl. tXXlXX, 17
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kreoz An !*einein jet/i^rcn Stan<lorte zn iR-last^tsen uwi liie bescIuL-

digten Theile des DeukoiaLs wieder herstellen zn Uu>tieD, sowie (üt

eine Beaiitj»icbtigiing Sorge zn tra^u."

Wiewohl der Vereinsvorstaiid tllr die Erhaltnng des alten

Stemthön?}» b Bonn keine weitert-u Schritte p^than hat. mfichte irh

den Alterthaiito>t'reonden d<K:h mittheüen. da^w ein < ie«ocb aui Erhal-

tn^ des Thore»4 anter dem 2»i. Xorember lt<*<9 an den CoMervator

der Denkmäler des Landes alip?sendet worden is^t, welche« von den

Herren Arcbivrath Becker in Coblenz. Eberhart von C'laer in

Bonn, Mnsenmjidirektor r. CohaDüen in Wiesbaden, fieh. Arehivrath

Harleää in fM-sseldorf. dem Fri-iidenten des histor. Verein.«* tittr den

N'iederrbein, Geheimrath Ilüffer, Oberbürgermeister a. 1). Kaat'nianu.

Ma.seiiini>direktr>r Klein, dem Präsidenten des Geschichtsvereins in

Aachen, Geheimrath Lörsch, dem LHrektor des Gewerl)emaseDuis

Pahst in Köln, Appellationsgerichtsratb A. Reicbensperger. Dou-

kapitnlar .SchnOtgen. Iv»mbanmei.«*ter Geheimrath Voigtei. Ban-

meister Withase in Köln and von mir unterzeichnet worden i.*t.

Es ist darauf noch kein Bescheid erfolgt.

Ich theile femer mit Befriedigimg ein Schreil>en des Königl.

Oberpräsidinms in Coblenz vom 24. Mai d. J. mit. worin der Vor-

stand benachrichtigt wird, dasM in Folge tuiserer an das Knltns-

ministerinm gerichteten Vorstellang vom 'JiK .September v. J. die

Herren Minister des Kaltes and des Innern die Herren Regierangs-

Präsidenten der Provinz veranbsst haben, behafs Belebaug des

Interesses weiterer Kreise an der archäoIogi.Hcben Wissenschatt den

Kreisvertretangen durch die betreffenden Landrätiie den Beitritt zu

dem Vereine von .\lterthnm<«frennden im Kheiulande, sei es als

stimmbc-rechtigte mrkliche Mitglieder wler alM?r als Abonnenten der

Rheinischen JahrbQcher empfehlen zu lassen. Das OlK>r{)rä.sidiam

hat schon durch Verfügung vom 25. November v. J. die Herren

Regierungspräsidenten auf diese Anlegenheit aufmerksam gemacht.

Bereits unter dem 26. Juli 1 f<t*6 hatte Se. Excelleiiz der Minister

von Puttkammer dem Vorstande mitgetheilt, da.«« er auf unsere

Eingabe die Herren Landräthe des Rheiniandes auf die Jahrbücher

des Voreins von .\Iterthumsfreun<len aufmerk.sam gemacht und die

vaterländischen Denkmale ihrem Schutze empfohlen habe. In Folge

dieser Empfehlungen ha)>en 21 Landrathsämter und Kreisausschüsse,

9 Gymnasien, Real- and Progymna-^ien, sowie 4 Lehrer-Seminare

unserer Einladang, dem Vereine l)eizutreten, entsprochen. An die
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Herren IGniater v. Qoasler und Horrfnrth luit der Vgntiiid des

Vereins ein Dsnksolireiben gericiitet.

Dieser erfreulicheu UntersttttKlinip der Bcstnbun^ccii dos Vereins

dnrt'li die Köni;^]. liehrtnlcn jrcp:riiülH»r mnss <l( r \'orstand sein Be-

daiuni iLirftber aussprechen, üass daa Köiiigl. Kiiltusniinisterinni

uiiKerui Herrn Kcudauteu uutemi 2i. Mai angezeigt hat, da«s

es die Zatiinng der Abonneoients snf muere Jahrbttcher (UKr 30 Sehitl-

«ostaltoi, die dasselbe nnter dm 16. Man 1877 bewilligt batte, in

Znknnft nicht mehr leisten könne wegen der hohen Anforderungen

an den iti ncfraclit kommenden Fond. Der Ilorr Ministor hat hier-

von durch die Krmi-l. I Vovinzi:il-.Sehulkollcgifii tU'ii betreffenden

Lehranstalten jVu/eige geniaelit und dcuäclbcn auheiiHstelleu lasäcu,

ob sie die Jabrbtleber in Zukunft ans eigenen Hiitdn bexieben

wollen. Wir werden in dtesem Sinne diese Lebraastalten einladeiir

als ordentliche Mitglieder dem Vereine beisutretoi. Auch muss leb

leider berichten, das» ein von dem K«>nifrl. Kultusministerium erlie-

tener Heitrag von üUO Mark zu den Kosten des denmäehst erschei-

nenden II. Registers unserer Jahrbücher abgelehnt wuidc, wiewohl

ein solcher ftlr die Heistellnng des früheren Registers unter dem
3. Mai 1879 in {Reicher Höhe bewilligt und geleistet worden ist.

Ich mng» noch zweier Ereignisse gedenken, welche beweisen,

welche <i;roHHc Vorsiciit heute dazu gehört, um nicht durch mitergeseho-

bene und talscbe Alterthümer getäuscht zu werden. Im liett LXXXVII
unserer Jahrbtlehcr sind Grabfonde ans Bertrich veröffentlicht wor*

den; wir haben aber den Beweis in Hinden, da« einer der angeb-

lich hier gefundenen CSegenstände geßllscht und untergeschoben

worden ist. Eine nähere Mittheilung kann der Vorstand zur Zeit

nicht machen, weil die ganze Angelegenlieit der Staatsanwaltschaft

in Trier zur Untersuchung Ubergeben worden ist. im iictte LXXXIX
wird eine im vorigen Jahre gefaudene Bronzeplatte tnit dem Kopfe

eines Triton ans Kein ron mir beschrieben werden. Vor etwa

14 Tagen wurde ein /weites Exempkr dieser Bronze in Köln zum

Kaufe angeboten, welches sich als ein in I>etrilgeri8cher Absicht

gemachter Abgusia Jetior lirniizeniai*ke erwiesen hat.

»Sodann lege ich mi Auftrage der deutscheu anthropologischen

Gesdhehaft eine von Herrn Miyor von Trwitsch gefertigte Tafbl

prfthistoriseher AlterthOmer «nr Ansicht vor. Sie ist bestinnnt, in

Sehntoi anfgehängt zu werden, um }m der Jugend sebon das

Interesse nnd Verstftndniss für solche Funde an wecken und die
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Abj^&be derHelbes au die ^ &tfHiuidiM-bt'ii Miu)eeii zu sicberu. lu

Wfirteoiber^ kst die Karte in den ScLnlen aaf^rehän^. i^t za

vlMeben. dam diette oder älmlicb<- Tafelu io d<*D Sebiüen der au-

denj deirtf>c.beii Staateu Verbreitmi^ finden."

Zbid Sehlii*»e ladet der V(»rKitxeiide rar GeDeralversaniinlimir

de» Gesanmitvereütf dentK-ber (iesebjrbtjs- nnd Altertbnmsfn-niide in

Seliwerin eiu, die am P. bis 10. .Septeoiber abprbaiti-u werden wird.

Der Vorstand.



N. Wecklei u; Karl Ludwig v. Urlicbs. S61

Z KaH LiMiwig v. Urlielit.

Ein Nekrolog*).

Mit df III Hill 3. Nov. V. J. crl'olgtou Tode des UniviTKitätoprotOHsors

Oeb.-R«the Karl Ludwig v. UrlichB erreichte ein für die WisseiwcliAft,

für die Universitilt, für dii- haycrisclu'n Miticischnlen und deren L«'hrer

segensreiches Dasein seinen Ahschluss. All;reiuein war rtif> Etnpfindinior,

dHh» durch avin plötzliciieti Uiuscbeiden eine schwer ausxutüllende Lücke
in dem Krefate der UniverMUlt nnd der GeiteDscIuiilt entatMiden nt, und
schmerzlich ihn venniss«'nd überblickte man die zahlreichen Biehtun^en,

in welchen der vielseififfe, unverdrossen thfttige und schnffensfrotidige

Mann gewirkt hatte. Kine ausrührlich« Dar!>tc41ung diei»e^ reichen Lebens

ist ron dem jttngsten Sohne sn erwarten} hier soilen nnr die lueaeren

UoiriBB« seines Lebens und SciMfltos nnd die Elinnemngm eines ehe*

nuiligen Schülers «jefreben werden.

Karl Ludwijii; Urlichs war geboren am i>. November IHVi zu

Osonbrückt wo sein Vater Abtheilungsdiroctor in der IVamVaischen PrM<

fectiir war. Die Mutter, eine hochgebildete Frau, war eine gehome
FiUiritijr ans niiitingen. Nach Beendigung de« Befrelunfrskriefros crhirlt

der Vater die Stelle eine^ Ilegistrators in dt»r preufMischen Regierung zu

Aachen. Hier machte Urliehs seine Oymnasialstndien nnd der Einfluss

des rühmlichst bekannten DIrectnrs Rigler bestimmte ihn, an der Uni-

verslfMt Bnmi Pliilnln^ic zn stndircn. Die IH.'U \n-nfTcntlii-Iilc Doctor-

distiertatinn Achnei Kretriensi» fiuae supersiinl ist seinen Lehrern Hein-

rich, NJIke nnd Weicker gewidmet Den nachhaltigsten Einflnss auf

die Richtung seiner Studien ttbton augenscheinü» h die durch Gelehrsam-

keit nnd Feinsinnifrkeit ausgezeichneten uml von Begeisterung getra-

genen Vorlesungen W'cickcr«, de*t „woiscu Sehers *. Durch diese wurde

in ihm der Sinn für die Kuiut des Aiterthums geweckt dem alsbald ein

Iftngerer Aufentliale in Italien die kräftigste Förderung braehte. Wieviel

1) Wir theilen unsem Mitgliedern rien von Dr. Weck lein Ter-

fassten, in der Beilage «ur Altg. Zeitung % onr ß. Februar erschienenen
XckioIo[f von K. L. v. l'rlichs im Auszuge mit, weil derselbe einer der
drei Gründer de» Vereins von Alterthuuisfreunden im Rheinlande war.
Die andern beiden sind Dr. L. Lerseh und Dr. ii<-inri< h Düntxer.

Der Vorslaud.

^ j . d by Google
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I rlichs der k'lMiniiptn AnMhauuiijr <lvr Kuii>lwerkc in Italicti und

Stciüfa v»rdaukU', da» bt-Uanutv *'r durch deu llittli, »flfhcu 4T SvUüJeru

muh gtörUk-b tM«tand«neiB StMtorsaiii«ii gab: „J«ltt «ind Sie ein balber

Mt iij-di: wenn *ln gaiix«'r w« rdi*ii wolion. d.mn jrrht n Sit- nach Uoin."

Im Somin«-r IS.'S war vt nach R^ni ;:ckonniM'n; im lol«rfnrh>n Jahn*

wiirdf «T HaufJt-hrer iK'im prciu^-öi'cbcn Ges«ndti'U in Houi. d<>uj ^ch-hr-

Uttm PiplonatMi*' Bunnen. Der Verkebr mit Bnnsen, welcher den

Hn )»»AnH'ii iuii;r« n Mann seines hoonden-u V»'rtrau«-ns würdi-rtv. «irktc

mächtig: auf dcns< n>< n «-in und iK'stiininlc i\u- uiuh^Xv I>ichtun<r soini-r

Studü'ii. Er uahm an d<-u tojiO|n"a|>h>whi'n Forj^liungt-u Buum-u'ü den

ye^en Antbeil und wurde Itald ein BnuptmitArbeiter an den ^romen

Werfer der ..PMschrcihuiip der Sindt Kom", wrlcbes VDter Mitwirknni:

anderer r.clchrt<-n. am Ii Niol>nhr"s. vo)i P 1 a t n c r. B n n se n. (i e r h a r

d

und Rösif 11 htrausjrf^fWn wurde. DicMui Werke ><>lhv UrJichs ciu

Uiliiiiideiilnieb fol^n Uifven, welebeH in der Vorrede nir dritten Abthei-

lunjr des dritten Bandes ls42i inid w ie<}er in einer Schrift vom Jahre

für das nächste Jahr aiiL'ektindii.'^t wird. Er hat sein Versprechen

eni im Jahre 1?>71 uiit deui codex urbit< Ituutae {oiK>g^ra{ihicu.s, einer

Saannhinir nnd 1critii«rhen Bebandlutig d4>r fBr die rfttniitrhe Topopm-

phie «ichti;r-len Urkunden, ein<relö-t /.u einer Zeil, wo die Arbeil

duri'h da.« fast frh-ich/eitijr erscheinende ähnliche Werk von Je r •Inn an

ihrer nr^prim^lickeu Ik-deutuug verlor. Nicht nur uiu die Vflh-ndunjf

de« frroH«en Werke«, von welelieni PIntner mit Tri ich« im Jahre IMS
einen Aus/n^' .Be-.chreihnnir K<«nis" al?. Fiüirer durch die Merkwürdig-

keiten der ewi;:en St.idt veröffi-nihilile. h.Tt sieh Triichs jrrov-e Yer-

di4>uMe erworben; es tiel ihm auch die Au/|fnh«' zu, dasM-lhe ^»'ireu einen

«<r1uiTfen Anjrriir In Sehnte xn nehmen. W. Ad. Berker. weicher Im
• 1 .11 Bande seine« ..Hiuidhn« hs tler rriDilSchen Altertliünier" ls4." eine

T'>j'<ij:^rapfiie dt-r Si.i.lt Hein jre;.'ehen hatte. nnl«T7.*.jr in der Sfreitsvhrifl

,,Die rt»ini>*he To}K^j:rai>lüe tu Koni. Eine Warnung" ^1844* de» auli-

qnarUvhen Theil der „Be«iciireibiin]r der Stadt Rom" einer OTharfen, auf

irriuidliclier Kt imtnis."* der alten Licteratnr beruhenden Kritik tnid for-

derte I'riiclis direkt y.nm Kampfe heran«. Die«er nahni di'n Kampf auf

und erwiderte iu der Schrin.- ..Kö»ui»*-he Toj««gra|»hir iu Lejp«ig*' {lit4öt

die ffiebe seine» Geirner» mit ebenso «charfen Cepenhiehen, welche

Becker in der Gegenschrift: ..Zur Röminchcn Tepo^rraphie. .Vntwot^ an
Hm. l'rlicJis'' l.s45 parirle. Der Streit liat seiner Zeit Aufsehen erro^'t:

«ie unbefaugcn Crliebi« »r\h>i i>|Miter darüber urtheilie. xei|Ct die Auer^

kemranfr. welche «r arincm ehemaliirra G^fOfT im swelten Bande der

..Altsr. dmtochen Biopraphio'" itont. wo er Ihm naehriihtnt. chi^j« er die

Polciiiik ^e^'en die ;fn>L.'« r. n T pojrraphen mit Ehren durch^ lochleu

babcL JoditLUüis bat die Polemik der WikseoscbaA mattdieu Gewinn ein-
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N'o(')i mehr aIb die Top<^apl)it' wur<1<' jürUrlichs die Archftolt^e

durch den AiUciithAlt aii Rom uikI durch Ut i>i n nnrh Ncapol und Sirilion

sur Lcbeii&aui'gabo guiuacbt. Da» Archäologische Jiit^titut, /.u dcMHcn epoche-

muhender Orttndvng sieb die „HyperboroiiMshe Oesellscliatl'' Danit den
BcinühHii^cii von Oerlinrd und Buiiseii erhoben hnttu {1H28), wnr be-

reits damals i!( r Miilctimukt archilMlri^isclu r Sukücu. l'i lirlis vcrki-hrtv

mit Braun, dem SecreUr des Jn^tituts, brachU'- herrliche Abende im

Hange Keetner«, des Archiven des Institute, xu, wo man Goethe« Briefe

vorluH, Uriiebe mit rapem-ordt und den beiden Abeicen, dem
ArchÄolo^en und d<'m Theologen, grii-diisi ho DioJitt^r lAristnphrtnes ii, a.)

l>ebaadelt« uud KuuHtwcrku vorgezeigt wm-deu, lernte dort auchTauofka
kennen, kam Im Haoae Bnneen'a mit anderen bedentenden Gelefaiten,

dem Aegyptologen Lepilns, dem GeschlchtedireibOT der Stadt Bora,

A. V. Rrninoiit, in Hcrühnin'r; wun!»' a1)er vor allem durch den lieteter

dor Archttologie, Uerhurd, in die Wi.säeu8chail emgeflUurt.

bi der echflnen Biographie, welche er Im achten Bande der „AUg.

denteehen BlogTaphie** seinem Lehrer und Freunde als Denlcmal geaelat

hnf, hpzeichnet er als Fe»lt«p-c die Iroitflfrlich'j'n adunnnze. in welchen

Gerhard neu eutdeclite Bildwerke nüt i>icherciu Blick uud bewuudem»-

wertker KenntniM der Denluntler betiandelte. Zu dem sehttnrten Erlnne'

rangen an Born reeknete er swei Feste. Das ein« war ein von Gerhard
in der Villa Alhani voraiistaltf tcs WitickelmannHtVst. hei dem die Faolu-l-

beleudilung den grosMen Saale«« mitteu unter den Meittterwerkeu der

Knust und diu begeititerto In Beden und Gedichten sich äussernde Stim*

mung einen nnausiäseblichen Eindruck hinterlieHS. Das iweito war das

);rosM' Tv>{. wcKVi«'« die drutsrltcTi Kün-l!iT dnii BiltlliiixuT Job. Martin

Wagner xu l<:hreu bei der Vollendung des VValhalia-FrieiüeK gabuu: „dort

hasH der wackere Meister »wiachen den diplomatischen Vertretern »eines

gansen deutschen Vaterlandes, umgeben von Thorwaldsen, Koeh,
Reinhart." Urlich> hat damals Wagner auch in »eiiK-r Wt rkstatt

kennen gelernt, ohne zu alinen, in welche BeKiebuiigen er xu deui Kiiiuit-

l«r, wenn auch ena nach dessen Tod, treti^n e^ollto.

Mit allerlei wissenschaftlichen Plänen sich tragend und mit hoeb-

fliegenden Hoffnungen erlüllt, kehrte Urlichh im Jahre 1810 nach r>eutsch-

lajid zurück und habililirte sich in Uoini, wo sich ein durch Freundschaft

und wibtMsntichartliche Besttrebuugen verbundener Kreis Junger Gelehrten

bildete, SU welchem auch Sybel gehörte. Bei Gelegenheit der Bonner

Pbilologenversanunlung (1841) wurde durch Urlichs der für die Iirid-

nlKchen und christlichen Alterthünier und Denkmitler am Rhein tiberau»

»egentireicb wirkende „Verein von .iVlterthunisl'reunden im Rheiiilande"

gegründet Die Jahrbücher des Vereins half er anfHngllch redigiren und

bereicherte er immerfort mit werthvollen Beitrügen, besond» i- an häolo-

glsclMtt und epigrapbischeu luhaits. Das Kegister t^ür Bd. I~ti0 liu 6&.
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Band zählt 28 AntHtttzc von Urlieliä auf und in der Abhandlung: de«

6i. BaudcH „Der Bbeiu im Altertbum" hat er gcwiüscnuaas^cu da« For-

«ehungSfreWet dce Verein* vmMhriebeii und die geiwionnenen ErgeboiH«

vcrwcrthct. Auch von don Wint'kelnmnn.s-FroKTnniuien de» Vereins hat

er das zweite (..Dreizehn Gemmen au» der Sainmlunjf der Frau Stbylla

Mertcus-Schaatl hausen" 1846) und achtzehnte (»lieber die Grup{>e

des Paeqnlno" 1867) veifknt.

Knebdein UrüchB im Jahre. 1844 zum Extraordinarius ernannt

wnrdeii war, folgt«' 1W7 einem Rufe an die Uuiversitilt flrcifsTcnld.

Vor Antritt der Professur machte er eine Reise imch Kngland, um bc-

«ondera die SchMtee des Britischen MusoumB Icennen lu lernen, und ent-

deckte damals ein für die Ri liriltsteilerei des M. Tercntiu« Varro wichtiges

Anekdoton, welches Kitsehl in einem vortrefflichen Aufsatz (j^'^at im

3. Bande seiner kleinen Schrifteu &. 421 ff.) behandelt hat. In Greifswald

nahm er als ein Mann, der sich berufiett ftthlte, wirksam in das Lieben

elncngreifen und seiner Ei1)^i( ht Gi>ltun<r zu verschafTen, der aueh die

Oewaiidtheit der T^edi- tintl ilir Schlagferti^keit des Witzes besas», um
seine Ansichten nachdrüclvlich zu vertreten, an den politischen Bewegau-

gen der folgenden Jahre tebhaften Antheil und war 1848—1863 Mitglied

der zweiten Kammer des preussischen Abpfeordnetenhauses und Erfurter

Parlaments. In Erfurt pehörte er der Partei an, welche iWf Revision der

Reichsverfassuug vertrat. In einer Uede leitete er die Verptlichtung su

derselben ans dem Wortlant der OesehMftsordnun$r «b. Avch in der

Folgezeit lies» sich Urlichs niemals durch die I^ehrthMti^keit und die

wissenschaflliche Forschuiifr dem pnliti Milien T.chon cTitfrcmden. So ge-

hörte ZU den Körperschaften, welche in dankbarer Erinucrxing au seine

Wirksamkeit einen Kranz am Grabe weihten, der nationalliberale Verein

Wiinsburgs. In Greifswald legte Urlichs auch den Grnnd zu einem
glücklirficn Fjiiniliciilebeu. Eh ist tnir eine Vennutlitiii'r von mir, dass die

Kunst die Brautwerbcriu gemacht, d. h. dass di« von dem Maler (^ui Storp
herrührende Knnstsanmihnig Urtlcfas In das Hans dM Gelieimeii Jnstls-

rathes Quistorp geführt hat, dessen Toehter Luise ihm eine treue und
sorgliclic iistrcnüirlui Tnirdr und nls hochgebildotr Fratt an seinen

wissenschaftlichen Bejitrebimgen den regsten Autheü nahm.

Im Jahre 1866 endlich wurde Urlichs als ProflesBor der dassisclien

Philologie und der Aestfaetik nach Wfinburg berufen. Dem damaligen
Professor der Philosophie Hoffmanu gebührt der Dank, ;mf dir her-

vorragende Kraft aufmerksam gemacht zu haben. Schon nach zwei

Jahren erhielt Urliehs einen Ruf »ach IVeiliurg. Er lehnte denselben

ab und blieb so bis zu seinem Tode, also 88 Jahre, in ^eser Steliung,

welche er in der ehrenvollsten und segensreichsten Weise ausfüllte. Es

fügte sich ausserordontlich günstig, das» man, vielleicht ohne dies be-

sonders im Auge stt haben, damab gerade einen tüchtigen ArchAologeu
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für die WUntnurgw Univeraltllt gewonnen hatte. Denn am 7. Deeember

1857 erfolgte dio g^roHKartij;f Sclicnkiin;;- rlcs (tlxn i^enauiiti n Kün.stlerB

Joli. Martin Wapner, dunh wclihf <lir Univcrsitiit in den l'.osit/ einer

reichen S&iumlaug von Antiken und DcnkmMlcrn neuerer Kunst gelangte.

Urliobs war der rechte Uaim, dieae ßcbUtae au Terwerthen und m ver>

mehren'), da» „v. Wagner'iebe Sunstintttitut" zu organiHh-en und den

Willen des edlen Stifters zn crfitlfrn, ..die Siuiiinliinff nicht nur dfii Mit'

gUederu der Universität, «ondern allen Freunden edler Btsütrcbungeti«

l^elchviel ob emheimiMh oder fremd, RünsHor oder Niehtkfinatler, au-

^an<flich und nutabar zu machen." Dem trettlichen Metaler, dem die

^fihu•lu•no^ Olyittotliek flni «citliv nllsieu Tlieil ihrer Seh.ltzf A'crdrmkt,

der ött«r «ein Leben auls Spiel hetzt« luxd den gro.sseu Plänen de»

KSnigfl Ludwig I, «einen Kfinatlenruhm aum Opfer brachte, bat Urlieha
in einem 1866 gehaltenen Vortrag „Johann Martin v. Wagner. Ein

Lebensbild" ein «chöne** Drnkmnl r<'^^f't7.t. In der Snmndnnjr bontulet

steh die Corruspondens des Köuigb mit Wag;ner, cDthalt^-nd 000 Ltriele

de» Fftrsteu, bainahe ICMX) des Efinatiers. Dieae authentiwhe Quelle für

die Oescldchte der Kunst und der fiammtungen Mttncbeoa hat Urlieha
in der Schritt „Die Glyptothek T-iidwips I. von Bayern nach ihrer Ge-

scbiclite lind ihrem Betttaude" (1HG7) uud in den „Beiträgen zur Ge.nchichte

der Glyptothek" (1889) verwertbet Aua Wagner's Paiiieren hat Urlichs

auch intercmante Hlttheilungen über „Thorwaidnen in Rom" als 90.

Prncrrrunni des Wa;;'ner'stdien Instituts i;IV,S7\ veröfTcntlieht, Kr traf nttm-

Itch die Einrichtung, zur dankbaren Krinnerung an den edlen Stin^'r,

anfllnglicb auch zur Feier von Wincitelmann's Geburtutag (9. Deeem-

ber), weteher mit dem Stiftongstag de« Instituii (7. Deeember) flut au*

sammcnfiol, einen Vortrag' zu Iialtt'n oder eine dad Institut oder die

Kunst betreffende Programmabhandlung erscheinen zu lassen. So sind

vom Jahre 1865 bis 1889 22 Prograuuuc von Urlichs verfallt worden,

von denen daa ernte, aweite und flhiAe daa VeraeichniM der Antiken-

sainndiiiif; der UniversItHt Würzburg bietet, das zehnte die Baugeschiclite

Würzburgs behandelt, die übrigen philologische, meistens archUologische

Fragen erörtern. ArchUologtschc Untersuchungen enthält noch eine Reihe

von Vortrügen, Abhandlungen und Schriften*), in denen die verschie»

dcnstcn Gebiete dieser Wissenschalt oft sehr glücklich behandelt sind.

Die Anaicht, wdche «r in einem Vortrag Im» der PhilologenverMunmlung

1) Dureil ;^esetiiekte Ankiinte der Sainniliin;; des Malers Brills in

Rom (I8t>ü), der Saiinnliuig des Li'ga(iout<rallies v. Fubt-r (18*i2), der be-

rühmten Keoli'schen Vasensammlung (1H72). Dazu kam die Schenkung
der QemäldegaUorie des 1862 verstorbenen Profeiwors Fröhlich uud des
OrlginalmodMla von Wagner's Walhalla-Frles.

2) Ich erwilhne hier nur nhserrationeit de arte PraziteUs 1858,

Skopas' Leben und Werke 1863, i'crgamon, Geschichte und Kunat 1883,

Beitrug« aar Kunstgeflcbichte 1086.
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in Halle Uber dit> Dau/.t>it dvs ZeUht«*in|H'ls in Olympia eiitwickelu^ und in

«Ion „Bcnicrkun;;«'!! üIht «li'ii 01yni|iischi'n Tcnip«-! und si'iiw Kunstwerke"

(1877) ahwoifhcndcn Aiisichtj'n {r<';r<'nüb('r vortrat, wurde duri'h i'inen

Fund bei den dmxtKfhen Aunfrrabungrn in Olympia beut^itiirt. IJfber

einen auf der Frankfurt<'r I'hilolojjenversanjnilunjj {rehaltenen Vortrap:

„I>ie «Irauialisclien Motiv«- in der Kunst" st-hrieb ihm Kitsi-hl: „Dein Vor-

Ira}^ in Frankfurt hat ja, wie it h höre, {j«'rad»'zu den Vojiel abffesehoHsen."

Urlichs war besonders stark in der seharfsinnifren Verwerthun}f »chrift-

Htelleriselier Notizen und verband mit der reichen Ansehauunf^T und dem
KunstverstHndniss das {fedicffene Wissen und die sichere Methode des

I'hiloloffen. Er hat sich vorzuj^nweise als ArchÄologen gefühlt, und noch

wenige Tage vor seinem Tode gab er der hohen Freude Atisdruck, das«

er in dieacni Wintersemester nur archHologischc Vorlesungen zu 1ml-

ien habe.

Nichtsdestoweniger hat er seine IlauptwirkHamkelt an der Univer-

sität als Philologe ausgeübt, fn-ine schriftstellerische ThHtigkeit war zu-

nJlchst «lein Mllereu IMiniu«, densen Werk in die Archäologie einschlägt,

und Tacitus gewidmet '). Aber «eine Vorlesungen und S<'minarübungen

erstreckten sich über da« ganze Gebiet de« griechischen und römi-

schen Alterthums. In der trefflichen Schrilt: „Grundlegung und Ge-

schichte der classischen Alterthumswi.ssenschaft" (1H86) bezeichnet er die

Philologie als die Wi.s.senschaft der concreten Idealität: „in doppelter Be-

ziehung ist sie die unersetzliche Lehrerin der Jahrhutidert«- geblieben.

Einers<>it.s erschliesst sie die Quelle der Kenntnisse und Künste, welche

mit kaum einer Ausnahme — denn auch die exacten Wissen.sehnften

stehen auf den Schultern der Antike — dem Schoos.se der griechischen

Kultur «•nl-stjin»nu'n. andererseits bietet si«' in den erhabenen Scllöpt^Ingen

origineller G«'istcr ein wirksames Correctiv der gemeinen L'eberschätzung

dcH nutzbaren Kealisnni«, indem sie die Phantasie erregt, den Verstand

beKch*f»igt, den Scharfsinn reizt und in der Befriedigung «les uneigen-

nützigen Wissenstriebes ihren Lohn findet." Durch Gründung einer phi-

lologischen GesellschatY, welche sich später in eine philologisch-historische

verwan«lelte, suchte er die Selbstthätigkeit und den wiiwcnschaftlichen

Geist der Studirenden zu fördern. Die im Jahre 1862 erschienenen „Ver-

handlungen der philologischen Gesellschaft in Würzburg" geben von dem

Erfolg »dieser Bestrebungen Kunde. Der Absicht, die wis.seuschaftliche

Forschung der bereit« nn Gymnasien thätigen Philologen anzuspornen,

1) Vindiciae Plinianae 1. Heft IWiS, 2. Heft 1K66, Chrestomathia
Pliiiiana 1X57, Disputalio critica de numeris »'t noniinibus propriis in

Plinii natural! liiNtoria isri7, (^«U'llenregister zu Plinins' letzten Büchern
187K, Ausgabe von Tacitus" .Kgricola 1H7.'». De vita et hnnoribus Agricolae
1868, De vif« et honoribus Taciti 1875», Die .Schlacht am Berge Graupiiis
1882 U. 11.
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«ntsprmng auch der Venneh, im Verein mit Stnrk, v. Jan und BAam-
lein ein piillologischeM Orgän für SUddeutMehland au achalR»!. Aber die

1864 t^rHofiiriUMif' ,,Kns" h;it nur zwei .fiitnujiTi^-r crlfhl; hic vfHnr ifin-ii

Zwtick, als der Verein der hayerischen Gymnasiallehrer ein eigenes < »rjjran

grttndete. StrebMinoJunj^o Leute aog Urllcha anrieh heran, ermntiu;rtf

und fltiHerte ihren Elfer auf jede Weine und bewahrte ihnen fttn Leihen

wine Thrtlnnlnnc inul Ftir.sorjrc. Di«» Dniikhnrkeit seiner SeJiüIcr ir:il>

sich beftondcrs bei dem Jabiltuui «einer 35J>iliri^D ThäUgkeit iu Würz-

burg {im» und iMi der Feier «eine« ÖOjHhrij^en Doekor'JuMiMunM (1884)

Icund. Bin stattlfelier Band von wfsMneehaftliehen Arbeiten, der ihm tiei

der er>it.erfii Oeicp-enticif ühcrrpicht wurde, icgtc Zeognin ab, da« der

atugestreute Snnie nufgegniifren war.

Der Aufgabe, welche Ur Ii ehs bei seiner Berufung nach Wttrzburg

svgeflatien war, Voriesnniren Uber die Aesdietlls au halten, entledigte er

pich vornehmlich mit Hülfe seines S<-hönheitssinne.s und «einer umfMsveTi

den Kenntniw« der Kunstwerke alter und neuer Zeit. Diese Vorleuuiigcn

wurden gerühmt und stark be^iueht.

Sdten wird es der Fall sein, da«« mit dem iprftndlieben Fcmieher

der Sehöng^iMt in des Worten bester Bedentiniff so vereiniirt ist wie l»ei

Urlich«. Allen höheren InteresHen der Gesellschaft wandte er «eine volle

TheUnahme zu und mochte es sich um einen Vortrag oder um Milwii--

kung bei der Vorführung eines klamittclien Dramas, a. B. der Medea den

Euripide«, handeln, wandte man Meli nn ihn nicht vergehen». Sein»'m

weltmftnnischen und gewandten Wesen, das ihn» alle Thore üfTnete, ver-

dankte die Wissenschaft die Hebung manchen .Si-hatÄCJi. Ich habe bereits

oben von Huer «olvlien Entdeekung gesprochen. Die durch Abeken
vermittelte Heknnntsehaft mit der Freifrau v. Gleiehen-Russwurni auf

Bonnland, der Tnchter Schillers, führte zu dem Werke: „Charlotte von

Schiller und ihre Freunde" (I8ti0— 18<i5), welche« Howohl Charlottens eigene

Aulbitae und Briefe, als auch die yon titren Freunden an sie gerichteten

Briefe und in der Einleitung des 3. Bandes eine sehfine Biographie der

GcinuhHn Rchillers enthiilf. Bvi einem Aufenthalte in dem Hanse der

Frau Ernst Hasenclever in Ehringhausen, mit welcher Urlichs ver-

wandt war, durefastöberte er die Pamilienbibliothek und fiind 6ooth«B
Briefe an Johanna F.ililiner, die Freundin von Goetlu N Srliwester und

die Vermittlerin FrciUKlsrlrnft zwischen Goethe nntt Jacohi. Die Ver-

öffentlichung derselben gab interessante Autschlusse über das Leben

Goethes in den Jalnvn 1778—77. Eine daraus gewonnene ttberraschende

•AufklMning über Goethes „Stella" hat Urlichs im vierten Band der

„Deutsehen Rundschrm" rlnrgelcL't Weitere Verdienste um die genaue

KeiintniiiM der LebensverhttltnisHe iinsrer beiden grossen Dichter erwarb

Sieh Urlieha durch die VerSlfentlichung der »Briefe an Schill ei^ (1877)
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3. Die Versammlung der Oeubcheti und Miener Anthropologischen

Gesalltchaft in Ww «wi 6. Ui la Augast 1889.

Dißftolbe wurde Moutu^; dou 5. Auj^ust um lü Uhr Voruiitta^

im Saale dm OesUureiclitsclien Ingeatenr- und Arehiti'ktpn Verelnn dttreh

den PriUiili'iiti'u der Wj«ner Aiilliro|K)l();;ischeu Otm-Ilschnft, FrRiherrn

V. A iidrian Wcrlmr?. «röfl'iict. Kr ;r«d«'iikf ziHM^t rlf-^ crüchülK^rndt^'n

Kruigubües, daa^ die Ver^iuniiiiluuj^ iltruu orbnlteiicn l'rotcklor, den Krou-

prituea Biudolph, verloren hat. Wenn der Congrens durch win Htn*

scheiden an lUHsorcin Glanxn riiig^ehüsst hat, 80 iiiiissd ii \\\v um so mehr
nu KeJneii }fiMSti;j«Mi Zit'U ii ri stli.ilti ii. !\Töir»' ihirch ihn <li»', Aiithropolop'io

in iüleu ICreiKeu iuntior "rrosM^re 'i'hoilnatiinc und thatkräftig;« UuterstiU-

zvmg finden. Hierauf bef^Umte der Caltus- und Unterricbtsminister Dr.

V. Gnutscli die Vcrsaniiulun<;. in der diß hervorra<r«>nd8ten Vertreter

dor Antlirn|)olo;?iii au-s DfUt.«<hlanil iiikI f >»>stc'rrcii"li zu <ffinrins:itii»'r

ThHligkeit eich vereinigt hättfu. Der unmittelbare, lebendige Gedanken-

aufltauch befruchte die Wisaemtchaft in noch viel höherem Haasae, ain

08 der Au^Kieleb der MeiimngtMi durch das geschriebene und gedniclttc

Wort 711 thnn vcnnö^e. Dies '^r\U' nm so tiit'hr, wiMin i's sii'li um grund-

legende Arbeit einer Diticiptin handte, welche nit-ht ganz ungeueidet dm
Erbrecht mit Xlteron Schweiitem su theilen Ans])ruch erhebe. Auch im
Oaterraichiachen Liindcrgebiete lügen VerliMltniHRe vor, welche der An-
fbropologie und Kthnographie reichlichen Stoff zur Durchrorwcliung dar-

böten. Die umuuigfaltige BodeugestaUung de« Landes habe von den

firüheaten Zeiten her die veraehiedeudten Zustünde der menschlichen Col-

tnrentwlckelnnir geschaffen. Der Metall- und Salnreichtlium der Alpen-

lünrler lKMliti;rtf ««chnn früh «'ine verliitftiti'^siiiHüsig liohe Cultur, wie die

Funde von llulLstatt, Wnatscli u. a. bekunden. Bei der VVauderiuig der

enropXiscfaen VöUcer von Ost nach Wost waren das Donanthal und die

Alpeiipäase, Pannonien, Illyrikum, Norikum und Uliktien bald fiUitte der

NirflerlnwHnn;,', lialil DurchzU},'slan<l. Kcii lic Si hüfzc bir;rf noch der l'ndcii,

wichtige Aufgaben der Meiuwheu- und Völkerkunde, harrea noch der

LßKung. Herr Qemeinderath Dr. Richter rühmt den Werth der heutigen

anthropologischen Forschung und heisst die Anwesenden im Namen der

Sta<l( Wien wtllkniTinien, die «ich zur Khre rechne, so thenre Gilste em-

pfangen ZU dürfen und ihren Beratbuugen mit regstem Interre^se folgen

werde. Hierauf sprmBb. Freiherr v. H eifert, der Prilstdent der k. k.
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CentnüeominiMion zur Kri'nrKchiing und Erhaltung (l<-r Kiiiist- und liisto*

risrlion Dcnkninlc. Du- rdimnissirm wnr ursprünglich nur für die Bau-

üeukuiaic gcbildut, lic»» i>ich aber duicli die gezogenen Greuxeu nicht be-

inen und entfUteto dne weitere TliUtigkeit; »ie wurde durch Miidflteri«!-

Erl&SS vom 81. Juli 1873 reorgnnisirt und in drei Sektiont>n getheilt : Tur

PrMliistorir «nd Antike, liir die Knnstdenkniiiler de« Mittelalters und der

neueren Zeit, und für da»« Archiv wei>eu. Die CentraicommiiiKiou Imt unter

Redaetion den auHge7.eichneteu VertreterB der prKhiiitorischen Wissen-

sehaft, Dr. M. Much» eine Samiuinng Ton Abbildungen vorgeschicht-

licher und f'räli;4'0s(liichtlichrr rtmde uns den fJSndcni der Oesterrrirliiscli-

ungariiichcu Monarchie herauttgcgeben. Dieser prächtig aut^ntattetc Atla«

von lOOTafelii wird demVorsutude ttberreieht. HerrHofifatiiDr. Fr«»«Ritter

V. Hauer spricht seine Freude darüber aus, dam wUhrend der Anwesenbctt

der Aiitliroiinlopfcn in Wien die KröfTtiuiig der k. k. N'jitnrhistorisehen Hof-

uuiKeunis durch Aiieriiöcltst Se. MajesUit den Kaiser vorgcuouuueu werden

wird, und dass die Mitglieder des Congreases au dieser Feier Einladungen

erhatten werden. Der Wiener Anthropologischen Geseiischaft gebtthre

vor Allem d( r Dank, dass in weni^reji Jahrrn '^n reiche Sannn!un<,'-on in

der prilbistoriüchen Abtlieiiuug des MuäeuuiH hUttcn vereiuigt werden

hönnen.

Nun fibergab der bisherige Vomitsende, Freiherr v. Andrian, den
Vorsitz an Cvh. I'atli. Virrlinw. der dif wissiMiscliaftticluMi Vcrliaiid-

lungen mit einem Vortrag über die Anthropologie tu den letzten xwanscig

Jahren furttAiete. Auf österreichischem Boden wurde der Grundstein

geh^ für die Vereinigttng, die wir heute vor uns sehen. Bei der Natur-

forscher-VerHamndung in Innsbruck, im September IHfifl, trat ciiip kleine

Zahl von Miinnem zusanunen und es erfolgte ein Aufruf zur (iründung

einer deutschen Anthropologischen Gcsclbchalt. Dast> Deutsche und Oester-

reicher in anthropologischen Dingen susatnmengehören, war auch die

Ansicht der constituirendc'n VerHamndung, die 1870 wiihrend der Osler-

ferien in Mainz stattfand, hn Jahre lWf> entKtand die Berliner Anthropo-

logische Gesellschaft, die sich als Zxa eigverein der deutschen Gesellitchun

liefcannte. Die in demselben Jahre gegründete Wiener Geaeyschaft blieb

Belbstständig. Die ersti' Vereinigung deutscher und Bsterreichischer An-

thropnlopen fand 1885 statt, als beide ihre neneralversanimluug hinter

einander in liegcnüburg und Salzburg abhielten und an beiden Orteu

xusammenkamen. Heute wird das Werk gekrönt, wofür das Verdienst

Herrn v. Andrian gebührt. Auch für uns Anthropologen steht die Na^
tionalitilt im Vordergrunde. Krst mit der K<'nntnisK de«. Rtannnex oder

der Person beginnt unser Interesse. Je weiter wir znrückgelien, \im bo

mehr verlieren sich die Nationalitaten, die an gegenwärtige VerhttttnhHM»

anknüpfen. Aus prähistorischer Zeit nennen wir die AchHdel nur nach

ihren Fundorten und apredien von einer Basse von Cannstadt, Cro-Mag'
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iioii u. djfl. Atifli in di'r Gi'^conwart ist die F.ut^* hciiluiij^ über eint'

NatioualitHt oft recht schwierig, « t>nn wir nicht eine. In.Hcl im Stillen

Ocean anfraebon. Die h«utii^ii NaClonalilHten sind BtuaminengMetst»

unter den vorschiedenon Deucschen g'iebt es ebenxo groiwe Unterscliiede

wne \inter den Sl.ivfit. Blotidc Polen und rtiilizier s^tchen den Deutschen

näher ab ihren slnvi^ehen Brüdern. In «lavischen GrUbern finden wir

gennaitiacho SchKd«!. Wir haben «8 mit Mischnissen zu thnn und müssen

«U ermtttela suchen, woher die Lang* und woher die KorzkSpflgen kom-

men. OfsteiTcifh hat die ffi^stc znJilrcirher .iltrr Volk.s.stHuune in viel

grösserer lieiuheit bewahrt, als es »ouüt in Irgend ciueon anderen Staate

Europas der Fall Ist. Die Arbeiten« welche unter Leitung des Kronprin-

seu Rudolf untoiBOmnien wurden, waren bestimmt, reiches Material Uber

OesCerrt'irlis yatinnnütJltrn zn liefern. I^er TJeiltiiT '^Ichi in Aller Namen
dem Schmerze Aufdruck, do^ dictieii Land eines Mannes beraubt ijjt,

der bemten an lehi schien, einer der bumansCen Fttrsten dieswi Jahr*

hunderte an werden. Was die früher ausgesprochene Meinung betreffe,

nlH ob die österreichisvtioii rtchirgrxljinder der Ursitr f^er PiiropHischen

Cnltur «eien, »o sprächen die heutigen Untersuchungen doch dailir, ilm»

dieUranfilnge unserer Cnltur in den attasiathwben Reichen und In A(^*p-

ten SU suchen seien, wofür sehen dieUebmdnstiDunmig der alten Haasse

und Gewichte mit den hentijr<'n spreelir. Vnr zwanzijr J/ihrcn war dit^

prähistorische ArehKolog^ie am meisten In Skandinavien zur Kntwickelun^

gekommen. Heute aber glaubt kein Forscher mehr, dass die Bronze

eine nordische Erflndiuig sei, wenn auch ihre Bearbeitung sich dort in

ei^iMithümlichcr Weise nus;.''el)il(lef haben iiin;;'. Aber auib in der an

geblich asiatischen Heiuiatli der Indof^erninnen hat man die Musler für

unsere Bronzen nicht gefanden, so wenig wie im Kaukasus. Die indo-

germanische Hypothese ist dadurch erschwert, dass die auf diesem GeMete
wnliiieiideii Ra^^en unter einander physisch verschieden sind und dass

nirgendwo ein Anfang der gemeinsamen Cultur in einem arischen Gebiete

vorhanden ist. Wir müssen dem internationalen Verkehr auch schon in jener

alten Zeit eine grossere Bedeutung beilegen, ^el grSsssr, sagt Virehow,

als In der Archäologie ist die Revolution, die sich auf dem Gebiete der

anthropologischen Forschung vollzogen hat. Vor zwanzig Jahren hielt

der Darwinismus» si'incn ersten SicgesUuf durch die Welt. Die Herkuntt

deeMenschen vom Affen galt als das höchste Problem der Anthropologie.

Die Naturwissenschall darf sich aber nur mit wirklichen Objekten be-

schäftigen. Man hat vf>r<^cblich jene Zwischeii^'Hoder gesucht, die den

Menschen mit dem Atten verbinden sollen; auch nicht ein einziges ist

an veraelchnen. Im Augenblicke wissen wir nur, dass unter den Heu*

scheu der Vorzeit sich keiner gefunden hat, der dem Affen näher stände

als heutige Menwclien. N.ieh Ansieht des Berichterstatters ist dies aller-

dings der l"'all. Virchow tHhrt fort: ^Wir besitzen heute die genaueste

Google
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KenntniHB der Naturvölker, aber es sU^lit sich heraus, dasK unter allen

kein etnzig«s Wt, welche« dmi Affen niher stunde ab uns.* SSmroering

hat abeir schon 1784 gezeigt, dass der Xeger nMhcr an daH Aflfcnge-

sclilecht jrrpnzt, iils der Ftirnpficr, niui noch liat ihn Xicnumd M-iderlegt.

Auf die Frage, können die niederen schwarzen Kafisen uiclit das gesuchte

Zwiflctieitgtied sein, das «n der Brficke xwisehen Menaeh und AAs hinfuhrt,

will Virchow nicht mit einem absoluten N*<'in antworten. Aber von der

Möglichkeit Iiis /III- Wirkli« Iikt tt fehle not'h recht vic I. Ks ist richtiger,

wenn uiau die nuturliciie Altstunijuuug de« Menschen nicht nur für möglich,

flondem für sehr wahrRcholnlieh erkllrt Tn den letien swnnzig Jahren

ist keine Thatmche bekannt geworden, die dagegen sprHche, und der

Dnnvinifiiini-' li.it in dicTr Annalttno mehr Anli;5n','er .ils icniais. Dieselbe

i>>t die einzig mögliche Yoi-steilung, die man t>icb von der Sehöpl'uug des

MMi«eb«n waehen kann und diejenige, welche kehiem Katurgesetie wider-

spricht Dmm die Aegypter »eit Beginn dea neuen Betehei, seit 1700

V. Ohr . kein ^\ «»scntHche Veritnderung erfahren haben, spricht durchaus

nicht für die PeruianeuK de« menschlichen Typut» überhaupt« weil Hie

sehen dainals ein hoch entwidcdtes Cnlturrolk waren. Virchow »agt,

wenn 8!« mich fragen, waren die ernten Meosehmi w«bM oder schwant,

so iniTs?ä ich m^ci\. ich wrisfs es nicht. Dif Schwirninhatit zwischen den

Fingern de» Congonegcra führt er auf die Flot<sent>trahlen der Bochen

carfick, warum nicht anf die Hand Uea Ch>rillA? Wodurch die adiwanx-

lesen Katzen der Inael Man entstanden sind, int voUstMndtg nnhekannt
DaSH da« Klima und andere L^'bensnmstMndf rlio Entwirkctiinp' des Mcn-

«chen boeintiustieo können, ist ihm niu: wahrücheinlich. Er scbiiesst mit

den Worten: Vieles von dem, was man frfiher aufjj^estellt hat» Ist nicht

mehr snllsstgr; es hat sMi im Gteobem fortgeschleppt, aher in die Wissen-

«chf\ft fr<-'i*">rt e» nicht. Was wir Jetzt feststrllon, das hat Bestand ; es wird

eine Grundlage bilden für weitere ForHcluin<;.

Am Naehmittag fand eine Besichtigung der pruhistorischen Ans-

steUnng und der Sammlungen des k. k. Nalurhistorisdien Hofmnsenma
Htatt. Um '/j6 Uhr prnb die Sl.ult Wien den ^fif ;rliedern und ihren Dan>ru

ein glUnzende» Abeudfust im grossen Rathhauj^aale, wo Herr Bürger-

meistor Prix die Ollste begrüsste. Da die Anthropologen auN den Wer-

ken der Menschen auf die Menschen selbst su echliessen piegten, so

hoffe er aud», dnKs ilic fropJirtoii r,;i.st«' in diesen edlen RJItinicii ein

günstigem Urtheil üIht dio Wiener tliilen mischten. Virchow antwortet,

dass er hier ein kräftigen und unabhängigen Gemeinwesen erkenne luid

setat hinstt: Ich wfinsehe, dass der deutsch« Gteist, dessen Triger wir

Alle ^hul auch in den Kretsen Ihrer BeviMkemng in immer midtttgerer

Entfaltung komme.

Am Dienstag den 6. Auguttt MorgeuH ü Uhr fand die eräte Sitzung

dw dmtsdMm Anfhropologisdien Qesellschaft statt. Heger begrttsste

Jshrl». «L T«r. r. Attertktfr. Im Bhrtsl. LZZXIX. 18
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aJ« S(>crptHr der Wiener Anthropologr>Hchen Gesellüchaft die deuUchen

Ottste und erinnerte daran, daM die Wiener AnthropologriKche Gesell-

Hciiaft einen erheblichen Antheil an der Gründung des k. k. Mut>euuiS

habe. Ein lierbes Gesi-hick habe Oesterreich den kainerliclien Förderer

aller dieser Bestrebungen entrisMm. Mit dieser Vereinigung beider Ge-

seilKchafti'H sei ein langjähriger Wunsch in Krluilung gegangen. Virchow
bemerkt, das» Alles, was wir heute hier fertig sähen, durch v. Hoch-

Ktetter vorbereitet worden sei, sein Geist möge auch über unsern Ver-

handlungen schweben.

Hierauf erstattet der Generalsecretär Rauke den Jahresbericht.

Die Anthropologie werde innner n«ehr zu einer .selbststHndigen Discipliu

erliolMMi, wie neue. Hinrichtungen an einigen deutschen Ihuversitttten

bewiesen, pjne neue Hewegung zeige sich in der Beachtung der Völker-

kunde der heiinathlichen Stftmnie. In Berlin lege man ein Museum für

deutsche Trachten und Hauseinrichtungeu an, wie sie sich im Spreewald,

in Möiichsgut auf Rügen, im Vierland bei Hamburg, in Hrnunschweig

und ßückeburg, in Hessen, Bayern und der Schweiz erhalten haben. In

München beabsichtige man Aehnliches. Da» illattrirte Werk: .Oesterreich

in Wort und Bild" werde unter Redaction des Freiherrn v. Andrian
fortgesetzt werden. Zum Beweise der umfassenden geistigen Arbeil

innerhalb der anthropologischen Forschung macht Ranke auf eine Reihe

neuer Schrinen aufmerksam und legt zahlreiche Zusendungen für dieittt

Versannnlung vor, darunter die Festschrift der Wiener Anthropologischeu

Gesellschaft, verschiedene Publicationen des Museuuis-Vereins zu Olniütz,

des Kroatischen Vereins in Agram, des Dr. H. Wankel, Prof. A. Herr-

mann, Dr. M. Wagner, Dr. G. Buschan, M. Wosinsky, Dr. Marche-
»etti u. A., zuletzt ein SendHchreiben de» Dr. K. Bötticher, der zugleich

win nenestes Werk: .Schliemnnns Troja, eine Nekropole, einsendet. Vir-

chow wi«'s mit scliarfen Worten Inhalt und Form dieser Veröffentlichung

KUrück. Der Schatzmeister Weismann erstattete dann den Kassenbericht.

Die Geaellsclnia hat 2074 Mitglieder; die Einnahme betrug 15408 Mk. 99 Pf.

Verfügbar sind <>870 Mk. 37 Pf.

Um 11 Uhr fand die U. gemeinHame Sitzung statt. Dr. Hörne

s

spricht über den gegenwHrtigen Stand der Urgeschichtsforschung in

Oesterreich. Das Bedürfnis^« <ler Menschheit, sich mit der Vorwelt be«

kannt zu machen, wechselt di«- Formen unter dem Einflüsse des Zeitgeistes.

Das moderne natui'wissenschaltliche Princip bevorzugt die greifbaren

Zeugnisse der alten Kultur gegenüber der geschriebenen Ucberliefening.

Ueberau ist man heute aus der lilterarischen in die archäologische Periode

der Alterlhumsforschung eingetreten. Bienenberg schrieb 1779 über

Urnen- und Bronzefunde, J ii t henste in 177G über Böhmens heidnische

OpferplÄtze und Grllber, von E. Wo fiel erschien 1845 eine böhmische

AlterlhuniHkunde. Von 1H44» an wurde das Grabfeld von Hallstatt aus-
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l^bentet, Mfta nichto die Funde in ^n Selienia eimniraihen, d*s die

litterariflcben Geeditehtaquelli'n bHrg'ehen muKHten. Freiherr r. Sacken
hntt»> Zwei<rr der Anliäoloj^ic /.u iiflf^-cn. Reine HanjitstSrke lag

ttbcr in seinem litterarischen Wirke«. Aus den Fundp];otokoUeu von Hall-

tatt ersieht man, daaa fflceleMe, Thongeflüne und Eieenftinde in Menge

gttingticfaäteftp weggeworfen wurden. Seine Idaiwische Untersachimg über

da» GrnbfHd vnii Hullntatt er(*clii('ii IHßs, In eine iioup P!i,i?<p tritt die

Urge»cliichtbror»ciiun^ mit der Griiudunj; der Wiener AuthropologiHcbeii

Geaeibduift und dem Eingmifen v, BoehsteUer^ der 1878 Intendant

des Hoftnuaeuma wurde. Im Jahre 1878 wurde in der matbematiadi-

naturwiHHenscIiaftlielien Klasse der k. k Akndonüf dip prJDiisfnri^clie rr>m-

misHion g«{;ründet. Vor swei Jaiireii bm-hlotM die Akademie, diese Com-

miBBion att einer gemeinaamen Saelie ihrer beiden Klaaaen mi machen.

Wlewohi die Urgeechiehtaforaehung in Oeaterreieb heute von eiuem guten

Geist, getragen und krilftig orfranisirt Ut, bedauert t\vr Ifcdncr. sie

aocli keine akademtüdie Lelu-kraft besitze. Hierauf macht Major v.

TrdUaeb einen Voraehhig «um Scbutxe der A^erthUmer. Selbst durch

die besten geaetaUichen Beatimmungen kSnne nur geringe AbhttUie gegen

das V'erselileudern der Fntitli' fre-^ihaffen werden. Das cinzij; wirksame

Mittel, sieh den BeRit/, der Funde zu sichern, lieg« in der gutc^n Uezali-

liuig der Funde durch den Staat. Kr rRtb, die von ihqi entworfene Tafel

vorgeschicbtlieber Alterthilmer in aümmtliehen Schulen nnd RathhUnsem

zur Bpleiirung aufzuhüngeii. Km »erden darin auch Fiindreg«'ln initge-

theilt und als Pflicht erklUrt, die geniacht4>n Funde an die 8taat.s.sannn-

lungeu abzuliefern. Das vtirtteuibergische Ministerium hat die Karte

beiflUiig aufgenommen. Für andere Ftoviaaen wttrde die Karte mit den

ihnen eigenthüinlichen Typen anzufertigen sein. Auf Antrag von Fraas

spricht sich der OonfTress dahin aus, e« möchten auch in andeni Liindem

solche Tafeln entvStehen. Much schildert die Thätigkeit der Ceutralcoui-

mimieitt «ur Erforaebung und Erhaltung der Kunat* nnd histodachen Denk-

male, die bereit« 30 Hiiudc ilirer Mittheilungen veröffentlicht hat, luid

•«pricht iihcr dfis I'nt .f"! der 1. Abtheilung des kunsthistorischen Atlassi>s.

Im Schooftse der Camiius.siou ist eine Reihe von Maassregeiu berathen

worden, die dem Minbiterinm sur weiteren ErwMgung unterbreitet wur-

den. Für die gnindfeaten Denkmale, die sich laeist im Besitze der CJe-

meindcn befinden, ist ein nnsreichender Si imtz mn leichterten in erringen.

Diese Baodcukiaale niiissen in ein Verzeichniss gebracht werden. Bei

den beweglichen Altertbfimem iat daa Eingreifen in Privatrechte ein jede

Maaaiiregel erschwerender Umstund. Das alte Oeaetz, ' j eines aufg<ffun-

denen .<?ch,ntze« dem Staate abzuliefern, wahrend d«-Tii Finder und '/»

dem Grundeigeathümer zufiel, int in Eezug auf den SUiat wieder aufge-

beben worden. Der Miaibraueh, bergmänniache Schnrfbriefe lu Auagvn»

bangen bu benntaen, nniaa anadrUeklleh verboten werden. Bei Eiaen-
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iMiiniMiiteii miiM di« AbUer«miif von Altertbfimeni vorgeaeheii wierden.

Ks iiiuMi Vorkehrung getroffen werden, dasK im Falle der Auüösuug von

Mu(>e<>ii die vorgeschichtlichen Funde dem LiindeMUiUHeuin zurallon. Ks

l&s^l »ich uicht Alle» durdi Gesetze regeln, duti mtüsle lie^^t au dir Aut-

nerlunmUeit der Verrinivorstlnde. Di« konunend« Zeit irtrd nna danach

bcurtheilen, wie wir das Erbe unKcrer Urväter gewahrt haben. Herr

Szonihatliy bemerkt. (1h>s in Schweden und Norwegen seit 1' » .lalirliuii-

derl die Finder verphiditet sind, die Fuude au die üffeutlichuu Mum-cu

abmigeben unter der Bedingoag, daM Ihnen 8—19 Preoent Aber den

Werth des Fundes auKbezahlt werden. Es iüt die Pflicht des Staates, für

Krhallung der Funde aufzukommen. F.s ist dafür eine (larantie der

Kosten nöthig. Frof. Wold rieh spricht über die paiäolithische Zeit Mittel-

earopaa nnd ihre Besiehungen zur neolithiaehea Zeit Noch Tor 16 Jahren

enthielten unsi'rc öfTentlicken Saandwigen awer Knochen des Mammuth
nnd des Höhlenbären kaum NennenNwerthen. h(Mite sind ganze Sälo mit

dUuvialeu Resteu gel'üUt. Lartet hatte IbüL das ganze Diluvium in die

Zeit des HShienbären, dea Manmittth, dea Benndiien und des Wisent ein-

getheilt, was J. F. Brandt beatritt. Es hat sich bei uns die Theilungdea

Diluviums in eine Hitere Maiiniiutlizeit und eine jiinf,'cic Ixi iintliifrzeit er-

halten. Elephas princu» iiat sich iu der gaiuceu Diluviaiepociie nicht wesent-

lich verindeit und fHhrt direkt snm hentigien K afticamu. Dagegen hat

der ^oclne K meridionaii» ehM wichtige Foimenrelhe aufiniweisen. Kr

führt snntchst zum unliqutis, von welchem drei Aeste abzweigen, der

B, iniermediiu imd weiter der £. primigeniu», der E. artnatiacu* uud

weiter der R hkUaUf und diittaia die kleinen, meist sOdlichen Fennen

E. pygmoMU u. A. Daa BeanHiier tot am wenigalea geeignet, einen

bestimmten geoln^rischcn Zeitabschnitt zu charakterisir<'ii schon «egen

iM^iuer grosseu AccommodatiousilUiigkeit. £s lebte im berodotischeu Sky-

thenbnde, dem heutigen Vollhynien, und im 18. Jahrhundert noch in

Schotthind. In NorddentscUaad reicht daa Bennthier bto herab tat die

neolithische Zeit. Woldrich vennuthet, da.ss die jüngste kleine Form

ein schon in Ueerdon gehegtes Thier war. Die DrifUhcorie ist ersetzt

durdi daa Inlaa^Ma und neue Untersuchungen haben die DAiTlalaUa-

gerungen in bestimmte Abtheilungen gebracht, die neu«« Iddit auf daa

relative Alter der darin vorhandenen Fossilreste warfen. Die Lössfnnde

sind postglacial. Nehring l'aud bei Tliiede in den tieferen Schichten

eine arkttoehe Fauna» darfiber die Vertreter der jetzigen Steppenfaiuia,

noch hAher die greaaen Graafrener, JO^tkat, WdnoeBroM, Bot, JSgmt»,

zuletzt rpr/f/.v nnd f>Uit spelaea. Woldrich unterscheidet vier Faunen

des Diluviums, eine glaciale, eine Steppenfauna, eine Weidefauna, eine

Waldfhuna. Ea folgt daa Alhnrhua odt dar postdiluvialen Waidllimut der

neoUthtodMtt Zeit. Diese Faunen kenunen rein vor, neiat rind sie gemiaeht.

Erst gegen Ende unserer DiluTialepoche ward Nordaaten vom Else InL
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AuH präglHCialer Zeit sind keine Spuren de« Menschen bekannt in Oester-

raicb} fn die GTaoielxett dilrften einige ArteAieto der BjrefSkaUi und der

Stremberg'er Höhlen in Mühren grehören. Anrh nxiH der r^en Steppen-

zeit sfnrl wotfor Rrstc iiorh frerJithe des Menfclu ti bfknnnt pTworrlmi.

Dagegen kommen an Fundplätzen der grofiseu Grasfresser zaJilreichc vom
MenecJtett aerscUegene Knodien tot, die eis die er»ten 8eb»ba- «nd
Bohrer ansnaehen sind. Die Station von Predmost gehSrt der diluvialen

Wnldzpit an, Ti«»ben vollendet zuj.-' « •b' i:renen St<Mnwerkzeugen treten ge-

glüttetc und geschliffene Knocheiiwcrkaeuge auf. In der Harteubtelu-

h6Me in MiederBsterreieh werden die Stelnirerltseuge Tdlkemnener und
mannlgfUtiger. Den Uebergaug an« der palftoUtlritdMni Zeit lieobaditete

Ossow'ski {ti den Höhlen von Rrnkfin. in drrm ohrrptor Sclifcht das*

Rennthier fehlt, aber HaiL-<tliiere aultreten, und neben Fcuersteinmes.sern

zugeächliffene Steinwerkzeuge. In einer anderen HQlde b^ Krakau findet

sieh in alluvialer Sehicht noch da« Renntbler, das Hausrind und primitive

TopfsrTK'rTifTi. Olmf jofrlirh^'n 5?y)rnn;r onfwic krltc sich die iieolithiseho Zeil

aus der paläolitliischcn. Prof. Maska mgt berichtigend, dass unt«r den

Funden von Prcdmoat sich keine gescldiffenen, sondern nur zugeüchabte

Knoehenwerkseuge ftndeii, wohl aber nri»en zabhreieben sugeschlagetten

auch einzelne ;r' si'Iin(Tcii(' Rtcinwerkzi u^c, der m^to Fund rlii-scr Art ;ms

jener Zeil. Sodann spricht er über die Gleichzeitigkeit de» Matnnmth

mit dem diluvialen Men»cheu in Mähreu. Japctus Steens trup, der

1808 die LOssBtattoii b^ Predmost selbst in Augensebein nahm, behauptet,

das» der diluviale Mensch in Mitteleuropa zwar Zeitgenosse des Renn-

thiers« gewr«cn sei, nicht aber des Mammnth \ind der anderen ausg'e-

storbcncn Thiere. Das Rennthicr entspreche der ältesten arktischen

Flora- nach der Eisieit, dasMammuth müsse inDteemarfc unbedingt vor

die Eiszeit verlegt werden. Höhlenfunde hält er für vollständig unzuver-

lä.ssig für jede Art von Zeitrechnung. Maska schliesst, die Fundstätte

in Predmoist sei ein langbewoliuter I.<agcrplatx eiues Jägervolkes, welches

rar Zeit der LllssbDdung mit simmtlteben Thleren, deren Reste hier vor-

kommen, gleichzeitig gelebt habe. Steenstrup behauptet, der Inhalt

der Kulturscfii( iitcii ^t,ull1nf• rmn- zwH verschiedenen KpAchen. Vor der

Eiszeit seien Manunnthe nut tieiii bereits vorhandenen Lüssbodcn zu

Grunde gegangen und von frischen Lfies bedeckt worden. In der Renn-

thieneit t^oll erst idne mHblisehe &teinzeitbevölkcrung da» ^lammuthfeld

aufgesucht haben, um ans MaTnmulli/alin und Knochen S<liiinirk und

Waffen zu fcrtigeu, oder um Pelzwerk von den Raubthieren zu gewinnen,

die des Nachts sum Aasfelde schlichen. Aber die Tergletscherung von

Nordeuropa reichte doch nicht bis Mähren. Das» die unteren Lössschich-

ten präglaciai, die oberen poKt«rlaHal scirn, ist nicht annehmbar. Steen-

strup findet an den Resten von Hennthier, Pferd und Moschusochs un-

verkennbare Merkmale, dass sie des Markee wegen aufgesdilagen sind.
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nicht aber an den Maiiimuilikuoi-hi'u. Mas^ka bestreit«! (Ucsvm und bitU't

die Cong:rc'«smitglit'der, die auHgi'htollt«'n Knochen zu prüfen. Die grottno

Menge hier zusanimcnliegeuder Manunuthreste spricht nach Ma^ka dafür,

das« der Mensch die Thiere getödtet hat. Die Ornamente auf Knochen

und Elfenbein uollen nach Steenstrup an Verzierung auf ThongefUsKcn

au8 der ncolithischen Zeit DHneniarkK erinnern. Mai^ka sagt, das» die

tiefste Sciücht der Sipkahöhh' Artefacte entlialte und überlagert .sei mit

nia.>«henha(ten Resten von Mannnuth und HhinoceroM, welche walinscheiu-

lich Kaubthicro hineinge.schieppt hatten. Ein.scliweuunung ist vollstÄndig

aUhge«ichlo8sen. Graf Wurm b ran d ghiubt, dans in Uühlen grosM* Vor-

sicht berechtigt »ei, weil »pUtere Einlagerungen den Beweis der Gleich-

zeitigkeit einer bestiininUMi Schicht erscliweren könnten. In der senk-

recht abgeteuften Lösswand aber ist für denjenigen, der Mch selbst von

der Lagerung der Knochen und den« Aussehen der Kulturschicht über-

zeugt hat, jeder Zweifel an der Gleiclizeitigkeit der darin gefundenen

GegenstJtnde au.sgeschlossen. Auch Hörnes hält die Funde im Lö.ss für

unbedingt beweisend für die Gleichzeitigkeit des Men.schen und des Mam-

muth. Er sagt, wir kennen diluviale Schädel aus dem hötm von Böhmen
und Mähren, die Aehntichkeit mit dem Neanderthaler und Cannstadter

haben, aber durch ihre grosse Capacität auffallen. Dass der Diluvial-

meusch in Europa .sehr hoch stand, beweisen die von seiner liand her-

gestellten Gegenstände. Er hält es für möglich, dass die Arier von dieser

alten Bevölkerung ihren Ursprung hergenommen haben. Für den Men-

schen müssten wir M-ie für alle Säugethiere d«'s Fej*llandes einen borealen

Ursprung annehmen. Der Berichterstatter glaubt, dass wir den Ursprung

den Menschen da zu suchen haben, wo die Thierwelt ihre höchste Ent-

Wickelung erreicht hat. Dr. (»rivay schildert die Art und Weise, wie

die alten Steiuwerkzeuge durchbohrt worden sind. Nilsson sti-llte noch

in Abrede, dass der Urmensch den Stein mittelst eines HolzstAbes und
feuchten Sandes durchbohrt habe und nahm an, er habe einen Feuer-

steinmeissel benutzt. Schon F. Keller stellte erfolgreiche Versuche an

mit Rindshörnern und hohlen Knochenstücken; Morlot und Brant ver-

wendeten dazu das Rohr. Worsaae bohrte nicht nur mit dem Kiesel-

splitter, sondern atich mit Knochen- und Holzstab, Wurmbrand mittelst

des Hirschgeweihs, dessen Drehung ein mit der Saite bespannter Bogen
bewirkte. Das Bohrloch ist entweder cylindri.sch oder conisch, oder von

beiden Seiten nach der Mitte zu engerwerdend. Hieraus, wie an den

Bohrzapfen, die bei unfertigen Werkzeugen stehen geblieben sind und
kegelförmig sind oder cylindrisch, lässt sich auf das Werkzeug schliessen,

oft i.st die Basis des Bohrlochs auch glatt oder conisch vertieft. Bohr-

öffnungen, deren Durchmesser haarscharf gleich sind, werden mit einem

Metallbohrer gefertigt sein. Den Feuerstein anzubohren, waren die Men-

schen der Steinzeit unfähig.

v.oogle
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Am NadiiuitUg um 3 Uhr i'nud eine Fahrt uul dem Dampfer nach

NnMdeif und mit der Za]iiiinid1»ahn auf den Eahlenberg statt« Nachdem
der Leopoldsbergr bestiegen war, vereüiigU'n sich um 6Va Uhr die AnthrO"

polnp^m mit ilir«'ii I>jnnen zu einem glfliizendcn Festessen auf der jfrogsen

Terr»s«e der KeüUurHtion. Den ersten Toa«t hielt Virchow auf den

Kaiaer von Oesterreteh, der seinen eig'enen Haiutbaii surttckgeMellt habe,

nm die Sehtttze der Kunst und der Wissenseliaft r.n siehom. Von diesem

Berpe hnhc einst das Si^rnal in die Xm< }it hinnus {jeflnmnit, welches die

Itettung dieser Stadt, die Bettung des Oct-ideut» vor dem Orient be-

deutete. Hofirath Brnnner r. Wattenwyl brachte das Hoch auf den
deutselien Kaiser aus und sagte: Es gereicht am Kur holieai Ehre und
Bi'friodifrnngr, das« wir ktiltnrliistoriNi h zur grossen denfsohcn Nntinn jr«-

hören. Der Trinkbprucb des Ber u litcriitalteni galt der Stadt Wien.

Er sagte: Der glanaende Empfang, der nn« hier lierettet worden ist,

beweist uns, dass wir wiUlcommen sind nnd dass diese Stadt ein Ver-

stMndnlss für unsere Forschunfrfii bfit. Unsere Wissenschaft weckt die

Todten wieder auf, die^ fernste Vorzeit »t«ht deutiich vor uns da, die

ganae Entwiekdnng dea Hensehen «'Usieht sich noch einmal tot unserem

geistigen Auge. Eni die Anthropologie hat den Bewebt geführt, dass

alle Kultur ein Wrrk i\or nien«cMichon Arbeit ist ntid das«; n\\f Vnlkrr

für sie liefHhigt sind, so versclii(!den auch die Bildungsstufe ist, auf der

«ie weh befinden. Die Anthropologie wiilerlegt den Sats des Aritttoteles,

womit man die Negersidaverei beschönigt hat, den Sats, dass einige

Mcn^(•^lf•n znm Hrrrsrhrn nnd luidere stutTi Dicnrii ;,''o1ior(*n srien. Wir

Anthropologvn treten auch für das Recht der Frauen ein, wenn man,

innerhalb der von der Natur gezogeneu. Schranken, eine Verbesserung

Ihrer geaellsehaftlichen Stellung fordert Und hat der Sfenschcakenner

nicht mitzureden, wenn es sich um die beste körperliche und geistige

Erziehung der Jugend hamlelt? Das Alles fällt uns ein, wenn wir sehen,

weiche Anerkennung und Ehre Sie der anthropologischen Wissenschaft

cntgegenlningcn. Dieser fitadt erkennt man gerne den Preis an, dass

sie eine der schönsten und genussreichsten, der heitersten und gast-

lichsten Städte der Welt ist. Möge sie das inuner bleiben! Freiherr

V. Andrian toastete auf die Deutsche, Waldeyer auf die Wiener An-

thropdogisebe Geselbchaft, v. Haner in launiger Weise auf di« Damen.
Virchow feierte mit Worten hoher Anerkennung die rege Antheilnahme

der Arist'Okratie Oesterreichs und Ungarns an den Aufgaben unserer

Wisscuficbaft. Graf Wurm b ran d antwortete mit einem Hinweis auf den

alten Zwist nnd Hader der Bassen, der keinen Sinn mehr iube. IMe

Männer der Wissenschaft müssten für den Fortschritt kämpfen, denn er

allein bringe tuut die Aufklärung und den Weltfrieden, den wir Alle

wünschen.

Am lOttwoeii den 7. August wurde um 10 Uhr die OL gemeinsame
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Sitzuiig eröffnt'U Den ersten Vortrag hielt Dr. Nauc über die Bronze-

zeit in Bavem. In der älteren Bronzezeit liegen die Grabfelder immer
auf Hochebenen, die Grabhügel liegen dicht neben einander, die Todten

sind meist von fünf Lehm- und ebeD^o viel Steinttchichten bedeckt. Die

Gebeine üind oft ganz verschwunden. Man findet Diademe au« hlarkem

Bronzedraht, Halsketten, Bni.stnadeln, AnnbHnder, Gürtel bleche, selten

Dolche; noch seltener PalstAbe. Ott kommt Bem.steinschmuck in Perlen

und durchbohrten Platten vor. Die 2 oder 3 Thongefüssc »ind mit Finger-

und N'ägeleindrücken, geraden und schrttgen Strichen oder dem Wolfs-

zahn verziert. SpAter werden die Nadeln länger und gereifelt, die Arm-

bänder gedreht und stärker prolilirt. In den Gräbern und an den Leichen

finden tdch Brandspuren. An den Halsketten kommen kleine Spiralen

vor, die Nadelköpfe werden äachrund. Es erscheinen Finger- und Zehen-

ringe, die auch in Böhmen häufig sind. In der jüngeren Bronzezeit sind

die Gräber nur mit Steinen überwölbt und der Lcichenbrand ist einge-

führt. Die Asche ist atif den Boden des Grabes ausgestreut oder

aufgehäuft. Es zeigt sich das Bronzeschwert und die bronzene Lanzen-

spitze. Schmuck und Waffen sind in der Reihenfolge, wie sie vom Leben-

den getragen wiirden, niedergelegt. Die Bronzegürtel sind mit Wolfszahn

tind Spirale verziert. Die Nadeln sind stark geriffelt. Erst später tritt

die Urne auf. die Nadeln haben Spiraldisken. Gehämmerte Bronzebleche

sind mit Buckelreiben verziert. Auch sind conceutrische Kreise mit Cen-

tralponkt häufig. Die älteren Bronzen zeichnen sich durch glänzende

malachitgrüne Patina aus. Virchow spricht über neue Funde in Trans-

kaukasien. Das Grabfeld von Kuban liegt im Gebiet der Osseten, die

durch ihre Dickkö[ifigkeit nicht zu den alten Germanen passen. Es ge-

hört der letzten Bronzezeit und dem Anfang der Eisenzeit an, bildet

einen Uebergang zur Uailstattcultur. Bayern hat ein Grabfeld bei Mzchet

untersucht und eines südöstlich von Tiöis bei Kedkin-Lager, welches er

wegen Fehlen des EÜsens und dem V'orkoiunien von Steingerätheu für

das älteste hftit. In seinem östlichen Absclmitte ist der Antikaukasus

sehr reich an Erz: von hier wtirde nach dem Propheten Ezechiel das

Erz auf die Märkte von Tynis gebracht. AI. Bcrtraud meinte, hier sei

die Bronze erfunden. Aber weder im Norden noch im .Süden des Gräber-

gebietes giebt es eine reine Bronzezeit. Kupfer ist genug in der Gegend
Torhanden, aber kein Zinn. Bei den neusten Grabungen in Kedkin-Lager

kam sogar mehr Eisen zu Tage als Bronze. Hier erschien ein Schmuck-

geräih aus Antimon. Auch unter den ältesten Funden von Tclio in Süd-

babylon fand sich das Bruchstück eines Metallgef)Lsses, jetzt im Louvre-

Musetim, welcbd« Berthelot für Antimon erklärt hat. Der schwarze Farb-

stoff der Aegypter, der ihnen zum Bemalen der Augenlider diente, \isst

sich bis in das 4. Jahrtausend vor Chr. verfolgen, heisst Mesiem und ist

Schwefelantimon. Eigentbünilich sind dem Kaukastis Bronzeknöpfe mit
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Tier hoiriittiitel geriebteteit LScJiern und Gflrtelblecbe vtil fein, einf^iiteten

Ornamenten von stUiisirten Thierfigtiren. Mau untenehddet svei Hineh*

arten. Das »tarke Athmen Hcs laufViiden Thiene« ist durch eine Blase

dargestellt. Die Gr&ber sind reich an Obsidiiw, einmal fanden sich 29

Pfeilspitsen nnuninen. In einer menscblidien Filniln steckte eine Obd-

dieaepltate. Du Feindgebiet gehSrt zum alten Medien. Graf Wnrm-
hranrt hoiithtct ülter flio Versnchc, die ninn gemacht hat, der Herstfllnnpr

der alten Bronze näher zu kommen. Uchatiu» gelaug die iurlinduug der

harten Stahlbronse, die sich durch Feinheit dea Gnsses ausseictinet.

Dieselbe besttdit an» 99A Kupfer, 5.9 Zinn, iJ6 Antimon und 24 Wckcl.

In unseren Ländern hat 8ich eine Volk»industrie erhalten, zumal in ab-

ge8chlo»(iencn Gegenden, wie in Bosnien. Die Gleichheit der Ornamente bei

verschiedenen Völkern erklärt t»icb aus dem Unustaude, dai>ä sich aus der

Webend solche ableiten lassen, wie c.B. einKrensmotiT oder einMiander.

Bosnische Muster werden heute in Wien benutzt. Die figürlichen Dar-

stellungen, die uns im MÜdlichcn Oesterreich uio anf Acr Situla ^ on Waatsch

begegnen, sind nicht, wie Hoch»tetter glaubte, von den eingesejisenen

VOlkem gefertigt, man bOMichnete sie auch als etmskls«^, sie sind ent-

weder griechische Kunst oder Nachahmungen derselben. Dieselben Helme

und Waffen, die in difson Bildern dargestellt sind, haben wir in den

Gräbern geinnden. Auch die Funde iu lülrieu wciücu auf grieulüüchvu

oder rQmiechen Eänfluss. Die Kelten sind nicht von den RSmem beeinflusst

worden, eher war das Umgekehrte der Fall. Walde y er erinnert vom
Standpunkt de?* Anatomen daran. '!a<N da.^, wek die rncnscliliilit' TIjuuI

verrichtet, eine Leistung der körperlichen .Ma.schine ist, wir arbeiten unter

dem Einflüsse eines gewissen Zwanges. In den ersten Kunstversuchen

leigt sich die noch nicht entwickelte Fertigkeit der mensehKchen Hand.

Penwlbpu niMlnnkt ii bat der Berichterstatter mehrfach aii<^'eNprfv<«hon (vgl.

Naturf.-Vers. in Cas.'iel 1Ö78, Auitl. Bcr. S. 103, und Anthropol.-Vera, in

Carbmhe 1865. Ber. S. 66). Fräulein Tor ina hebt hervor, das» durch ihre

Untersuchungen in Tondos, im .südlichen Ungarn, die Bi /.ii huiigen zwi-

schen dem allen Datii ii iiiid Vf irfh'insirn ruir;.<'iielit werii' ii. Die.se Ge-

gend war nach llerodot von thrukibchen Agathyrseu und Dakcrn bewohnt.

Zwisdien Stein- und Knocbenwertuceugen und Bronxeiwehen ist ein«

grosse Zahl von Idolen tind versierten Thoiihcherben gefunden, die auf
den I'lanetencnltus hinweisen. Kinzelne Zeichen sind mit <lenen von

Cfpern und liiHsarlik übereinHtiuinieiid. Die l'aeouier, die Nachbarn
der Dader, halten Sannenschmben auf einer Stange anfgeriehtet. Auch
auf assyriHchen Cyliudem sind Symbole des Sonnengott«« auf Stangen
aufgestellt. In Vorderasien trafeii S^yptisrhe nnd babyinnischr f'nlttir-

elemente susauuueu. Sayco erklärt Schriftzüge eines Thonkegels aU
identisch mit dem Sehriftsystem von Hissariik. Auch die Form des grie-

dilschen Schwertes ist von Awfyrien «bgddtet. Es bat ein Einilnss der

^ j . Li by Google
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babyloniÄch-RKsyriM-hen Cnitur auf Dacien » ie auf IliKMirlik sUltjrcfunden.

Dr. M. Kriz biTichtet hierauf über Funde aus diluvialen Schichten der

Höhlen Kuina und KoMehk in MAliren und legi geschnitzte und g'ezcich-

nete Gepen.-^tÄnde aus denselben vor. Die Kulna i.xf ein Theil der Slouper

Höhlen im Nordosten von Brünn. Die Abiafrerunjren gelangten nicht

durch die GewJtsser des Slonper Bachs in die Höhle, sondern kamen
durfh S«'hÄchte von oben. Die fel>ipre Sohle int mit knochenfreiem OeröUe

und Sand bedeckt, die vor der Ankunft der Mnmnmthe und Khinoceroiwe

in die Schlotte hinab^'spült wurden. Darüber laßrerte .sich die knocheu-

ttihrende Kalkschicht ab. Diese enthält bi.s zu 1.20 ni Tii-fe nur Reste von

HauMhieren, un«l dann in einer Mächtiffkeit von 14,60 ra die Knochen

diluvialer Thiere; der Mensch kam später als diese, seine Hinterlassen-

schaft reicht nicht tiefer als 4 in hinab, im ttltest«n Abschnitt fehlen Me-

talle und Thonscherben. In dem Kostelik nordöstlich von Brünn ist die

knochenfreie S«."hicht K40m, die knochenführende 3.20 m mächti;r. Die

Erg'ebnisse sorjrfSltifrer Fntersuchun^r sind dieselben. Kriz hat im Ganzen

106 SchMchte abteufen lassen. Mit den pro.s.««en Grasfres-sem lebten pleich-

zeitip'. wie es zu erwarten war, die g-rossen Raubthiere, Löwe und HyÄne.

Auf Rippenbruchstücken sind die Füsse eines Pferdes gfzeichnet und
die Hinterbeine mit dem Schweif, auf vielen Knochen kommen Kerbe

und eing'critzte Furchen vor. Ein 90 mm langer und 18 mm breit«r

Knochen, mit Strichen ventiert, steckte wie in einem Köcher in einem

Stück des Radius vom Pferde. Eine Pfeilspitze war aus einer Mammuth-
zehe ausgeschnitten und atisgeschliffen. Zwei Fische waren aus einem

Pferdeknochen geschnitten. Eine Rennthier.stange zeigte zwei Lttngsfar-

chen. um sie leichter in zwei Theile trennen zu können. Eine vom Con-

gress gewählte Commission sollte die .\echtheit der Gegenstände prüfen.

Dieselbe wurde anerkannt. Nur in Bezug auf zwei Sachen äusserten

zwei Mitglieder Zweifel. Vor Schluss der Sitzung macht Fräulein Mestorf
auf das Vorkommen von Dolchen in Frauengräbem der Bronzezeit auf-

merksam. Am Nachniillag besuchten die Congressmitglieder da« Parla-

mentjihaus und die L'niversität.

Am nächsten Tage, Donner.stag den 8. Augtist, theilten sich die

Anthropologen, indem eine kleinere Zahl eine höchst lehrreiche Excursion

nach Mistelbach, Schrick, Geiselberg, Obersulz, Spannberg, Ebenthal und

Siillfried unter der kundigen Führung des Herrn Dr. M. Much unternahm,

die Anderen die Fahrt nach Carnnntnm machten unter Führung der Herrn

E. Bormann, A. Häuser und Schinidel. Caruuntum liegt unterhalb

Wien am rechten Donauufer und war eine keltische Ansiedelung. Tiberius

sammelte nach der Eroberung von Ill\ rien hier ein Heer zur Bekämpfung

der Markomannen. Es wurde bald HanptwaflTenplatz Pannoniens. Ves-

pMsian errichtete hier ein Stnndlager. Hadrian erhob die Stadt zum Muniri-

piam. Im Jahre 193 rief die XIV. Legion hier den Septimius Severus ziun



Die Tm«tnml.^. DeutMhea 11. Wiener Anthrop. GeseUachiift etc. S8S

Kainr aus. Die Qnaden seratSrten 375 die Stadt> dJe aber noch siir

Z<'it KarlH des Grossen dou Nuincn CanmntUDi l'ühiti'. Im 11. Jahrhua*

dcrt koinnit xhon der Nain«- IVtroiidl vor Dir WäiJr dtw Castrum«,

das F'oi-um und Atuphitltcater wurden i-ntdrckt. Gegenüber finden «ich

Bocli Reste eines rSmiMhen Brückenlcopfes .und «Ines MiChraeunn. Im
Scbtoue an Deatsch-Altenberif bat der Baroü Ludwipttorff eine au.^gu-

zt'K'linet<» AltcrtliümcrHanunlung. In der NiUic \M ein Riiij,'«*all und ein

Tuuiiüus. Bei Petrouell üteht uoi-h ein 40 i-'u»s tioher römi^icher Bogen.

Freita; den 9. An^st begann van 8 Ubr die aweite Sitauag der

Deutseben Alithroitolog-i.Hchen (>e»eltscltnrt. Nncltdeni dem Schatzmeister die

Entlaftnn;!,' 'Ttliinlf i^t, wird nls Ort der ii;i( li.->ti ii Vfi .•si\nindunir ^lün^frr i. W.

bestimmt und zum Vorsiticcudcu Waldeycr gewählt, winc Stellverlfetcr

sind Tirebow und Sebaaffbausen. Ea folgen die COmniMlonsberlchte.

Vircbow bericbtet tiber die KdrpemiewUDgen der Herren Anunon und
Hofframn in Baden. waren 10000 Mann arns 23 ATnts>i<"/irkfTi ;rcmrs>en,

e« süid 2000 au« 6 Amtsbezirken hiuxugekowmcn. Daun wei&t er noch

dnmid auf dte Wichtigkeit bin, die einzelnen deutschen Sutuund naeb

ihrem Hausbau au unterscbeiden. Es sei noch nicht ausgemadtt« ob das

allcTnannisi he Haus jjanz gleich dem bayen's( heu sei. In Südösterreich

zeige äicli der EiiiHusH der ttiidliclieti Gelten, der Erinnerungen an da»

ritnlscbe Haua enthalte. Da« von Kronpriox Rudolf begouueuu Werk
werde diesen Dingen seine AuAnerksamkeit suwenden rnttusen. Der
StaatMnimVfcr v. Gn.sslcr beabsichtige, den LokaJlu iiörden in Preusseu

Emiitttilungeo in Auftrag zu {fcben, die itur Anlegung einer präliistorihchen

Karte verwerthet werden küuut«n. Fraas bemerkt, seit zehn Jahren

bemfihe man sich um eine prithiittoriMebe Karte Deutschlands, aber die

Sache rücke nicht vorwärts, trotz der trefflichen Vorarbeiten des Major
V. Tröltsch. Diese Arbeit müs.se ganz neu in .Vjtfrriff genommen werden.

Es handle sich nicht nur um Einheit der Zeichen, son«leni auch um Ein-

heit In der Bearbeitung. So habe man die geologische Karte stt Stande

gebracht. Alle binherigen ÄrbeitejJ seien niclit als BeitrKge sur Karte,

aber als Grundlagen für dieselbe zu botrachr<'n. Mfur münse die and-

lichen Aufnahmen abwarten. Sc hunl thausen bericiitet über den Fort-

schritt des anthropologischen Katalogs und legt als wichtigen Beitrag die

Arbeit Rüdiugers Uber die ScIiHdelsammlung der UniversItUt Mfinclmi

vor. Rüdin srer mnns!* die «ichon von Th. L. W. \. Bischoff gemessene

Sammlung auf« Neue, nach der Frankfurter Uebereinkuuft. Dieselbe ist

gegen Artther wesentlich vennehrt, aumal durch die von Moock in AfMka
gesammelten ScbSdel. Was die Arbeit der Becken-Kommission betrifft^

so hat nun der von Ihm verfa.sste Entwurf eines Me^Msverfahrens den

meisten Mitgliedern der Kommituiion vorgelegen. Ets fehlt noch datt Gut-

achten des Herrn Vorsitaenden und der Herren Ranke und Winkel
DerRedner sebligt vorj ein«a Ausscbuss der Kommission an wählen, der mit
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BerücksichtigTingr der eingeg'Bng'enen Beinerkungon f«ich über die Maasse

einigt, damit in der uMchsten Generalversammlung ilarüber BesschluMS

grfMsst werden kann. In diesen Aussehuss werden die Herren Vir chow,

Ranke und SchaaffhauHen gewühlt. Der Berichterstatter srhloss

hieran eine Mittheilung über Messungen an MilitÄrpflichtigeu au« der

l Dgegend von Bonn, l'in das AushebungsgeschÄt't nicht zu verzögern,

konnten nSehst der Körpergrönse nur Kopflänge und Breite, Gesichts-

lln^, sowie Farbe des Haars und der Iris bestimmt werden. In den

Untenrachungen .\mmons ergab »ich keine Beziehung zwischen Kopf-

index und Hautfarbe, sowie keine zwischen Körpergrösse und Farbe.

Da der Vortragende nicht mit den Indices, sondern mit den Kopflilngen

seltAt rechnete, so gewann er Ergebnisse, die mittelst der Indices nicht

erlangt werden konnten. Unter 1500 Gemessenen buhen 22 eine Körper-

länge von 1,S0 m und darüber, sie haben eine KopflUnge von 195,1 und

eine Gesichtslangc von 118,8 mm. Von 22 mit einer KörperlÄnge von

1,<)0 und darunter ist die Kopflange 184,6 und die Gesichtslänge 111,9 mm.
Die 200 kürzesten Gesichtslängen geben ein Mittel von 104,3, ihre mitt-

lere KörperlÄnge ist 160,9 mm. Unter 1500 sind 89 Gesicht^längen von

im Mittel \2n,\, ihnen entspricht eine KörperlÄnge von 169,6. Es giebt

42 GesichtslÄngen von 128,3, ihnen entspricht eine Körperlänge von 170,7.

Also stehen Kopf- und Gesichtslänge mit der Körpergrösse in naher Be-

ziehung. Auch die Farbe hat damit einen Znsammenhang. Unter 1500

sind 129 Blonde mit blauen Augen, sie haben eine mittlere Körpergrösse

von 165,6; dunkles Haar und braune Iris haben 69, sie haben eine mitt-

lere Körpergrösse von 151. Grempler legt den 708 gr schweren Gold-

ring von Rausem bei Breslau in Nachbildung vor, er zeigt den Mero-

vinger Stil; er spricht dann über HacksilberAmde, die im Norden und

Osten Deutschlands häufig mit arabischen Münzen vorkommen. Auf der

Messe von Irbit iK'dienen sich Kaufleute aus der Mongolei noch heute

desselben. Im Osten wird auch noch jetzt mit Barren gehandelt.

Um 11 Uhr b«'gann die IV. gemeinsame Sitzung beider Gesell-

sohatlen. Zuerst sprach Zuck er ka ndl über die physische Beschaffenheit

der Bevölkerung in Steiennark, Kärnthen und Krain. Jedem Klima ent-

spricht ein bestinniiter Typus. Ein Einfluss der Ernährung auf die Körper-

grösse i!<t erwiesen, aber in Bezug auf die Körperform nicht in gleichem

Maasse bekannt. Ein modellirender F.influ.ss der Muskulatur auf das

Skeh'tt ist unzweifelhaft. Die platyknemische Form der prähistorischen

menschlichen Tibia kann nur so erklärt werden, worauf der Bericht-

erstatter wiederholt hingewiesen hat (vgl. Anthropol.-Vers. in Frankfurt

1H82, S. lß9K Auf die Scbädelform wirken die Nacken-, Gesichts- und Kau-

muskeln. Die letzteren bedingen die be.stiale Form des erwachsenen Affen-

srhäilels. Xathnsins erklärt die Abweichungen der Kopfform des gezähm-

ten von dem wilden Si.'hwein ilurcb den verminderten Gebrauch der Nacken-



Di« TerMmtni. d. Deutschen o. Wiener Antbrop. QeaeUflchftA etc. 286

RttekenmiukttlAtur beim cfMen. Auch die dentsclie Bevdlltenmjr Oester»

reit'hs ist «^cniisclit, hcntc ist sie \ orwiej^einl brHChyctijihal. WtMiu das

blonde Huar der Kinder Hpäter in das brauno überseht, »o ist das Ata-

viitmus oder Beweis der Kreuzung, in dcu Mitteltichuluu giebt ch 9 pCt.

veniger Blonde als in den Volluachnlen. In Steiennarli giebt ea über

60 ])Ct. Blonde, in Krain nur 11 \iCt. In KärnUien g^iebt es mehr Liin^r

köpfe als in Krain und Steiermark. Unter den Slovenen herrschen jetzt

die Kurzköpfc mit tluchem lüuterhaupt vor. In den alten ßeiheugräberu

Oesterreieb» gibl ee 97 pCt iMog- und MittclItSpfe und nur 13 pCL Kurs-

köpfe. Die Slaven können nieht da« knrzg'cwaehsene Element bei der

Völkcrverini«chung ^^ewoxon sein, die SiiiislnM^n gehören zu den hoch-

gewacluieniiteu Leuten in Europa. In Steiermark und Klinitheu liefern

die Slaven fiOpCt. mehr GroMie ale die deutschen Bexirlce. Sehaaff*
hauHen schildert die heutige Schidellehre und sucht die Frage zu be-

antworten. <\ ;i.s Alleti an einem inensdifulH ii Srhlidcl heobacht^'t werden

Icaan. Schon iVIantegazza hat diese Frage autgeworfen (Archivio per

TAnlhrop. V. ISTfiy p. 8S). TretK der growen Fortacliritte der Kiuniometrie

werden doch viele Merkmale au Schädel nicht b<>achtet) die SU einer

erschöpfenden Beurtheilunfr nnerlrisslicli sind. Nicht nur Lebensalter,

Geschlecht und IL-uum; hüi^t der Schadet erkennen; er lAast auch Scldütt«e

au in Besug auf die Emtthrung und Muskeilcnift Keines ehemaligen Be-

sitzen*, die Entwickehmg der Respiration, die Körpergrü.sse, den auf-

rechten OfU)^', die TliHtigkeit i in/< liH r f^intiexorcraue, die Intellifrenz tiud

die Zeitperiode, iu der der betreffende Meuhdi gelebt hat. So utelll uns

der Schidei gleieltsam den ganien Uenechen im BSeinen dar, an seinem

Aufbau Mind alle organischen \'errichtungeii liciluiligt. Er Mpricht de»

Näheren 1) über die allgemeine Form, 2) über dt ii Iniienraum des Schä-

d«i8 oder ««ine CapacJtät und ihre Besiehung zur lutelligeus, 3) Uber die

BeeehalTenfaeit der Knoehensubstans und über seine Nih(e> 4) ülier die

einieinen Merkiii:il<< in der GesichtMinsicht, der Seitenantdcht, der Hinter*

hauptansicht. der F.asil.nr.iiisiilit. '>) iUier ilas T 4'lii ii^.ilt<'r, 6) die wahr-

scbeiulicbe Körpergrösse, 1) das GescIUecbt, H) Spuren der Kraukbeit und

9i über primitive Merkmale des fossilen Alter«. Maategaaaa bat be*

merkt» dass der Sehltdel aneh Aber VoUugebrftuebe Auüichluaa giebt, wie
über dns Feilen der ZsHine und künstliche Verunstaltung de« Kopfes.

Doxa kommt uocb die prUhitttoriiieh« Trepanation und die UersteUuug

von Trinkflchalm aus der Schideideeke. Virchow spricht unter Vortage

von TIeMn seines Werkest Craaia Amerfcana eChniea fiber die 2eiefa*

nung von RchHdelhildem. Ks lä.sst sieh durch Schaltirung der freotiie-

triflcheu Zeichnung der künstliche Ausdruck einer perspektivischen Zeich-

nung hervorbringen. Die niedrigst stehenden Scliüdel von Aaierikanem

tndflA sieb nicht iMi dtti Feuerlindem und den Eskimo«, sondern htl

den Bewohneni der Febeagebirg«. Ranke sucht hierauf su aeigea, daaa
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f« noch einen andern Schlüssel g^ebe, «iie ungenannten niederen Merkmale

im menschlichen Körperbau zn erklMren. als ilrr Verfrleich mit dem Affen,

iiAmlich die menschliche Kiituickeluug'.sg'e.schichte. Der Neugeborene hat

verh&ltnissmHsüi^ einen Iftng'eren Kuuipf, ^össeren Kopf, kürzere Beine

und Arme als der Erwachseue. Der Nejfer hat einen noch kleineren Kopf
als dieser und lHnjr»*re Anne. Er i.st also zu einer noch höheren Stufe

der Eittwickelun*; vorjreschritten. Aber er behauptet diese Stellung; nicht

in Bezu^ auf die übrigen Körpertheile, z. B. das Gesicht. Dbm das neu-

geborene Kind das mongoloide Auge m»d die Australiemase besitzt,

beweist, daj<s dies frühere Sttifen der Entwickelung sind. Schon Langer
glaubte, ein höher stehendes <Mir würde eine Affenfthnlichkeit beweisen.

Beim Affen geht der Wangenbogvn nach unten und vorn, weil sich das

Ilinterhanpt gehoben hat. An ägA ptischen Mumien sollte das Ohr höher

stehen. Kanke hat 400 Schädel untersucht. Die Stellung der tHiröffnung

ist dies»'lbe bei Aegvptem, Deutschen. Slavcn und l'ngsirn. Bei niederen

Kassen ü<t es rtwas anders. Diese Fälle von Hochsitz des Ohn>s sind

ITeberbleibsel aiLs dem Kindesalter. Die ganze Bew eisiiOinuig Kankes
Ufi nicht eine Widerlegung der Entwickelung des Menschen aus niederen

Formen, sondern eine Bestätigung derselben, denn das menschliche Kind

nShert sich in allen w«>sentlichen Merkmalen dem Anthropoiden, wie der

menitrhliche Embryo dem niederen Wirl>elthiere. Das menschliche Rind

kann aber nicht der -Vnfang der organischen Entwickelung sein, deren End-

ziel der Mensch ist. Man vergleiche über die Stellung des Ohres: Anthropol.-

Vers. in Kiel, 1878. AmtJ. B^'r. .S. ll'i. Waldeyer macht auf die über-

einstimmende Bildung der Placenta beim Meii.schen und Affen aufmerksjun.

In der Einrichtung, durch welche das junge Wesen vor seiner Geburt

mit seiner Mutter verbunden ist, finden sich bei den Süngethieren uierk-

würdige Vers<-hiedenheiten. die bisher unerklärt geblieben sind. Bei den

Walthieren treibt die Frucht zottentonuige Vorsprünge, die in ent-

sprechende Vertiefungen der mütterlichen l'terinhaut hineinragi'ii. Bei

den Xagethieren und Kaubthieren treilH-n die fötalen gefMssn*ichen Zotten

zahlreiche Seitensprossen, die nach allen Richtungen in das mütterliche

Gewebe eindringen. Dieses entwickelt sich zur Placenta. Bei Men.*ch

und Affe erweitern sich die mütterlichen GefUsse zu gro.ssen Blntrilumen,

in welche die Z<»tien in reicher Verzweigung eindringen. Auch die äussere

Form der Piacent« ist beim Affen und Menschen dieselbe. Die Tragzeit

bis zur Reife des Fötus erklärt die Verschiedenheiten nicht. Die iniüge

Verbindung hindert nicht, dass die Neugeborenen der Affen und Men-

schen hüldoser sind als die anderen. Zuckerkandl legt drei mikro-

cephale Schidel vor, die Brüdern angehörten. Die vier ersten Kinder

waren nükrocephal. die vier s|käteren normal. Die GeistestHhigkeiten der

eniten waren nicht ganz unentwickelt. Sie wunien 40 bis 4,^ Jahre alt.

Sodann spricht er über die Mahlzühne des Meo.<ichen. Ihre Form ist im
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bleibenden Oebiss ansserordentlicli Hchwnnkcnd, hat nbcr im Milcli^rcbiM

einen viel botitinimteren Typiw. Di»- 1. MnlilzUhnc, sind nbcn und unten

ziewllch constaut, sie leisten <1ie Hauptarbeit b«iii) Kuueu. Für den 2.

und A. kann man eine Aiipattsuiig' an die Terminderte Function aoaefamen.

Der 1. obere Uahlsehn besitst 4 Höeker, 2 nach aussen und S nach Innen.

Der 1. untere hat 5, 3 nnch nus-ifn und 2 nach iiuitni. Ott ist im Ober-

kiefer der 2. uutl 3. nie der 1., ort siud nie uui- dre.Uiöckerijf. Iiu Uat«r-

lüeTcr b»t der S. 4^ der II. 3 Uöeker. In anderen FttUen b*ben eile 4 HSeker.

Die menscfaenahnlieben Affen haben im Oberkiefer 8 vierlifickerige, Im
Unterkiefer " riiiifliöckeriffe MabizJifnio. I>;m X'orkotnuun drrilifukprii;er

MablsiUme beim Mi'UHcben muaa als ciue spcciiiticb lucusehliche Bildung

Ivetten. Sdt dci palHolithieeiien Zdt soll Bich beim Menschen an diesen

VerbAltnlMen nichte geändert beben. Der Beriehteratatter glaubt» daw
dies allerdinjrs in i^onucr auf den .'5. iintrii n Miililzaliii iIim- Fall j^fewi-neu

i8t. Fossiif Sciiildei zeigen liier dichelbc Aunain rmi^ au tlie antliropoidc

Bildung, wie die niederen Ra«en. Sxombaili v .sprach über diluviale

Funde in Ufthren. Die im LSa» idnd darum uneicher, weil derselbe mn-
gelngert srin kann. Auch halxn Liissfundi' prcwöhniich weniger alrt

b—12 pCU orgauisclie Substanz. Er zeigt einen dolichoeeplialen Höhleu-

BdiMdei, den er für t»icber diluviel iiHlt. Er gleicht einem von Cro-Maguon

und hftt niedere Orbitae, tugespitste Nasenbeine und groeaen Zaiinboifen.

Marchesetti beschreibt das Grabfcld \ on iSanta Lucia im Kiislenlaude.

Kh Hind 4000 Plachgriiber geüttnet, lUOOU ^iud noch vurhanden. Dietie

iütriHuiMcho Kultur reicht bis uu deu Bülkau. Sie reiht »»ich au die letzte

Hallstattpetiode. Die Asclionre»te liegen in freier Erde, In Urnen, in

Bronzekisten oder Situlen. Die Thougenisse sind zuweilen verziert mit

RronzwnÄgeln. GlHaer nind »wlten, WaftVn «pHrlicb, die BogiMi- und Certoswi-

tibel hcrrächeu \'or, es fiudcu »ich Gürtelbleche, Glan- und Bcruütcin-

perien, ein Gemlieb von Formen oft in demselben Orabe; 7 pCt. der

Gerttthe sind von KiHen. Wosinsky schildert die Fuudo von Lcngyel

in l'n^arn. Anf fiiu-r HoclifliU-hf» sitid zwei gross«- Grabfelder und zahl-

reiüiie iu den Lös« gegrabene, Woinmngeu get"un<len, weiche die Form
eines Bienenkorbes baben, mit einer oberen Oeflhung tod 8—3 m. Die

Tcultcn lit'jrcn auf der rechten Seite, da» GeHicht nach Osten gewendet.

So fand es hirh im Grabhügel von Langel in Thüringen und auf d< m
Qrabfeld von Merseburg. Sitscuugäb. der NiedeiTh. Gen. ItiTT, S. 1:)0 und

laSS^ & 16. Ausser Steinbeilen giebt ce kleine Kupferperien, und Tiion-

solialen anf hohem coniscben FuM>e, die für Opfer8chalen zu halten sind,

auch grosse GefHsse mit verkohltem Gpfreide. Auf l inor anderrn Grab-

stätte sind die Todteu in hockender Stellung besinttec. 8o fand »idt

In RladQ|Mu>, im Knnkesus, auf den Cycladea, In Franitteleb und Spaniern»

euch in Böhmen. Der Redner Will in diesem Gebrauch den Attsdmek

elMr religidsen VorBtellung von der Wiedergeburt neben. Das war die
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wpniff wahr.sclu'inlicho Ansiolit Troyoiis (vgl. Rheinisches Jnhrh. XLIV
1H68, S;. 91 und LXXXVl. ISS», & m, ferner 8iUsung«ber. d. Niederrh. Oes.

1«77, & 155).

Nuch SchluM der Sittntng ereinigten aleti die UitgHeder der Kon«
inisHinn für KörperroeHsungen zu einer Bernthunj?, in welcher ein Aatng
i)«HcliloKScn wurde, die Militärbehörden zu bitten. Ihm <\ri Ri-krutenaus-

liebuui; durch diü Militilrünit« ausücr der Körpertlin^'e noch Tolgeiide

MMSse nehmen sn laMten: Linge und Breite de« Kopfes, Ohrbohe, Klafter-

iKnge, Sitzhöhe, ArnilUnjfe, .Schulterbn-it«', Bnutiunrnn;: n<'^ichtslttngC,

Nasenlänge, Jochhoffenbreite un<l Fjirbn der Haare, Iris tmd Haut nnxn-

geben. Dieser Antrag wurde von beiden GcMdl»chaften später ange-

nonmen.
Am Nachmittag wurde ein Ausflug nacii .Schönbninn gemacht und

das IniiiM i' ile.s Schlohses, der Park bi« xnr Gloriette, die Menagerie und

das i'tlauzeuhaus beüicbtii;^!.

In der V. und leisten gendnBamen Sitrong, am Sonntag den 10.

AugUHl Vonnittagt* 8 Uhr, -.jnaih zuerst Freiherr v. Andrian über den

Hühenkultus, der zner«! auf der Vrirsti llun- ciiu s Berggei.stes hi t ulit und

apttter die Bergliöhen nl.s eiue Rrücke zwischen Krde und Himmel be-

trachtet, auf der die GStter ihren Wohn«its nehmen. Hierauf «chlldarte

Trubel ka das Gräberl'eld von Glii.nijiac in Boanien. Die prShiatorlacikea

I>enkin;ilc konunen Ul)erwiegend Jtuf IlfU'hebeneu vor. Diese waren von

iuabhHngig«u SUünmeu bewohnt, withreud üciion gaus lU.vrien unter

Rdmerherrachaft stand. Die VölkerwandeniDg änderte daa Bild der Ge-

gend wetdg. Die Hochebene von Olasinac war Site der Deaidiaden und
ist durch «teile I''elswände von «fU'ti Seilt-ii IVist nir/tigrin^^-licfi. Wo nn

der SüdoKtecke uud der NordseiK^ ein Zugang uiügUch war, waren Kiug-

vKUe auf Bergkünunen angelegt. Eine aolehe Wallbnrg ist jüngst in

eine tifarUaehe Festung renrandelt worden. Die Wallburgen bilden «inen

FpsMtngsgitrti»! vori 14 nTirircn. i1i<' sf i'lli'iuM'i>^<^ in Iiorh sind. Das

heutige Wicsenland cuthUlt UocliHcker uud gronsartige SteiutunittJi, deren

ZaM der Redner auf SOOOO achütat ffier wurde der Bronaewagen des

HeAnnaenma geftinden. Typisch ist die grieehtsehe Bogenflbel mit flachem

vierecktfrein Fiis*^. fefilt nit lit au iiii|)ortirteii S!;i(h<'n, wohin der knrin-

thiache Helm von Cavarine gehört. Die Funde ergaben eine Keihe von

neuen Formen, die Kediier und Dr. Börnes beschrieben haben. Tischler

liefert einen Beitrag nur Geschichte des Email. Er leigt das Bild eines

Bronzespnriis ans Stradonitz in Böhmen. Auf den Knöpfen ist ein ver-

tieftes Krem: au« rothem Email. In den nordischen Museen kommen so

venierto Kugeln auf Fibeln vor. Kreuz und ülwaU loMsen uul' die vor-

rOmlsehe L»-Tftne>Zeit schliesseu. Dem rothen Sehmela fdgte in der Zeit

der Völkerwanderung da.s Einlegen von Granaten, da.s durchsichtige rothe

Bubioglas tritt erst im 16. Jahrhundert in Venedig auf. Der Sehmela
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scheint ideht ans Bysanx, äouderu weitur aua dein Osten zu kounnün.

Es gflebt ihnHebe Funde in Oestenreieh und Uiig»ni; «olche Schmvck-

Hacht'n pflpg;on mit Fijrtirpii von firt'ifru und Ungethünicn vcntiert zu

sein und «ind in da.s 5. untl (». JahrhxindiTt 7,\i «ctzvn. Er •irly^t ni'hvn

andercMi uuch cinun Schwuclv mit Gmbemichiuubs von GlockuiiK au der

BSmimiiiigbabti. Ans ipriechiiieher Zeit giebt « nur swei DorateUungen

eines Sporn. Eine Aniuzon« im Vntican zeiyft Riemen ZVLT BcfcBtig'Ung'

desselben. Die andere Hndct sicii auf einem Vanenbilde. Asclcpiadcs

spricht von dem ^oldeuuu Reitersporu. CiLsar aa^t, doitö diu ^ermauischcu

HllU^Slker Sporen gebrauchten. Dfeae haben wohl unter den berittenen

Völkern des Oston» ihren Ursprung^. Hierauf macht J. Spöttl auf das

Umenfeld von Neu-Hadi rsiforf nm Kanij» in Nicder-Oesterrcit Ii .uifincrksam.

hl diewm Frülyahr wurden auf einem Haumc von llOüqui 160 Gräber

geSffhet, sie geboren tbeüs der Stein-, tbeils der Bronceselt an. In der Ifltte

t iiu H jciliMi Grabe» steht eine g^rousc schwarze Urne, welche die Brandreste

«MUliält. Ihy'Hv ist .nif der Scheibe gedreht nur! bat oft schraubcnforiiii;.'«

vom Bauch geg^cn den Fus» laufende Streifen. Auch Kicsentöpfe und iienkei-

krtige sind benntst^ die Hcnkd sind eingebohrt, nicht angedrttekt Unter

wenig Bronaen und Ei^entiaclien finden sich zwei uf ^diliffeue Steinbeile

und ein Hammer aus Hirschhorn. Waffin ti lilcn Der Brandplntx fand

tiich goüondert von deu Gräbern. Minisicriulruili l'rof. £. Uerrmanu
scMIdcrte die HoehsieltBgebrftuche in KJlrntben. Im gennaniMhen Mittel-

alter galten Brautkauf und Brautraub. In KUnithen kommt der exste

nicht vor. die Braut wird symbolisch fjestohUMi. Der BrUntigain mtlss

sie aach dem HocbiceitHfeste aufgeben und wieder einlösen. Die Trauung

in der Kirebe ist Nebensache, der Vater giebt den Segen und vereiBigt

das Paar. Die Braut niuss Abbitte thun bei den Eltern für die Fehler,

womit sio rlicsflbcn ^'ckriiiikt hat. Die Hauptsache ist der Hoch/.citszug;^.

Die Braut trttgt weissen Schleier und goldenen Gürtel, der Bräutigam

ebie Fabne. Nach der Trauung wird in der Kirche der Johannlstmnk

getrunken, das Gelage dauert 7 Stunden. Im 15. Jahrhundert bcmilhte

sich die Kiiifif, die kirchliche Trauung einzuführen An manchen Orten

ist die Zahl der unehelichen Kinder 70 pCt. Nur die Bauern-Aristokratie

he{rathe% die Uebrfgen helftn sieb ohne Ehe durch das Leben. Es giebt

auch einen Spruch des Kaisers, der die Ehe weiht. Das Volk hat lOOCQO

Lieder, die zum Thoil von Fr.incn und Mädchen godicliti t sind. Professor

A. Herrmanu aiu Peüt (ordert zur etlmologiscben Krtorschung der ein-

selnen Volluntlimne Oesterreichs teoL In dieser Bicfatung sei in Ungarn

schon Bedeutendes gelastet. Er legt das 8. Heft seiner ZeitschriiX „Ethno-

logische MifthHliingcn au» Unfrnrn" vor II a lior 1 a nd t lU utet die Vor-

BteUongeu der Völker, welche sich an die Figur des Kreises kuüpl'ea aar

Bannung ron bttheren Machten, welch« entweder in «inen Kreis einge-

seblossen werden oder von der eigenen Fenon aligebalten werden sotten,

jahrbw d. Ver. v. Altwthsfr. Im RbdoL LXXXU. 19
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Wieser zeigt hierauf zwei Brousuifuudc atu Tyrol, die beide Qtnukii»i->ic

IiMobriftan tra^n. Eine nt «in Eigtwumbt wie deren laehrm In Tyroi

geftinden «Ind, dte andere life dne WeUiinBchrift nnd iai aurttek au lesen.

Profeasnr Paul in Leipzig hat walirscheinlich gem.'ulit, ilass in dem nord-

etmiiki«cben Alphabclß die Elemente verHchiedener Sprachen cnthaiteu

aind, und «war etroaUschi', galliüehe, keltische, illyriscbe. Zoletat legt

Fiacber eine Samndiug Indiacber Sebmnckgertttbe ver. Kein Volk trügt

HO vielen Srhmnck wie das indische. Wenige ncjrt'ii.Ntjlndi' sind aus Gold,

die meisten sind au» Bronze und Silber, aach aiu« Clfeiibeiu. Manche

sind nachgeahmt ans Hara, welches vergoldet ist Im Norden worden

aebwere Fmuringe getragen« meist vatt Sehellen Tersehen, wllbrend sie hn

Süden nur aus dünnen Reifen bestehen. Tin Süden liebt man den Ohr-

Hchmuck, diu ganze OhnnuHchel kann mit Hingen eingefaMit Hein. Buddha

wird 80 abgebildet. Oft wird derselbe Riug in der Nase wie im Obre

getragen. Aneb die Minner trage» Obrringe, oft «11 BrUlaaten, auch

reichen Uahutchmuck. DU- mohammedaniHclien Stämme im Norden tragen

vieJe Türkisen, die dort zu Hnu.sc sind. Auch werden grÖRse weisse

Muscheln zu Armbttndern verwendet, die den Kindern schon uiu die

Hand getagt werden. Die Inderinnen baben so ftdne Knecbso, dasa

keine europäische Frau ihre geschlossenen Annringe tragen kann. In

neuerer Zeit niaclit sich der eurnjiHisphe Geschmack und die Antike im

KuuHtgewerbe geltend und es ist Zeit, die iudiseheu Originale zu retu^n.

Um 11 Uhr Amd die felerUebe Bröflbvng des Natarhistorisebea

Hofmuseums durch 8e. Majestät den Kaiser Franz Josef statt, der sich

si)äit*'r diti Vnrstilnde beider Gosellschaftcn vorsteilen Hess. Der Pracht-

bau mit seiner kunstreichen Ausstattung fand allgemeiiutte Bewunderung

und bat in Eoropa niebt aeiniee Oleleben. Er Ist das Werk des Baron

Hasenauer und hat THVIlonen Gulden gekostet. In den oberen Räumen
war eine für den Kongress yeranstaltetB prihistoriflcbe Sammlung auf-

gestellt.

Am Nachmittag wurden gegen 8 Uhr die wisaensdiallitdiett Ter»

hattdiungen fortgesetzt. A. Müllner sprach über die Eisenfabrikation

in diT prtthiHtorifäC'hcn Zeit in Krain. In den alten Schlackenhaldcn, dlo

noch reines Elisen enthalten, werden Stein-, Bronze- und Eiaeusachen ge-

ftmden. Es sind Tausende von priraitiYett Schmelattfen entdeckt Daa

Onsaeiscn der Hochöfen stammt erst aus dem 14. Jahrhundert. Das prl»

mitive Verfahren ist noch in Afrika in Gebrauch. Man füllt (Iruhen mit

Kohlen, Erde und Brauneisenstein, ein Tbonmautel dient als Abzug für

den RuBB. Daa Qanae wird mittelst dnea Bbtsebalga aus Ziegenfett in

Gluth verselat. Das schmelzende Eisen nimmt bis 5 ]>Ct. Kohle auf. Gegen

660 v. Chr. vertreiben die Kelten die Ktrusker ans Ober-Italien und drän-

gen sie auf das Gebiet der 12 Städte, von wo sie lange den Hörnern

Waübn lieferten. Der Redner erlitttert die Darstellung einer Tedlen-
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felcr auf der Sltola von Wastscli. Die dergeBteHtutn Tiiiero, Antilope qnd
Löwin, »ind (lieber Geg'end Trenid, kommen aber in der babyloniädieil

Mythn!p-H' vor. Aul" dem GürtelhltHli von Waatech trap-cn dir Kriopr^r

Helme und Aexto, wie sie in uiutern QrKberu gel'uude/n werden. Auf dem-

selben Bronsebleeli erechelnen zw<d Krieger su Pferde mit Lancen und
ein Mnnn mit (4nem Jetniitenhnl. Solche IlUtc konnnen auf einem iMby-

Idiiisi-tu'ii Cylinricr vnr. Maska lc:r< scriis- Jaf!<'itheile, atis Mälireii vor,

davon sind zwei letzthin gefunden in der Umgebting von Znaim. Das
eine i^hdrt i»«cli den Iwpleitenden Funden In die HatiAettperiode. Cii rieto*

ni a n 0 K au« Athra berichtet ttber neue Funde auf Santorin, wo 1867 in

40 Iii Tiif'r «offr zwei TufHaffern quadratifsthi' Finidanicnte und mit

geoiiictrisclicn Figuren ges&ierte ThoiigctUsHC gefunden worden Miud. Zu-

letEt Hprach Tolmatsehew ttlier sirei Urgrabhügel 1>ei Ananino in

Gnbemium von Wjatka. Sie enthalten Stein», Bronce' und Eisenmehen.

Die Funde ;r<'tn"f<'n <ler Zeit der ViSIk('rwand<'nnip' an und werden in den

Museen von St. Potersbui^, Moskau und Kasan aufbewahrt. Aspelin
hat sie abgebildet.

ffierauf iddieast Freilierr v. Andrian ffia Veraamminng, an der

211 Mit|;li((!ir Tluil ^rtnoininen hatten. Bartels bringt ein Hoch auf

die Wiener Anthropologinclie Oe.sellHchaft und den Vorsitvsendcn aas.

Andrian danl(t uud hoßt, dass dietie Vereinigung nicht die ietate ge-

wesen sein möge.

Am Rnriiitnjr dm 11. Aiigu.st mnclitr ciTi p-T'^^H^r Tlioil der Kon-

gre^snlit^^lieder mit einen» Donaudanipfer bei herrlichNtem Wetter einen

Auüflug nach Budapest, der im l*rogramnie vorgesehuu war. Bei der

An1(tmft da«ienwt um Vi^ Abends lieatioig der Staatnrocretlir v. Havaa
da« Schiff zur Begrü.sHung der Gäste. Am INTnnta;.' Voimittn^' fand die

Berichtigung der reichen Saiinnlungen des Natiouiitnmt^eumei unter Füh-

rung de» Herren v. Pulskj- luid Hampcl statt. Um 3 Uhr fuhren die

Anttiropologen an den Rtdnen der rönüselien Stadt Aquineuin. Von dem
Ringdamm de« Amphitheater« aus, dess* n Steinsitze hier tind da noch

einen römischen Namen tragen, hielt v. Uavas einen Vortrag über dns

alte Aquincuu), aus dem das heutige Ofen entstanden ist, uud dann fand

ein Rundgang au simmtlichen neuen Aufgrabungen statt, die Dr. Kua*
sinsky erklärte. Um 8 Uhr fand ein von der Stadt PeM gegebenes

Festumhl im Römerbade statt, bei den» sich durch feurige Weine und

begeisterte Reden, »owie durch vortrefSichu Zigcunermu^ik bald eine

erii6lite Feststimmung einstellte, wie sie dem nahen Ende einer solchen

Versammlung vorauszugehen pflegt. Nach der Begrüssung durch die

Herren v. Hnvas und v. Pulsky dankte Virchow für den Empfang

und .sagt: Scicutia est potcstas. Die Ungarn habcu sich diesen Satz

Bacons gemerltt. Auf dem Felda der Wissenschaft werden güssera Siege

erfochten, als auf dem Schlacbtfelde. Möge es Ungarn vergönnt «ein,
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den vollen Frieden im Bunde mit Deutäi-hlaud zu ^enietiscn! Der zweite

Bürgermeister der StaiU. Tlin Gerlocz>, ;;al) stnner Knipfiudung fol-

genden AuMiruck: Wir bclrnchtcu die WitsMenitcliatl als die liöcbitte Madit

der Wdt! Wir halten aie (ttr frrSsiier, ate alle t»ewaAiet«n Heere so.-

Hammen. DicKi'. kClllien hOcliatinis ilurch blutige Kämpfe ein StUek der

Erflf ( rnhcrn, sie können aber die Wiüsen.scliaft mcht iiiitcriocticn. Nur

dic«ß kann da« Wohl der MenMcbhoit fordern. In der Uochaclitung der

WiMenKbaft aber gesteht Ungarn Nlemandeoi den Vorrang sn. Auch
der BerichterstaUer nahm das Wort und beaeichnete als eine wichtige

Forsclinii;r der Anthropolo^ceti 'Ii«' rutcrsitchung, vras in den Sitten und

Gebräuchen der Menvcbeu .sich noch au» der Vorseit erbalten habe. Die

Kidtnr 1^ bestrebt, das AUe« absnstreifen. Unsere Hamen weigern sieh

schon, den Ohrring su tragen, weil si« hSren, dass das cdne Sitte der

Wilden ißt. Wriiii sie dnrh mich anninrrn wnlltrn, sich zu Kchniinkeu,

denn die Uöhlcumeuschca malten sich schon mit roUiem Ckker. Die

MHnner aber haben viel «ddlmmere Dinge beibehalten, für die es gar

keine andere Erhllmng gi^bt, als dass es nnb^rilliane Ueberblelbsd der

Vorzeit »ind, ea i>t <1(m- Morrl irn Kl<"incii, das Dtk II, mid der Mord im

Groäiten, der Krie^! Wuiu wir dlct>c Erbbüudeu abgelegt liaben, dann

werden wir anf wiserw Bahn schneller Torwirts sdurelten. Wir sollen

aber nicht nur die alten Erbfiehler abschaffen, wir sollen aueh die Tngen-

rlcn (Irr Vorzeit nris erhalten. Oa.s Ungarinnd hat «ich die älteste Tugend

bewahrt, welche die MenKchheit süert, tst> Ut die Gaütfrcundjichaft, die uns

in so glNnsender Weise gewMbrt wird! Es sprachen noch die Henon
von Andrian, Graf Esterbaajr, Woldrieh, Fraas v. A. Stttrmisehe

nrd irniiKM wi> di riiolt* F.|jen8 dttTebbi««sten den Saal, daswtsehea tanten

die Geigen der Zigeuner.

Als man spät nach Mittemacht beim bellen Monde»glanze wieder

in Fest eingetroflbn war, reiefaten rieh die Freunde die Hand sum Ab>
.s(hic<1, N'ur \Vi'tii^e hliohcn nncli, wn diu wisscüfjctinttlirhen Institute

der Stadt zu »elien und einen AuhHug in da« Ofcncr Gebirge zu machen.

Eiuige folgten einer Einladung de» Grafen Appouyi nach LcngyeL

Sehaaffhausen.
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4. Neunte Jahresversammlung der Gesellschaft für Rheinische

Geschichtskunde.

Die neunto ,In!iri*svors,iinnihiTi£: drr Gesrllschaft für Kheinihchc

GeschichUikundü ist ntii .'(>. MMrz in Külii ^H-Iinlteu worden.

Seit der achten Jabreevemammlung i^elangte sur Aufgabe:

Die Trierer Ada-Hahdechrirt, bearbelleA «nd heraiugefreben

von K. Mciiznl. P. Corssnn, H. .1 anitschek , A. Srhnüt-

gcu, F. Ucttucr, K. Lainprccht. Mit 38 Tnfcln. (VI. Publi-

kation.)

Fttr den sweiten Band der Kölner 8ehreln«urkund«n dee

12. Jahrhundert« i.st der rian .schon im vorigen Jahresberichte .in;reji:ebeD.

Der Text der .SchrciiiMu künden für den zweiten Band und «In» Uegifiter

über beide. Btiudc »ollen bis znsn Herbht d. J. lertifr vorlicffcn.

Die Dmcklegnng des ersten Bande» der von Geh. Justiarath PrO'

fesRor Dr. Loersch geloteten Ausgalte der Rheinischen Weisthflmer
ist durch einen Wechwil in der Person de» Be)»rheiters aul'/rehaiten worden.

Herr Dr. P. Wagner, K{rl. Archivar in Coblenz, war in der letzten Zeit

für den Band tbätig; reichhaltige Erlttut4;rungen zu den einzelnen Wei»-

tbfbnem und werthyolle Beitrüge au den topographiBch-hiatoiwchon Ein»

leitungen für die elnselnon Omppen konnte die fortgeeetate Forschung

noch ermitteln.

Für die Ausgabe der Aachener .Stadtrcchuuugeu gelten die

Im vorigen Bericht gemachten Bemerkungen.

DieAii«ga1)« der Urbare der ErsdiScese Köln nit durch lange

Krankheit des Bearbeiters Professor Dr. Creccliu», dann durch «ein

Hinscheiden zum StillstAnd gekomTin n. Dn- Vm-stJUid tritt ntininclir dem
Plane näher, eiao Gfö^amnitpublikation der r hei ni Hohen Urbare, unter

Yerwerdinng der hinteriaasenen HatiiuKripte fttr den nBrdlichen Theil»

den Av^lien der Qesellscfaaft ehinireilien.

Die Umrisse für «Ion Kr l!tn f c r nn sTi a ii d zu dein Bnclic Weins
bcrg von Professor Dr. Höblbaum find in dem Bericht vom December

1088 kvrz gezeichnet. Der Band wird zwei in sich abgeschlossene Theile

vmflurai. Eitt« nen«^ bi«latig vnbekannte Fundgrube konnte in Jüngster

Zeit nadigenrieBea werden.
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Kennte StAttwvnuatBlmag d. OeMUick f. Bhefn. GeseUditdtimde. fi9&

mataiiam Baldewini (aw dem Beilts du Qnfen von KeMelstaU) ergab

wichtige Bflsnltete»

Die Arbelten für den gcHchit-htlichün AtluK der Rhein-
j>rrtvinz sind im Jaluc IRSH von den Hcrrini Gymna«iallt')iicr Kon-
slnntin Schultcis in Bonn und Dr. Wilhelm Fabriciu» in Straiw-

burg auHgeftthrt worden. Sie waren vor allem auf ein geographisches

Bild der Bheinlande im Jährte 1789 gerichtet. Die Im vorigen Berieht

erwilhntc I'rknrtc iHt in beft-iedigender Weise vervipUMlfig-f worden; da-

gegen iHt die Verzeichnung ältttrer Karttsu und Karteuwerke zu Guiutea

d« Hauptaufgabe eiasiweilen etng««teUt Herr Dr. Fahr!ein* hat seine

NachAyMshungeB v<Ktidiailieh aneh dem Zuatai^ im Jahre 1189 ang«-

wandt \in<\ die ErmittolTing-cn aus seinem ansprodchntcn StiidiTim in den

Archivalien des Staatsarchivs von Cobleuz au die Mcsütischblättcr für

dm Regieniugsbeiiilc Trier angelehnt.

Fiir die Auagabe der Zunfturkunden der Stadt Köln, wdehe
unt«r Leitung von ProAsMor Dr. Höhl bäum, Herr Cand. Kaspar
Keller in Köln vorbereitet, wird die Saminhui;? des StnflVH vorauiwicht'

lieh iuiSonuuer 1690 abgetH:hl08seu werden, nachdcnt eine Unterbrechung

der Arbeit fOr das etste Quartal 1880 hat eintreten mfissen. Bd dw
Sammlung hat das Historische Archiv der Stadt K81n die grftnte Menge
brauchbaren Stoffes ergehen. Zur Er^^'lnzunf^ sind kfilnisclie Zunfturkun-

den «OS dem Germanilichen Museum, die vou der Dircktiou bereitwilligst

sogesandt wurden, benutst worden.

Ab ein neues Unternehmen der.Gesellschaft hat der Vorstand die

Heransgabe der .Vita K&roli Magui' und der .Desc ri ptio" über

die Pilfforfahrt Karls d. Gr. riiit-li Jt-ruKAlom beschlossoti, VK'Itln' ilmi von

Herrn Dr. Gerhard Kauschen, Iii<,ligiont<lebrer am Progymuasiiuu su

Andernach, angetragen wurde. Die „Vita KaroU* 'aus dem Jahre 110^

fHlher schlecht gedruckt, erseheint hier nach allen Handschriften kritlseh

geprüft; die „Descriptio" aus dem F.nde des 11. Jahrhunderts wird hier

überhaupt zum ersten Male veröffentlicht. Der Werth beider ScbriftotUcke

beruht vomehmlieh in der kulturgeschicUUehen Beleuditnng des 11. und
19. Jahrhunderts, ob CMk. Justlirath Frof. Dr. Loerseh tot sine Bei-

lage über Urkunden der Kniser Friedrich I. und Friedrich IT. für Anelien

dazu verfasst wordou. Das Werk wird als VIL PubUkation der Gescli-

sehaft gleich in den Druck gegeben werden.

Ih dem Namen der Kommission ffir die Denkm&ler-Statistik
der Rheinprovins berichtete sodann deren Vorsitsender, Geh. Justte-

rath Professor Dr. Loerseh, das-^ die Konimisf-iori Anfauf^s vorigen Jahres

Herrn Baumeister Wietliase iu Köln kooptirt und darnach beBchlossen

halM, mmHchst einen Kreis der Provina nach den flrOher festgestellten

Orundsfttaen in Angriff su nehmen, um in Besng auf die Kostciii den
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Umfangr und die Anmtettniig einer einseinen Kreisbeeehi^bnnif m be-

fitiiiiinU'.ii Kr^fljiiissi'n /.ii jjciiinjfcn. Die Wahl ist auf den KreiH Kciiiimmi

p'f.illcii, weil ilii> Zalil der in Rctrucht konuiiendeu Orte und „'fsrhielit-

liehen iJenlsuiiiler liier lüdit üburmäjwi^ groiw, audurt^riiuitH lür dorfu

BcBehretbnng bidier nur wraig gcscbehen ist. ITntor Leitung dos Herrn

Wieihnie halten die Auftiabmen in den einxeluen Ortan de» Kreines

Kenipc^n vor pini^cr Zeit be-ronnrn. Kk darf die Hoftnnnj»- nus>reN|>rr)ehen

werden, dnsn ^i^1 im l.iulc die^-ji Souiuierü bfendigt werden können.

Köln, Ende Marz 1890.

OiijTef*ltM«<BMMniok«r«I vor Ourl Ocorsl In Bonn.
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L Gescliielite und Denkmiiler.

I. BroRzefigiir ans Kiein-FyNen bei Meppen,

im BesUs des AlterthnmBTereins m HOiiBter i. W.

Von

1. MltehkMfSBr.

(Hi«Tza TsfU t.)

Die auf Tafel 1 abgebildete, in luehr als einer Hinsicbt be-

merkengwertbe Uroazc beiludet sich bereits seit lH2iJ in den Samm-
langen des Ahertbnnunrereit», genauer des „VereiiiB für GeRduehte

und Altertbnmsknnde Wcetfateos", einer üntorAbtheilmie; des „West-

fölischcn Provinzial -Vereins för Wissenscbaft und Knnst-. Jene

Saiiiiiilniig^rn siixl Ijestininif, <lrii GrniHlstock t'iiits „WestHilisclion

Proviir/.ialmuscniiis" m bilden und m-uerdiiigs in dem Uauptgcbände

des von den Provinzial-Ständen angelcaulteu Freiberrlich ?ou Ker-

kerindc-Borg'schen Hofes anfgestdU worden.

Ueber den sonstigea Antikenbesite dieaee Hneenme soll an

anderer Stelle berichtet werdm. (Arcbäol. Anzeiger 1891.)

Die Inventamotiz Ober unser Stflck, deren Abschrift icli «lor

vielfach bcwiefioiien FrciiiuUtphkeit fies Direktors, Herrn Landes-

rathes riatjsuiana verdanke, lautet: „l'au-St^tne, gefunden im Jahre

1800 bei dem Dorfe Kleiu-Falleu unweit Meppen beim Fällen einer

aelir alten Eiche cwischen den Wnneln derselben, nngefthr 4 Fnas

tM nnter dem Boden. Vom V^tn angekauft aas der Versteige-

rong der Znrniü Ii len 'sehen Sammlung im Jahre 1825 ftlr 14 Thaler.

"

Den gedruckten Anetionscata1n(r dieser Sammlung mit IühhI-

sehriftliehen Beinerkuiijreii Uber die erhielten Preise konnte ich noch

im Besitz des llenn Bürgermeisters a. D. von Zuruitl bleu ermitteln,

welcher ihn mir gtttigst zur Darehaieht Oberlieas. Er ist der Enkel

J«hr1». d. Vcr. v. AllaHluDr. in niMinl. UCXXX. 1



A. Milciilioefer:

des letzten Sammlers, des Anfangs der 20er J«bre dieses Jahrh.

verstorbenen Vicekiinzlers nnd Geheiuicuraths J. J. von ZunuUlikii.

Sclion dcsseu Vater, welcher die gleiebe Stellunfr bekleidete, liat

die 8ini)Tiilmig bcgrdndot. In der Abtheilung „Kuiistsaeheu und

AlterthUiner'^ stellt auf 1599 uuscrc Bruuzc unter No. 81 ver-

zeidmet: „Pan — 8 Zoll h. Diese antiq. ist bei Meppen im vor-

maligen Niederstifte Mflnster von einem Landmann beim FflUen

einer mehrere hundert Jahre alten Eicbe gefunden'*. Es ist die

einzige Fundnotiz, welche sich bei den als „antiq." bezeichneten

Stücken findet. Der Erwerber ^^ar sieher in der Lage, die Rich-

tigkeit so genauer nnd iiierkwünliger Fnndangaben zu prüfen; ver-

muthlieh hat er die Figw von dem Bauern selbst gekauft. Sie

stand damals niclit hocb im Werthe. Naeh dem handschrifUichen

Vermerk bat sie bei der Veiateigerang den Preb von nur 3 Tbar

lern endelt ; wenn der Alterthnuis-Verein bereits 14 Tbaler bezahlte,

so mair dioi^o Stoii^rernng dttrcli Zwigchcuh.lndicr zu erklären »ein.

.Scheint somit die Pruvuiiiciiz vollknmmrii sicher l»c7en<jt. ho

kann auch über die Echtheit kemerlei Zvvcilel autkunuiieu. Dazu

stimmt die Prüfung, welcher ich die Bronze zu Hause mit Masse

naterwerfoi konnte imd an welcher sich aneh nein Cdkg^ Prof^

Lösche ke au» Bonn, freondUehst betheiligt hat Ueber den Erhal-

tamgszustand s. nntcn.

Abgebildet wunie die Figur bereits in Lithographie bei: v.

Alten, „Die Bohlenwege im Flussgcbiet der Eim und Wescr'^

(Heft VI der Berichte «her die Thfttigkeit des Oldenburger Lan-

desvereins fUr Alterthnrnsknnde^ OUenburg 1889, Tafel V flg. 11.)

Im Texte Ö. 29 No. 5 „Fan mit Syriux'^ figurirt sie nur als sta-

tistischer? Material. Fmuliiugabe „Fullen". Citirt werden noch mit

B<^ug darauf Fclsbcrg » „Dentschc AltertliUincr'- (l.sl9), welche

weder liior noch in Bonn vorhanden sind. Auf Hermann 8 Zeit-

schrift ftlr Westfalen 1819 No. 42 verweist ebenfalls mit Bezng

darauf: Diepenbrock (Gesch. des Amtes Meppen 1838 S. 81 Anm.),

der die gleidien Fnudangaben nebst einer nicht ganz correcten Be-

schreibung liefert. Endlich kenne ich nur noch eine Erwähnung

des Stii'kcH hei Nordhoff „Das Westfalen-Land und die urge-

schichtlichc Anthropologie,*^ Mtiiister lö9U t>. 4 Aimi. 5, wo als

Fundort Haren bezeichnet wird. Es steht fest, dass diese Angabe

auf GonAtsioD bttohi Sie mag daher rtthren, dass aueh Hnten in

der Nfthe von Mqipen, freilich viel weiter n(^rdlieh, liegt

oogle



fironwiguy am Kleia-i^iUen bei M«ppett.

Ünsero Siatoette ist eine der «mebBlielMtea VollipiwbnHazea

germaiüielien Fundortes. Ihre Höhe betrügt 24 Centimeter (besw.

einHt 2 ; s. unfeii), ihr Gewicht 1250 Gmimn. Von der Patini-

rnn^ sind «lif (»rstt'hoiiderrn Thcilo, Haare, Fell, Glicdmasäen

stärker ergriti'eii iiiul iKuiuntlii h au d« r Rückseite znni Thei! nar-

big geworden. Der gegcuwärtige duuklc i'ou mit seiueu Ketiexeu

rflbrt von länem neueren FimissDbeRnge her, d& naeh dnem slaat^

lieh empfohleuen Reeept die Oberflftehe schatsen sollte nnd sieh

leider auch beim Photographiren {geltend gemaclit bat.

Eiiii-c fehlende Theilc nind, ninthmai^Iich bereits im Auftraijc

des ei"8ten Käufers, erprün/t worden nnd zwar, wie der Probirstein

erf^ab, mit einer der r«»t blichen liron/e gegenüber helleren, nic8-

singäbnliehcn MetaUcompositiou; nämlich: der rechte Fuss bis ober-

halb des KnOehels nebst Zapfen anter der Fem rar BeSestignog

auf einem Postament. (Die Verbiudong dieses Thinles mit dem
alten hatte sicii wieder gelöst nnd ist seitdem von Nenera, doch

in roherer Weise durch Blei hergestellt wftrden, daher d:i.< andere,

linke Hein jetzt um '/j Ccntinieter zu kurz, erKcbeint und für die

photographisebc Aufnahme noch besonders gestützt werden muBKte.)

Aneb der vordere Theil des linken Fasses war gebroehen, ist jedoeb

im alten Stflck wieder angefltgt. Gebroehen waren feiner das Glied

mid die H ersten Finger der linken Hand. Gegenwärtig und der

zweite und dritte in Ergänzung angefügt; verniTifldich war es einst

ancl) der Dhuiuoii. welcher wieder verliuoi gegangen ist, während

der Jetzt starker uuigebogeuc Zeigefinger nicht genau an die alte

Bniehflaebe der Hand passt nnd somit wie der reebte Fuss znm

«weiten Male roher befestigt sein wird.

Das linke Auge nnd die Stirn ist dnreh dnen Hieb mit sehar-

fem Instrumente leicht hcscliädigf.

Dargestellt ist ein Jünjrlini.' in reit'crem .\Iter (iint Pubes) in

mhigcr Haltung auf rechtem Kstandbein; der linke Fuss ist etwas

aorftckgesotat. Den leieht zu seiner rechten Seite gewendeten Kopf

nmgibt rdehes, weiehloekiges Haar, welebes auch die Ohren be>

deckt nnd hinten in Uiseu, fein ausgearbeiteten Partien breit zum

Nacken herahliillt. Den Lockenkranz umgrenzt ein in Metall ge-

dachter Reif, der nach Art tiner Sflnuir zu^tammengedreht ist.

Augen-Kreise und -Sterne sind augcacutet. Der Mond erscheint

feicht geöffnet.

Den Oberkörper drapirt ehlamysarlig ein grosses Pantherfell.



4 A. Miich hoofer:

Die Haut der Vorderbeine i»t auf der racliten Sehnlter ^a^knotet, so

d&>i» vom und hinten je eine Tutzc Lerabiailt ; die Kopfiiaut Hegt cnt-

sprecliend anf der linken Scliultor, wälirond (Ijis Fell der Hinterbeine

und <lcr Schwan/ um den gehobenen linken Uuteranu gcsehlunjren

abwärts hängen. Auch diese Fattie ist durch t'eingravirte Stricbcluiig

als behaarte Seite der Thierhant bebandelt, eine aneh «onat vor^

kommeDde kUustloiBche Licenz^ da in Wirklichkeit bei jener An-

ordnung des Kopfli^ea hier die glatte Iimenflftche nach Anaaen

kotnoiei) nift.s8te.

Dil' Rechte, bis znr Höhe des Unterleibes erhoben, trägt eine

Syrinx. ihre Aossenflächc, wie die der Finger ist stark angegriffen,

der redite Band zei^ eine «nregelmSMUge und verriebene Kante.

Von der Innenseite erkennt man daher jetzt nur 6, durch 2 Bänder

suaaminengclialteiie Rölircn nnd 7;war von der sechsten, äassei'sten

nur nnc'h äen Rci^t. Icli erlaube, dass mit dem Uebrigen ancb noch

eine ganze KoIhl-, die zur ill)liehen J^iohenzahl fehleiidc. :ilii:t'lM'"ckplf

ist. Die Rühren waren ungleich laug, < vvic hs Furt wangk r, Aa-

nali 1877 S.214 fg., im Gegensatz an der reebteekigen Syrinx in der

Uterm griechiseb«! Kunst, tBat die grieebiaeh - rttmiiebe Epoebe

nachgewiesen Iiat); doch verlängern sie sich in unsor« in Falle nicht

stetig, 8oii<l> rn erst von der vit-rton Rnlirc bis zur iiiissrrsten, eine

wenn nicht häutige, »o doch auch sonst vorkommende Bililuug (z. B.

am ätauiuic einer Keplik des ausruhenden 8atyrs in München,

Olypt. No. 106, Oarac 728, 1746; aneh an der Statxe des Satyrs

an Neapel, Ciarae 704 B, 1628 A.)

Das verloren gegaagene Attrilrat der linken TTaud dagegen

ist leider niclit mit der wdnschcnswerthcii Sicherheit liesiiiinnbar.

Die Linke ist gleich hodi wie die Kechto erltnlxn. d<ir)i mehr /.ur

Seite als diese. Die Uaudtläehc, ziemlich htark wenn auch nicht

horizontal nach oben gewendet, ist glatt ohne AnsatzsiHir. Er-

halten isind, wie oben erwifant, nur die beiden leisten, gescMoesen

aufwbte gebogenen Finger. Aus der Handerhebnng folgt, dass dw
voranszuHCt/cnde Gegenstand niolit schwer war; aus den beiden un-

beschäftigten Fingem, dass er keinen frrosfifii Umfang hatte. Der-

selbe wurde also von Daumen, Zeige- und Mitldtingcr gehalten und

ist mit diesen zusauuueu abgebrochen. Unter diesen Umständen

sebdnt mir die Endignng etnee naeh oben geriehteten, stabftrmigen

Gegenatandes, eines Pedam also, die einfachste und natOilichste An-

nahme. So gehatten, rnttsate der Griff dea Instromentea aneh den
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vierten Finger berillireu mid wirklicli zci^ sich ao der voraimu-

sctzcuden Stelle eine oxv«lirU! Biucliiläclie.

Allerdings sehen vir Pedmn and Cadnoeiift htnfiger etwas

mehr naeh der Hitte cn gefasst nnd von den Fingern wnspamit

werden. Dieit ist bei stärker geHenkteiu oder herabhAngendeni Arm
djw Natürlielicre; (Vw f< iorlidirro H:ni(l!i;ilfnn£r nnnorcr Figur findet

»ich inde.s8en auch bei lIcriiirsstMtiicu wieder, die dann ihr Attrihut

in gleicher Weise tragen ptlegen. Bronzen wie Clarac 064,

1540; (m, 1515 [bei Wieseler, Denkm. d. a. K. II, XXIX, 314

mit sehrAg naeh unten gehaltenem Gadneeos, wold falsch ei^iftiuU]

666 1), 1512 E, [Sillicr) und F; aueh 662, 1526 [sitzend] und Köm.

Mitth. IH80 Tiü'. XV. Der gekrümmte Stab konnte sieh hei

unserer Brnn/e naeh lüekwärta schniietrcn, ohne fh»»!« eine Berührung

mit dem Oberann ertolgen mu^te, daher wir hier eine Auüatzspor

aneh nicht vermissen.

Die Arbeit ist, ohne fdn zu sein, doch auch von eonventio-

neller Glätte und Leerheit weit entfernt. r>ie RUck(<eite ist keines-

wegs vernaehljl>«sigt, weder in der Durelibildung des Ilaare« und

des Felles, noch der Muskelpartieen. Seihst die Gi[il)elien flher

den (ihitaeen sind ausgcdrtlekt. Au> wenigsten befriedigen, soweit

man urtheileu kann, 1lande nnd FDsse mit ihren Gelenkansätzcn.

JedenÜalb ist die Totalwirknng der Figur sehr günstig. Die Pro-

portionen halten /.wischen Schlankheit und Schwere die hehagli«^

Mitte. Diis ruhige Gleichgewicht des Standes, die Haltung der

Attribute verleihen der (lestalt etwas Monumentales, Religiöses.

Die Deutung der Bronze auf l'an seheint gleich hei der Auf-

findung Platz gegriffen zu haben mul wwde hei allen neueren Er-

wfthnnngen festgehalten (nur in einem Ansstellnngseatalog westflir

liacher Kunstwerke hat sieh der Name Ap<^ eingesehlichen, wd-
eben wir nicht zu discutiren branchen). Jene Benennung i-^t ofTen-

bar ans dem Attrihiite der Syrinx (nnd des Tlnerfelh>-> aljf^eleitct

worden. Seitdem wir (namenflieh an Furlwangler s liclit vollen

Austülnungen, Annali 1877 uu«l „Satyr, v. rcrgamou") verfolgen kön-

nen, wie die Synax Itereits in bellentstisehor Zeit auch auf andere

Wesen nnd Repräsentanten der freien Natnr, nameniHoh auf die Satyrn,

flbertragen wurde, kann dieses Instrument fllr sich allein eine sichere

Beziehunir nnf I*an nicht mehr begründen. Eher die rein mensch-

liche Bilihniir, welelie zwar in den rönnschen Denkmälern gegen

die Mischgcstjdt des bärtigen Ziegengottes wieder völlig zurücktritt
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t l'iii t \v;i im li*r, AiuimI. .1. n. O. S. 207 i'^.), abcr.jn atisnahmswciw auf

ciiu n alteren T,vpus zurückgehen könnte. In der Th.it war bereits

die KvoSt dea vierton Jahrhunderts vor Chr., namentKch die pelo-

ponncsisehe, in der VenuenRchliebnn^ des Pan soweit voi|;e8efaritten,

das8 er fdch in der Kni pi rlitldini^' v(in anderen, jn^rendlichen Ideal-

irestalton nnr dnreli ein i^aar llt^rnclitn unterschied. (Fnrtwängler,

Afli. ii. Mitfh. ITf, 1>0.-? Tf. XII). Aber den Verlust auch dief»e*i letzten

Jlerkuials seiner ursprün^ylicheu Natur sind wir bisher in keinem siche-

ren Fnlle naehznweisen im Stande. Freilich ist ja Pan, nainentitoh

durch sein vielbeHongenes Verhaltnim za Eefao, ganz in die Reihe der

idyllinoh - erothichen Gestalten ivie NarliisHos, Adonis. Eiulymion,

Hyakintlios {jelreten. Aber es wHre unniethodiscb mit drr Krkhi

rmz 7n2:leieh eine uid)elej,'bare Au^inabnio «tatniren zu wollen; und

so wir«! CS denn vorläufig bei dem wohlerwof;;cnen ürthcile Furt-

wftngler's (Der «Satyr von Pergamuu S. 27 Anm. 1 a. £.) bleiben

mllBsen, dass wir „flberhanpt aneh den nnhftrtigen, edlen Pan nie-

mah hornlos annehmen dflrfen."

In Hiisereni Falle kommt noeli da.s weielie, über der Stirn ge-

seheifpltf T/Ockcnhaar hinzu, wclehcs doch solir \ cr>;('liir'den von

den wirren .StriUinen der wenigen langhaarigen ranj^janglinge (vgl.

die Abbildungen zu Auuali 1877 a. a. 0.; Tclephosfric» aus Pcr^

gamon Jahrb. HI, 89) gebildet ist.

Eben dasselbe spricht aacb schon gegen die Annahme eines

Satyrs. Diese rein ideale ßildoDg auch des (resichtes, ist bis jetzt

unter den Satyrn nirgends vertreten. Selbr^t In i den edelsten, den

praxitelischen Typen, stränbt sieh das Haar etwas empor; die IMiy-

siognouiie bewahrt eiue leise Audcutung der sinnlicheren, uncdlereu

Natur; inshesondoie fehlen niemals die Spitxohren, welche sich unter

den Locken nnaerer Bronite immerhin bemerklich machen kSnnten

und müssten. Auch Bekränzung des Haares durfte man eher, als

einen Motnürrit" envnrten. Alli"* dies findef sicli vereint an dem
sonst So analogen Inuenrelief einer Schale aus Olhia, welches

hier nebst der Schale abgebildet ist. Die Zeichnung verdanke ich

der Freundlichkeit Lfischcke's, der mieh flherhanpt auf das Gete
anfinerkeam g^acht hat Es steht der Gattung der calenuchoi

Schalen nahe und geh(M vielldcht noch in's dritte Jahrh, j. Chr.>).

1) Dir iiährif T'i^st hrfihtiiT'jr p-iht Uiscftcko fo|nrfnderni.'i«f;cti: .Sehr

feiner röthlk-her Thon; inwendig und auswendig in den noch weichen
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Dioso iSahrhüstc träfet als Attribut die Syrinx und eine brennende

Fackel. Die Haare sind wirr und mit Ephcn bekränzt. Ausser

den Spitxobren und dem iatyreAai Amdraek dient »i nllieNr

Oiarakteriflining andi noch die ^egendrflBe am Halse, (welche

flbrigens erat bei den Satyrn, nicht bei dem eigoitUehen Ziegenr

gotte Pan, vomkommen aebeint.)

Sil wird die Aebnlicbkeit, welche wir ant'an^,'s für die Deutung

dir ätulucttc verwertlien zn küoncn glaubten, doch durch die Ge-

gcn8&tee weit lllierwogen. Weitab vom Sa^ führt vor ADem die

Erwignng, daaa wir ea liier mit keiner gattnngsartigen Gestalt

zn than haben. Ein Satyr, auch als Einzelbildwcrk, kann immer

nur „Genrcfignr" sein, nur in einer ganz bestimmten Handlung oder

Situation dargestellt werden: einHclienkend, ausruhend, anssehauend,

seil« r/.i ud n. 8. w. Unsere Statuette hat etwas Persönliches, ße-

ziehungsiuscs, in sich Bemhcndes. Wir haben diesen ihren monn-

mratalen Charakter än ihrem Standmotir nnd der Ansstattang mit

swei mhig gehaltene Attributen bereits oben hervOTgehoboL

Thon einige Beifen eingedrückt. Der untere TheU der Ausscnseite ist

mft Bchwantem Ffmlm übensogen, der obere mtt einem an 01h{ava«en der

ht'lh iii-iiüc-h-römiBchen Zeit sehr häufig nachweisbaren g^elbrothun Finiiss,

i\cr Farlip der terra sigiDnta etwa cnt>iir<'rli('U(i. Das Innert' der Si liale,

cinhchlteh.slich de» auf dem Boden befindlichen Iteliet's, ist schwarz getirniiMit,

nur swei achtnale Streifim des gelbrothen Ffmim laufen an der inneren

Seitenwnnd rlTi^suni. Zi ii hnuii;^ (los Kclii-fs in x ollcr, der Srltah-nfVirni in

V4 Origiualgröette." Original in Bonn. [„WeibUcli?'' Löt»cbcl&e uachträgLJ.

'/i

Thonrolicl" fttis OUii.i.

^ kj ci by Google
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Das flUirt wieder zu einer Indiridnalität wie Fan zurück;

wdt eDtferaen kftoneD wir uns «ta die«em Kreise ja nicht, sehon

ttm dea TbierMes willeo. Somit j^nbe ich, daw wir es mit einer

spezifisch rönu8chen, einein CJnltuszweck dienenden, Unlbi^

duiig z« thun hahei), parallel derjenigen de» Silvanas <Ur Laren,

des Honns EventnK u. s. w. Mit der gefestigten Tyjjik des 8dva-

nus liat unsere Bronze das Staudmotiv, die chlauiysartig;c Tracht des

auf der rechten Sehnlter gcknttpfien Fdles und die Aimbaltnng

dnrekans gemeinsam (ebaiso gar hinlig Merenr, abgesehen ron der

wirkliehen Chlaniys, anstatt des Felles); mit den Laren (vgl. insbcs.

Jordan. Annnli 1H82 S. 70 fg. f. M.), mit Bonns Evontns /Hullett.

mnoicip. l^^TS tav. XVII) den Kopflypu» and die llaarfraclit.

Aber auch die andern jugendlich männlichen idealbildungcn

rbmiseher Zeit werden Tocsogsweise mit Ihnbeher Loekenflille atia-

gestattet, wie die Petsonificationen der Jalirensdten (Qarae 124^

105, 146, 116 Müller-Wies. II Taf. LXXV; der Casselcr Sarko-

pha;,- Rueh hei Bauiuristt r THO, 7,. Th. in {Umliclu r nilatnystraclit

un<l Halinnjji:, wie hei unserer ]5ir»nzo
, Todesgeuieii, 1 »inskiiren,

„Alkniaeon"* (Areh. Anz. 1889 S. III) n. a. w. Es ist längst er-

kannt werden, dase wir in praxitelischen Köpfen: denen des £nba>

leos, des ansrnbendm Satyrs, wohl aneb in ebier Bildung des Eirw

und des Agathodacmon die klassischen Vorbilder daflir In sif/i n;

(vgl. Ben 11.1 orf. An/,. .1. Wirm-r Akad. 18HT Xo. XXV a. Ende

dos Artikels. Ileydeniann, .Marmurkopf Ric<'ar(li If^HH 12 fg.)

Unter den ersten Bcü^pielen der Nachwirkung hatte neben dem

Ganymedeskopf desLeoehores anch das von Klein publicirte athe-

nische Köpfchen Annali 1879 Tv. K. L. hcrangeiogen werden kdn*

nen. Dasselbe ist gerade den» unserer Bronze nahe verwandt. Ueber-

hanpt tritt ja der nnvergleiehliehe EinlUiss des Praxiteles und sei-

ner Richtung auf den rönnschen Geselnnaek immer dentlielier zu

Tage. Vor allen klassischen Meistern war seine Kuubt in Rom
durch die zahlreichsten Originalwerke vertreten, durch die grösstc

Menge von Copieen verbreitet, dnreh ümdentnngen nnd Weiterbü*

dangen eingebOrgert. In diesem Sinne dflrfie unsere gante Brome,

nicht bl()8s der Kopf, auf praxitelisehe Motive mid F(»rniengcbnng

znHlek^-ehen, woran auch Furtwftuglor (nach einer brieflichen Be-

merkung) sieh erinnert fflhlfe.

Mit der Verweisung an den römischen Vorsteliuugskreis haben

wir fflr die Deutung unserer Figur freilicb ,noeh nieht vid gewoo-

^ j . by Google
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nen. ^Bei d«r Yendiwoniinenlieit der Typen rOmiseher BMsraler

Kunst ist die Benennung ciuzelucr Statuetten immer eine «ehr pre-

cäre Sache", äussert «ich brieflieh aueh Wii»s«wa. Von mannliehen

Gestalten, die aus griorl!i<( Iier Kunst Avcnn ancli uliL-rlcitct, so doch

nicht geradezu übcnKtmiii* ii sind, haben es zu tcstcrer Typik etwa

die Laren und Silvauus gebracht. Und doch kann es zweifelhaft

enchemen, ob %. B. in dem (l)Srtigea?) onbekrtnztai, onbeBchnhten,

ohne Hmd dargestellten Jagdgotte des Medaillon« am CoMtfantina-

bogen (Petersen, Rom. Mitth. IV Tv. XH ä S.322, vgl. Ant. Denkm.I

Tf. 4;j) trotz (Iis Fnu-Iitselmrzrs noch Silvanus zu erkennen sei; am

Baume ist eine Svriux aiitirehiingt. Einen Jagd- und Wald^^^oll. der

sieher nicht SUvanuM ist, kciua ii wir wenigstens an der einen Sehmal-

Beite des Pariser AktiooBarkophages, wo er anf einem Rundaltar

erhdht, naekt mit Pednm in der Linken nnd einem unkenndieben

Gegenstände in der Rechten dargestellt ist. (Clarac II, 113, 06.

Büttieher, Banmknltus S. 67 u. Tat". 20 \ygi. 21J hält das frag-

liehe Objeet für einen Korb; ebenso, auf uiciuc Anfrage, Üobcrt
in einer freiuidiichen Zuschritt.}

Sollen wir nun auf jeden Dcntungsvenuch unserer Bronze ver-

xidtten?

Wa.H hindert nns, den vom Satyr oder \ eher noch vom
edirn Pan a1);jri'li>itrtiMi, im Sinne der inniischcn Heli^'ion tmr von

allen thieriHcben Znthaten befreiten. Faunus darj;« stellt zu sehen?

den jngendlicheu , wie ihn z. B. un/.ucilclliati Horaz in seiner

an ihn g^ehteten Ode (in, 18 Fanue, Nymphamm fugientium

amator) sich gedaeht hat! Der Mangel an römischen Votivinsehrif-

tcn auf Faunus konnte auch Reifferscheidt nieht abhalten, nach

Bildern dieses («ottes zu forschen, die natnrgemäss selten sein wer-

tlen. Xim hat froilirh Hetffrrseheidt, der mit Recht die allzu

uneingeschränkte Anwendnng tlci> Namens Faunus auf verHchiedcnc

Fan- und Sa^nrtypen (s. hcs. E. Gerhard, H^iycrboreisch- römische

Studien U, S. 79 znrttckwies, das wirkliche Bild dieses Gottes

in einer Bronzestatuettc des Hm. Fortnnm (Annali 1866 S. 225 fg.

Taf. N; vgl. Roschers Lexicon d. Mythol. S. 1451) Artikel F'annus

fWissowa]) nachweisen zu kimnen prcglaiibt ; vemmthungsweise zog

er (S. 225 Amn. 1 i noch eine Bronze des Wiener Museums heran

(t. Sacken, Die ant. Bronzen des k. k. Münzen- u. Ant.-Cabinettes

ZU Wien I T. 30, 3 wiederholt von Wissowa bei Boscher a.a.Oi

& 1460).
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:

Gemdiisain und beiden fMgnren die Birti^ot, ein anf dtt

linken .'^chnlter geknüpftes Fell, ein Trinkhorn in der Rechten nnd

iiohe Schnlio, wie hv\ Silvinnin. Auch die ruliiirc Hnltunir. 'rrclitrs

Standbein, je ein Attribut in den Händen), äliuvlt diesem römischen

Gotte.

. Neben einem billigen Favnniidefll väte ein jugendliches, wie

bei Man, immer noeh denkbar nnd naeh allem, was wir Uber die

Verwandtschaft de» Famras mit Pan und den Satyrn, aowie Uber

seinen Charakter nicht nur ans der liellenisirende]! nichfnnp: Rondrm

auch auH Ciecn», V'arr«, l'liiiiiis u. A. fvgl. den Artikel Fauuas bei

Roscher) erfahren, sogar vorauszusetzen.

Zudem aber glaube leb, dass Reifferscheidt'a Dentnng der

beiden Bnnueen ernsten Bedenken nnterli^l. Sie berubt, abgeseben

von negativen Gründen (weder Silvanus, noch Hercules, noch Liber

Patw) doeh ^^anz aHein anf der Frkliirniif,' des Kopfschmuckes der

a. a. 0. Tav. N. publicirten, {b'ortnnni 'schon! i^ronzc als _corona

dentata'^, welche das Diadem des alten Ahoriginerkönigs Fannus

darstdle. Dieser Kopfsebmnck gibt sich jedoch anf der verwandt«!

Wiener Bnmxe ab Blattkrans m ericennen und aneb an deijenigen

des Hm. Fort n um selber sieht Niebaelis (Ancient Marbles S. 660;

Stanraore Hill Xo. 7 i. der die Statuette ,,SilvanuR" nennt, pine-

wrcath pointcd like a crown" Die Wii iicr Mirnr i niit Fdll- nnd

Trinkhorn) kann nach dem heuti^rcn Stande unserer Kenntnisse sehr

wohl itlr Liber Pater in Anspruch genommen werden; die Fort-

num'flche, (wenn die „wie ein Fflllhom gehaltene" Keule in der

Linken alt nnd echt ist) mit Michaelis etwa fUr Silvanus, unter

der Voraupsetiung, das« sich der uns geläufigere Typus des Gottes

(mit Fruchtschnrz nml ^fe^sii-'^ erst seit der /weiten Hälfte des

ersten christlichen Jalirhuu<l( i ts ^'cbildet hat (vgl. Reiflerseheidt,

Annali 18ti6 S. 223 fg. Note 6).

Auf rOmisehen Denkmilem und Inschriften des Iftodlichett Cnl-

tuB spielt Silvanus weitaus die hervorragendste Rdle. Auch kUnst»

leriseh pflegt er im Mittelpunkt zu stehe!» und zwar beschränkt sich

seine Uniprebnn'r dann nicht anf Hercules mid <lie Nymphen Diana,

Mars, Liber Pater, v^'l. Köm. Mitth. I |]SS(1| S. 16.') Wissowai:

CS treten gelegentlich noch Uindiiche nuinnliehe Wesen neben ihn.

1} Ebenso entscheidet steh Br, Fortnum, den ich darüber brief-

lich befragt«.

^ kj d by Google
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deren Tjpik dem griecMselMii MMeikrene oirtnoramen 10t. So «nf

dem rm Wiasow« a. a. 0. T«f. VIII verOffentlicbten Florentiner

Relief link» ein Satyr mit IVdnni nnd Sclilauch unter einer hängen-

den Syrinx, rechts l*an mit Syrinx und Peduui. Audi auf dem als

rehennnischhmgener Baumstamm gebildeten Votiveippus lilr Silvanua

(Annaii 1866 Tv. L. M. 1) haben mch eine iland und Zie^'eutüsae

von zwei kletternden Panen (oder einem Fan imd einer Ziege?) er-

halt«!.

Solche Begleiter des Silvanas werden neben den Nymphen

unter dem „Silvania (sacrnm'') einer ganzen Reihe von Votiv*

Jnsehriften zu verstehen sein, deren einige Wissowa (a. a. 0. S. 165

Note 3 und 4) antUhrt. Wir müssen uns damit bppiflfrni, in die-

sem Hereieh auch unserer, römisch um{,'cbihleten Fii^ur ciuo Stelle

aiizuwei^n und die Iknennung Faanut» für die wahrscheiniictiste

zu erklären.

Der Fundort) nahe dem Kreuzaugspunkte wichtiger, nachweis-

lieh Ton den Rftmem benntzter Waner- nnd Landwege hat wahrlieli

niehta Anffallendea. Klein -Folien liegt auf dem linken Emanferi

dem Einfln^s der Haase i,'('j;t iinber; vou Westen her nähert sieh

der grofwe, da« Bourfanger Moor durchsclineidende Bohlenweg. Kiii

Blick auf die l^ohersiclifsjcarfc der nnsgezeichneten und wahrhaft

wcgcbahnen(icn Schritt de» Ilm. kr. v. Alten (Die Bohlenwcge

n. 8. w. in 2. Aufl. als Hcfl IV der Berichte des Oldenburg. Lan-

desTcreins 1889) lehrt deallich, wie sich demgemflss auch die Fnnd-

stilten ittmischcr Altertliamer von hier auH namentlich in örtlicher

Richtung aneinanderreihen. Oestlieh, bei L(»ningcn an der Alten

Haa«e ist auch das interessanteste Seitenstil pk /n nnni'rer Bronze

gefunden worden, eine noch 4Vg Centimeter grössere Knabensta-

tuettc; (jetzt im Oldenburger Museum-, gleichfalls veröffentlicht

daich Hm. t. Alten in den „Oldenbarg. Berichten'^ von 1875/76

8. 13 n. Tf. Vm, Tgl. Wieseler, Oott. gel. Naehr. 1886 S. 61

n. 493.)

Diepenbrock, ,,Gcseh. des Amtes Meppen^' 1838 S. 81

Anm. versucht, die Fullener Figur mit dem Feldzuge des floiniani-

cus in Verbindung zu bringen. Es ist viel natürlicher, ilire Her-

kunft in der Zeit der römischen Obmacht über (liermanicn, also

etwa in den ersten 5 Jahren vor oder nach Beginn der christlichen

Zeiteeehnnng zn vermnthen. Niemand wird in Abrede Btellea, dass
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die Statuette aas Fullen (wie auch die bei Löningen gefiindene)

ilirem Stilchankter nach jener Epoche roJlkonunen wdrdi^ sei.

N a u 1j t r n g.

Den framdllehen Retnülmngen <lo>; Mtiseunndirectors Herrn

Plai*8rnaini. doHson I'iit:,'r^'oiikomineii ie;h bereit» am Anfaiip: die-

se« Alifiiatzes daukhav luTvorzuliclKn halte, ist es nacliträ^^'licli ge-

lungen, (las amtliülie Protokoll Uber den Fand aud die ersten beliick»

sale der hier bebandelten Brenze m ermitteln. Dsisribe ticetiti^

nioht nar die anfange g^benen Aoafllhnnigen, «ondem ist anch

sonst von Interesse:

„Anno 1800 irn luonath Maera fanden bey Gele^?enheit des

lUiiliaucTis einer liiiiulcrrjähriyen Eiehe unmittelbar an dessen Wur-

zel etwa vier Fuss in der Erde, die Holzhauer eine Figur von

Ers etwa 10 Zoll hoch, ihr fehlte der rechte Fuss einige Finger

der linken Rand — m der Rechten img >8olche eine Wald- oder

PamillOte. Die Figur war naekt und uudiangen mit einer LOwcn*

haut. — Die Holzlianer überlieferten das für den (jott pann ange-

sehene heielnische Oött/rnbild dem 8ehnlzcn de.s Dorfes Klein Ful-

len :(«eriehts Meppen etwa eine Stunde von der Stadt: — als

wem der Bauui gebohrte und auf wemen Gmnde dasselbe gefun-

den worden, er verstümmelte aus rcligittsitftt die Geburtsglieder des

Bildes (!) und fiberliess es im Jahre 1801 d. 20len Mftrs käuflich

dem Herrn Dr. Petern Znrmöhlen aus Münster. Obige Geschichte

wird aUi Gerichtskandig der Wahrheit gem&s bezeuget.

Heppen d. 20. Maene

1801
gez. F. Morrion

Richter.

\

. j . -Li by Google
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2. Die kleineren inschriftiichen Denkmäler des Bonner

Provinzialmuseums.

Von

Josef Klein*

X. (ilasgcfässc mit Inschriften.

1. iLXVITTi. Hruelistücke eines fiadicti Tellers von weiHsem

Gla», bcHteliend aus vier Scherben, vou denen die drei kleineren

eng zusammcugeiiören, gefanden 1857 KShi in dem Qarten der

Fabrik des Heim firedt am KatharmengraboL Die nachatehende

Abbildnog bringt dieselben in natürlicher Gröstic genauer zur An-

schauung als der früher in diesen JahrbUehern (LXXVI »S. 71) ver-

ünViitliclitc IIol/.schnitt, dessen Uuzidänglicbkeit vom Uerai^geber

selbst iiuerkauut worden ist.

Fig. 1. — Vi 6»-

Diese Stücke enthalten die Reste einer Stadtansicht ans der

Vogdperspektive. Auf den drei Stücken recbts erblickt man ein

gansei Stadtviertal mit einem groaami Complex hinter einander lia-
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gender Gebftude, welelie doreh Strassen getrennt mnd, im Hmte^
gründe; davor links vom Bc»fhauer ein langgeütrecktes einstöckiges

GcbäiKlc, an das sich diiicli t^iiio rinssr prfronnt ein Monumental-

bau mit zwi'i Heilten liinttT ciii;ni(iri- licirendcr liolier Kuudtenstcr

auüchliesät, vor welcheu uuterwärt» der Namcu AVRELIAnA einge-

tragen ist. Beide Oebinde lieg^ an einem den ganasen Vorder^

gnind einnehmenden Wasser, in welehes swei ziemlieh breite Dftmme

bincinlaufcn. In gerader Richtung mit dem rechts v<mi Bc.Hcliauer

»ielitbaren üamme, welcher mit einem Geländer versehen ist, liegt

am jenseitigen Vdr <lc<! Wassers ein runder bedachter Pavillon,

weleher auf einer vdrspriageudeu Erdziuige errichtet sein si lieint.

Wälireud diese drei kleineren Stücke, wie die Zciclmnng ergibt,

ganx eng znsammenbingen, steht das vierte grossere in Iceinor

unmittelbaren Verbindniig mit denselben, obgleich die Nebeneinan-

derstellung auf dem Holzschnitte leicht zn die ser Annahme verleiten

könnte. Denn die verschiedene Stärke des <TlaÄC8, welche nach

der Mitte den Teilerf» hin zunhnmt, beweist deutlich, da.ss diese

vierte grössere Scherbe au das entgegengesetzte Ende der gauzeu

Dantellmig gehört Diese Beobachtnng erhält insofern aneli noch

eine weitere Bestiltignng, als die grossere Seherbe ebenso wie das

untere- der drei znsammenliängenden StUcke Reste des noldrandcs,

welcher das (ianze einst umschloss. aufweist. Darnach /u urthcilen

seheint der Toller in seiuer lutcgritut einen nicht uubedeuteudeu

Uiofaag gehabt /.u haben.

Auf der grOsseten Seh«rbe nun, die nicht müder interessante

Details bietet, erblickt man auf der ftnssersten Linken hart an der

abHchlicHsendcn Randein&ssnng znnjLehst einen mit einem Kuppel*

dach fl!)erdeekfen Kundhau mit grossen Portalen, hinter welehcuj

ein freier IMat/ sich ausdehnt. Unmittelbar daran schliesst sieh

nach rechts hin ein groiiscr Luiggcstrcckter viereckiger Bau, zu

dessen an seiner Sehmalseite befindliehen drei Eingängen eine Frei-

treppe hinanfffthrt. In dem Inneren des Qebandes, in das man von

oben hinmnsieht und in welchem ans'm Weerth einen Tempel

zu erkennen geglaubt hat. sind nielit zwei Hrunuen oder Altäre dar-

gestellt, sondern das, wajj derselbe dafür aneefehen hat, sind die

Reste einer InBchrift, dessen eiuzclue Buchstaben unter einander

gestellt sind, n&mlieh )OMNE. fiecbls von diesem grossartigen mit

den beiden Llngsseitea freiliegenden Oebaode kommt mehr un Hin-

teigmnde das Erdgesehoss einer anderen anscheinend kleüiereaBaA-
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Uebkeit mm Vonehein^ deren Gestalf sich unaeier Komtiiias durch

den Brach des Qlases entzieht. OrOeeeres Intereeie verdient da-

g^ea, indem wir weiter nach recht» uns wenden, ein mit dem vier-

cekifren Hau in gleicher Flucht errichteter Monumentalbau mit halb-

kreistormigent Abschlnss. Der in «Icr Mitte «losselhen sieh hefin-

dcodc thurmartigc Bau ic;:rt es nahe an einen Cireus mit der Meta

zn denken. Znletzt folgen zwei Stadtviertd durch zwei hreite

StnuMen^ anf welche wieder QnmtraMen stoBseD, getrennt. In der

linken der beiden gros<ion Strassen stehen vier Buchstaben Ubercin^

ander, von denen der dberrtte jetzt nur in den unteren Sfrithen

erhaltene wahrsi ljeinlich R gewesen ist, iianilich RINA, in der iveh-

t&i bloss der Buchstabe A. In der Querst rnssc des ersten der bei-

den fitndtriertd gianbe auch loh mit einiger SidMrheit die Bneb-

staben NIHI m lesen.

Vor diesen eben bcschriehenen Gebäudecomplcxen zieht sich

ein viereckiger laug gestreckter Platz hin, welchen aus'm Weerth
irrthtimlieh für ein (iewä«<''r uiarcsehen hat. Auf deinsellKri zei^-t

unsere Abbildung links vom ijesebaaer zunächst einen niedrigen

viereckigen Bau, Brunnen oder Altar, rechts daneben, etwas mehr

in den Vordergntnd gerQekt, eine auf einem Pfmle Bitsende mftnn»

lii-he Figur, welche mit der Linken den Kopf des Pferdes berOhrt,

und endlieh znüusscrst rechts die oberen Hälften von drei grossen

Buchstaben, von welchen der erste entweder C oder O, niid der

zweite V ist. Bei dem letzten Zeichen bleibt die Wahl zwischen

I und einem anderen mit einem Vcrtikalstrich beginnenden Buch-

staben. Ans'm Weerth dachte an CVI. Die Bnehataben IVH^

wdche derselbe im Gesimse unter dmn Dache des Payillons noch

7.n erkennen geglaubt hat, habe ich troiz mehrmaliger genauer Be-

siehtigung «lieser Stelle nicht zu erkennen vermocht.

Es wäre gewiss sehr interessant, wenn liie dargestellte Loka-

lität genauer bestimmt werden könnte. Aus ui Weerth hat in

dersdben wegen des anf don einen der Ghisfragmente entfaalteiien

Namens JMrelkma die Darstdlang von Oriians finden wollen.

AUein von dessen Bauten zur Römerzeit ist noch zu wenig bdtanal

geworden, als dass diese Deütnug Aussieht auf allseitige Billigung

hätte. Da/u kommt der Uniütaud, dass wegen der aueli bei ande-

ren Gebäuden hinzugefügten Aufschriften die gröä^ere Wahrscbciu-

Udikelt obwaltet, das» die Beeeidmnng Aurduma sieh bloes anf

das Gebäude beziehti dem sie beigeachrieben ist.
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Was die Ti chiiik der OlwfragDieDte anlangt, so hat bereiti

auB in Weerth riclilij^ bemerkt, dass die Unter/cichnangcn unter

den Goldaiitlafron iiii-ht riii^rcrit/.t sondern autjri'ätzt sind. Die Wa*-

scrÜächc ist mit stelleuwcisc dick autgetragener blauer Farbe, welche

mit Weiss aufgeaelst ist, angedenteC. Am Daehe des PavilloiiB ge-

wmhrt man bnume Farbe, wodoroh wabisdiemlidi das Holnrark

bodehmt werden soll.

2. (LXVII). Fraymentirte grosÄC Scliale aus feinem grün-

lich weissem ü1u.h, von 2h cm Durchmoiser, mit der gravirteu Dar-

stdlmg einer Hirschjagd.

Man erUidtt zwei Jäger m Pforde, von denen der eine die

ganze obere Ifitte der Sebale einnimmt, der zweite nur in eeiner

oberen Parthie erhaltene dorn ersten in der Ebene mterwirts folgt;

beide jrijEren nach einem Hir^rlt. der eben von dem oberen Jiiirer

getnirt'en zum Sebmer/.ensselirei das Maul litVnet. \'<m den vertbl-

genden Hunden siud auch zwei, der ehie nnt dem Vordei kiirper,

der andere mit dem HinteriiOrper erhalten. Am Bande entlang war

ringmm eine Inschrift eingeritzt, Ton der die naclurtehenden Bneh-

staben erhalten geblieben sind:

V///NCA/////////////VIS

Wohl ]'li]ticafs cum tjuix /u er-rän/en.

Fundort: Andernach an der Cctblenzeratrasse „beim Hausbau

der FamUe HerfekL*^ ~ Aus'm Weerth, B. Jahrb. LXIX S. 51,

Taf. IV.

3. nBOO). Frapnontirtcr Trinkbeehor (Fig-. 2i ans feinem weis-

sem Ghw, 10 cm hoch. Um den (JefüHsmantel ziehen sich Wellen-

linien und ihrem Laufe folgend schematisirte Weinraukeu hin, von

denen in jedem Bogen eine sehr grosse Traube herahliingt. Anf
den Ranken sitzen in vier Bogm abweehsehid je zweimal eine

Eole and zweimal ein drosselartiger Vogel, in den Obrigen vier

Bogen waren p:erillgelte Eroten dargestellt, von denen jedoch nnr

einer erhalten int. Trauhen in einen vor ihnen stehenden hohen

Korb sehneidend. Um den Rand des Bechers ist die Inschrilt ein-
»A^a

MERVEIFA VIVAS TVIS

^ kj d by Google
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Merveifa vican tuis. Fundort: Rlicindorf bei Opladen. —
Ans'm Weerth, B. Jahrb. LXXIV S. 63 f.

Fig. 2. — Vt n- Gr.

4. (A. V. 1009). Doppeltgehenkelte Flasche von hcllgraneni

Glas in Fassforni mit nachjjebildeten Reifen und sdnu dem Halse,

19Vj cm hoch. Im lioden zwei Kreise mit einem lUickel in der

Mitte. Auf einem erhöhten Halbkreise der Ruudmig des Bodens

folgend die Iniehrifl;

ECVA
Geiiindcn zu Grossbnsslar bei Jülich, im J. 1848. Vgl. Froeh-

ner, La verreric autifjnc p. 133 n. 89.

5. (3358). Duppeltgeiienkelte Flasche aus dunkelgrünem Glas,

von gleicher Beschaffenheit wie die vorhergehende, 19^/4 cm hoch.

Auf dem erhöhten Abflchaitt des Bodens hn Halbkreise die Insebrift:

ECVA
Gefunden zu Coberu an der M(>:m.1 in einem Steinsarge.

4»htb. d. V«r. T. Altwtlisfr. Im BiMial. UHII. S

^ j . d by Google
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6. {4216). Doppclt^ehcukelte Flasche uils bcUgraucju 01a>

TOD gtdcher Beaehaffenheit, cm hoeh. Im Halbkreise auf

einm erhöhten Bodensegmmit die bisehrift:

ECVA
Fundort: U'Mnisclic«^ nriihorfeld bei Koniaircii.

7. 1
1733i. l'rrmiih iitiitc ciiilicnkcli^'i' Fl;i>( lu' in i'\i.süiunu aiU)

bellgrUuem Gluti. Jui i>«jiicu im üali)kreiäc der 8U-uipd:

FRONINO
Die HaBten der einzelnen Bachstaben treten so nahe an den

Bodenrand heran, dass der Querbalken des T Uber der letzten Hasta

des ersten rait T li^Hrten N niilit zum Vorscliein frekonimen ist.

Fniulort: Kiilu. - Ans (h-r Saminlniiir l)ist'li : Kalaloj:: Xo. 15Ö4.

Kamp, Die cpigr. Anticji^jlicu in Köln S. 12 n. 14."). Vgl. Frueh-

ner a. a. 0. p. 131 n. 60.

8. (4070). Untere Hilfte einer Flasche in Fassfonn mit Rei-

fenrerziernng. Im Boden der Rundung desselben folgend die In-

schrift:

FRoNTINVSICT
Fundort: Rüiniscbcs GriilKTtVId bei Rcnux^^en.

9. (13G2). Doppcltgehenkclte Flasche aus weissem Glas in

Fassfonn, am Ansgass beschädigt; 18*/» cm hoch. Am Bande des

nach d&r Mitte hin etwas verti^len Bodens der Stempel:

N

o m
u

Nero. Gefunden im Gräberfelde am Kirchberg bei Ander-

nach. — Koenen, H. Jahrb. LXXXVI .S. IHÖ Taf. X, 19. Vgl.

Froohner a. a. 0. p. 133 n. 82 pl. XXXI, 124.

10. (1719). Klebe Flasche ans grünem Glas mit vieiseitigeni

Leibe, knnem, nmdem Hak nnd etwas flbertragendem Bande. Auf

den Seiten de» 7i?X"2 mm lireitcn, nach innen convexcn, nach aos-

Kcn ^'latteu Hddeus, dessen Mitte mit einer jetzt zerstörten Bosette

verziert war, der Stempel in Relief:

0

o o

Fundort: Köln. — Aus der Samudung Disch: Katalog No. 1449.

Dieselbe ist wahrseheinUeh identisch mit dem von Kamp a. a. 0.

^ kj d by Google
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S. 11 D. 140 }>eschriebenen Exemplare der Sammlung Diseh, des-

sen Buchstaben als in den vier Ecken des Bodens betiudlich dort

angegeben weidOL Vgl. Froebner a. a. 0. p. 134 n. 100.

U. (9S6). Doppeltgeheokdte neneitige Ilasebe ans dickem

dnnkelgrüliem Glas mit kur/em rührenartigem Halse, IT*/« cm hoch,

IIV4 cia X •'>Vj cm breit. Auf dem nach der Mitte bin vertieften

Boden zwei in eiiiaiuler frt'*^{'lH>h<Mic Riiin;:e, im den beiden Schiual-

seiteii eine amazoneusciüldäbulicbe Veraierung; dazwischen in» Vier-

eck gestellt der Stempel:

C Q

C S

Fuidort: mibekannt. — Sammlni^f Gartitt, dann F. H. Wolff.

Vgl. Froehner a. a. 0. p. 134 n, 101.

12. ('1743>. Vierseitige Salbflasehe an«« «liekeni bellg^rOneni

fllas mit laii^^eui e\ lindrischeui lials und ilhertra^a'ndeni Rande. 18 eni

buch. Auf der Mitte de» 2ii\2a mm breiten Budeuti eine stebeude

wit einem Im Aber die Kniee benbrcadieiiden Gewände b«kMdete

mlnidiebe Figur (GenioB), welebe in der vergeetreckten reehten Hand
ein«! nicbt ganz deutlich amgeprflgteti Gegenstand bftlt. In den

vier Ecken die Bacbataben:
G F

H I

Fundort: Kr.ln. — Ans der Sammlung DiBch: Katalog No. 1694.

Vgl. Froehner a. a. 0. p. 134 n. 104.

13. (A. V. 1013). Untere flftlfie einer Tiemeitigen schmalen

Salbflaaebe aus diekem heUgrtlnem Gbu. Anf dm 3V«X3Va cm
breiten Bod^ in der Mitte eine nach rechts profilirte stehende männ-

liche mit einem bis über ilie Knicc Linabreielienden Gewände be-

kleidete Figur (Gcnius'i. welche in der vorf,'estrockten rechten Hand

einen nicht bestuuuibareu Gegenstand hält, in den vier Ecken die

Baebataben:

G F

H I

Fnndort: B<mtt, an der Kolner Cbanasee.

14. (1737). Bmchstflck einer vierseitigen Flasche ans dickem

grünem Glase. In <ler Mitte des OVO'
jj
cm breiten Boden.s die in

Vorderansicht stehende Figur des Mercur, welcher mit der linken

Hand einen Zipiei de» Uber die linke Schalter herabhängenden Man-
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tels erfasst bat, während die reckte eiucu Beutel hält, lu den vier

Ecken die Bachstaboa:

M C

H R
Fnndort: unbekannt, wahiseheinlich KOln. — Ans der Samm-

lung Diich: Katalog No. 1666. Vgl. Froebner a. a. O. S. 135

n. 108.

15. (1736). Si'linialo viersciti^'O kkine

Flasche aus schworcm weissem (ilas mit

rOhrenartigcm ilalse; Ausgusü abgebrochen

;

jetzt 13 cm hoch. Im Boden, welcher

34X34mm breit ist, innerhalb eines Kreises

Ranken mit Blittem nnd Beeren. In den

Ecken die Bnchstaben ^ in der rech-

ten oberoi Ecke efai hersfönniges Blatt.

Fundort: wahrscheinlich Köln. —
Aus der Sararalnng Disch: KatalogNo. 1562. ^ - Vi »• Gr.

VgL Froehner a. a. 0. S. 136 u. 113.

16. l A. V. 248 j. Kleines fragmeutirtes Getass in Gestalt einer

doppeltgchenkeiteu Auiphura aus sehr dünnem weissem Glas, d cm
hoch. Anf der Wandnng die Mder dnreh Brach ventOnmielte In-

aehrift eingekratzt:

//////////R E Henkel N V A T E Henkel

Unbekannten Fnndortcs.

17. (üüTO). Bodoiitin^'-uicut einer vierseitigen Flasche aus

dickem duukelgrUueui (ilasc. lu der Mitte der drei erhalteueu iSei-

ten des Bodens der Stempel:
m OB

CC
Fundort: Hastenrath bei Esehweiler (Kr. Düren).

XI. Gegenstände ans Stein mit Inschriften.

1. (1790a). ^ Klemes nradea, oben und nuten glattes Gewicht

aus schwarz polirtem Marmor von 5 cm Durchmesser und 3'/, cm
Hobe. Anf der Oberseite ist ah» Werthbeseiehnung der Bnehirtabe

S

eiupunktirt. Schwere : 150 gr.
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Fnndort : wahrscheiiUicb Köln. — Aus der Öainmlll]|||r Diach:

Kalalog No. 2067.

2. (1790). OraleSi oben nnd xmim abgeflachtes Gewicht von

Qnarzit, 9*/^ cm lang, 5 cm hoch. Aof der Oberfläche die Z^eheii

H ziemlich tief eingduuteii, wie es scheint, als Werthbezdchnimg.

öchwcrc: 650 ffr.

Fundort: nicht bckauut. Ans der Sammlaiig Disch: Katalog

No. 2067.

3. (5471). Brachatflck eines Gewichtes ans Qnanit von Shn-

licher Fonn wie das Torher beBchiiebene, Dorchmesser: 9>/t cn.

Auf der Oberseite die Zeichen:

eiugeg:rabcn.

Fundort: Römcrlagcr bei Uninmiutghaugen.

4. (6440). Bmcbsttlck eines Gewichtes Ton gleicher Poim,

wie die beiden Torher beschriebenen E^esaplar^ ans Basalt Anf

der Ob«i:seite als der Best emer Werthbe«eiehwnng

mi
eingegraben.

Fnndort: Bflniwlager Im Qrinunlinghausen.

5. (112). Viereckige antike, in ehien modernen GoMrlng ge>

faa»tc Acbatcamäc, auf wdcher in rflckwftrts lanfender Schrift die

M'habenen Bnehstaben stehen

C M F

R P

Zwischen den einzeluea Buchätaben keine Ponkte; die Run-

dung des P ist viereckig gebildet,

Fundort: nnbekaiukt — Ans der SanunhiDg Garthe: Katalog

Abth. I No. 1115.

6. (1894). Ovale Gemme aus einem rotbbrannen undnrchsich-

tTf!:en Stoiii. 1*/, cm }nn^. 12 mm breit. Stebenrlo hcklddetc Fipiir

de« Mcrcur n. 1. von barbariscber Ar?>eit. in der leclifcn Hand den

Caducens, in der linken den Ueutel haltend. Zu beiden Seiten der

Fignr sind die nntenstehenden Bnchstabra so vertheOt, dass B links

neboi der Bmst, die übrigen neben den Untmchenkeb stehen

B

D C
Fundort: Neuss.

7. (139). Ovale Gemme, Cameol, 2 cm lang, l'/i cm breit;
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mit dar fkneiligcn aber vorgczogeoea Lfaitw rSeklftnlig etngcsclnife-

teneit Iiisehrift:

NHT8 K

ÖC TAN
>TI<

Fandort: unbekannt — Ans der Sunmlnng Garthe: Kntnlog

Abtb. I No. 1496.

8. (A. V. 849 c). SpielWürfel ans grrHnem Stein, 13 mm lang

and breit, anf dcsHen Flächen die Zahlen I—VI durch Anfjen in

Gmtalt von zierlichen Doppelkreisen mit Mittelpnnkt bezeichnet

«nd. Fnndort: Köln.

9. Hier mttHten endlieh drei SpielwUrfel von Stein Erwih-

tamg finden, wenn rie auf rOmisehen Unprung Ansprach machen

könnten. Zwei derselben haben anf den sechs Hanptflächen die

bekannten Buch«tabenza8amnionxtellangoii N), SZ, LS, W NG, TA
sowie anf den durch Abschrägung der Kanten gewonnenen zwölt

schmalen Feldern die Bezeichnung der Zahlen I—XII durch Punkte.

Dant koDiiot als dritter ein 14 mm bohes aeebneitigeB Siideheni

de«wii obere und untere convex gebildete and kmiiaeb zalanfiende

Seite in der Mitte, wie der Brnch anzeigt, mit einem kleinen Stiel

oder Knoj>f als llaiullialic nrfjprfln^^lich versehen gewesen zn sein

scheint. Auf ihm kehren die Buchstaben in folgender Reihcnfnip'e:

ND, NG, SZ, LS, TA, NH wieder, aber ohne Ligatureu. Alle drei

Stfleke, wdcbe eingdtendtt van VIenten, B. Jabrb. LVII S.193f.

bceproehen lat^ nnd von denen einea ab angeUieh KtthÜBehea Ftod-

MOok im Provinzialmnseuni (437), die beiden anderen ans Köln und

Bonn stammend in der Samnihinc; unseres Vereins sieli hofiiuien

(A. V. 849 u. 8%;, sind ebenso wie die vflllij; übercinstiuimeiuicn

Würfel zu Neuss und Wiesbaden (C. I. Rhen. 280 e. 2006; nicht rö-

miacben aondem modernen Ursprangs, wie diea im Correspondem-

blatt der dentaeben Geaehiehto- nnd Aiterthnmsrereine Jtintg, XXVI
(1878) S. 24 nadkgewieoen woidco ist.

XIL OegenstAnde ans Bein mit Insebriften.

I. (410). Fingerring von Bein mit einer breiten Platte, von

2 cm Dnrchmeiaer, anf der die Lmebrift
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M
vertieft einge^^iben ist.

Fundurt: imhekannt. — Auh der äuminlaog der Frau Mer-

teuR-8chaaffli!Uiscii: Katalo;;^ Abtli. 2 No. 1856.

2. f A. V. «49c). Spiel-Wülfel, 12 mm lang, 10 mm breit uud

8 mm hoch, deöscu Augen dnreh xierlichc uoncetitrische Kreise mit

Mittelpunkt gebildet werden. DieMlben sind so angeordnet, daas I

and VI auf den beiden Haiiptflaehcii, III und IV auf den beiden

langen Seitcnflädicn sowie H and V auf den beiden knnten Seilen-

flAehen eiiif^ctraffeir siird').

Fmidort: Xante». — van Vleuten, B. Jahrb. LVII S. 192.

3. (A. V. Ö49 b). Kleiner viereckiger öpiel-WUrfel, 9 mm laug

und breit, 7 ntm hoeb. Die ans concentrisehen Kreisen mit Mittel

pnnkt bestehenden Angen sind hier so angeordnet, dass III nnd iV

auf den beiden Havptflttelien, die ttbrigen Zahlen aof den SeitoU'

flAchen stehen.

Fundort: wahiöcheialich K()lu. — vau Vleuten a. a. 0. S. 197.

4. (A. Y. 849 a). Kleiner Spiel-Würfel, 9 mm lang, 8 mm breit

and 7 mm hoeh, auf dem die dnreb einen Kreta mit Mittelpunkt

gebildeten Augen so wie bei No. 2 angeordnet aind.

Fimdort: wahrscheinlich Köln. — van Vleuten a. a. 0. S. 192.

5. n. 3085\ Zwei Spiel -Würfel, jeder 1 cm lang und

1)1 (>it mit )iiiiiktirtcn Zahlen 1- VI, in p-leichor Anordnung wie die

lu-utigcn Würfel. Gefunden in römischen Gräbern ui Bonn auf dem

Ziegelfdde des Hamermeisterg Strecke an der Kolner ChaasBee,

gegenflber dtm Joeepludu^ — Sehaaffhanaen, B. Jahrb. LXXXI
S. 197.

6. iC'LXXX). Ornsser Fin{rcrr?ng aus IJcmstcin von tV/, cm

Durchmesser mit einer Kapsel unter der Sicgelflächc, welche durch

eine kleine dUniie, jetzt zerbrucheue Bernstciuplattu verschlossen war.

In der Kapsel befinden sieh zwei kleine 3^/^ und 4 mm lange und

breite Witrfel ans down Angea ans einem Kreis mit Mtttd-

pimkt bestehen.

Fnndort: Ktin an der Zttlpidier Chaoasee.

XIII. Gegenstände aus Gold mit Inschriften.

1. (127). Kleines ovales Anbftngael bestehend aas einem dün-

1) Die gegenttberstehendon Zahlen ergeben stets die Zahl sieben.

^ j . Li by Google
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nen Goldplättclirn mit einer fadenartigen Einfa^snng, an dem oben

noch der Rest eines Kettclieiis aus Golddraht sieh erhalten hat.

Auf dem Goldplättehen ist eine Gemme (Aehat) befestigt mit der

Darstellmig einer stehenden Fortuna n. 1. in langem faltigem 6e>

wände, wdehe in der Reehlm ein FOlUiom trigt und mit der

etwas YOfgestredtten Linken ein Stenermder erfant hilt. HOlie

1'/^ cm. Breite 1 eni. Anf der ROckseite des Goldj^ttebeOB be-

findet sich in erhabenen Baehi^tahen die Inschrift:

Fandort: unbekannt. — Ana der Sanunlnng Garthe: Katalog

AbUi. I No. 1276.

2. (6824). Pnushtvollcr maaMver Fli^enii^ aoa Geld, 68 gr

aehwer, deaaen Abbflduig in natOrlieber OrOaae beifolgt.

Deiaelbe ist nieht krrianind, aonden der Gestalt des Fbgen
gemligs breiter. Anf der von einem starken eordirten Faden einge-

la««*ten S( ]iild])lattc von 28 mm DnrelimCRfcr, welelie ebenfalls ans

Alaa: Opi(h) Ug(kmi») prhuu Mffmrvkie) f0a^ fOdOU)»
Die Mitte der Platte nimmt ein erhöhtes gleichfidb von einer

erhabenen aber einfaeh gehaltenen Randleiste nmschlossenes Feld

ein, auf m-li lieni in Iloehrelicf eine schön gearbeitete Figur der

Minerva dargestellt ist. Die Güttin steht in Vorderausiebt fe«t auf

dem linken Bein, w&brend daa reebte answArta etwaa zur Seite ge-

setzt nnd im Knie eingebogen ist. Daa vmbflllende Gewand scbmiegt

sich fest an die Form des Knie's an. so dass es ganz scharf ans

demselben heraustritt und fast wie nackt au-^sicht. Das leider durch

AbachUrfuui; ziemlich undeutlich gewordene Antlitz ist ein wenig

I VL I AE

Hg 4. Fig. 4a.

^ -.d by Google
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nftch der reefaten Seite hin gewandt. Das Hanpt wird waik einem

mit einer Crista TerBehenen HcIdic bedeckt, welcher ehvas larlleiL-

geschoben ist. Unter deuiselbeu quillt das reiche Haar hervor, ans

dem zur Seite Aber die linke SehtiUer bis anf die Brast eine Haar-

locke henibb!lnf,'t. Ah Ikkleiduiifr difiit der Figur ein liinfjes fal-

tige» hin auf die Füsse herabreichendet» Uutergcwand, Cbitou, wel-

ehee die Anne frm iftwfc nnd denen tirf rnngeeebnitten» Falten-

wurf eine gewiase Steifheit an sich trigt. Darober hat aie ein

knnea aber eng anliegendes Obergewand, welches den Oberkörper

bis über <iT.> HfH'ten tiniliüllt. Auch dieses ist fnltig, aber seine

Falten sind s<i l-i Imltcn, das« sie weui{?pr stark berrortreten, wodurch

aogenscheinlicii cme Abwechselung und Mauuigfaitigkeit in die Ge-

wandmig gebradit weiden aolL Uebw d» Bmat endlich liegt die

Aegie» weiehe der weibliehen Bnut entapreehend Totne zweitheilig

ist. Wie dieselbe zusamniengebalteu n urde, lässt sich nicht mehr

mit Bestimmtheit ennittebi. Von einein in der Mitte l)efindlichen Me-

dusenhaupte ist nicht« zu erkennen. Es scheint vielmehr, das» die

Aegis oben nur wie ein Saum um die Halsüfiiiung läuft. Sie macht

aberbanpt bei unserer Figur ganx den Eindraek «nee deooiativtti

Beiweikea. Die Figur aelbet mit ihrer seblanlcen Gestalt nnd Üiren

knapp gehaUenen Hüftn l at WCnig von weiblielien Formen. Mit

der bis zur Kopfliöbe erhobenen Rceliten bat sie die zur Erde ge-

setzte, mit einem zierlich gedrehten Sclinit versebene Lan2e unmit-

telbar nnterbalb der Spitze erfasst im Gegensatz zu Minervensta-

toen ilterai Stilea» bei denen die G<Ktin die Lanze in der Mitte

des Sehaftee an ludten pflegt. Die gesenkte Unke stützt sidi anf

den neben ihr am Boden stehenden länglichen Sehild. Die FOsse

weisen keine l)e8(»nderc Sorgfalt in der Behandlung auf; von einer

Andeutung: der Zclien, wie bei anderen ^linerveubildem, lässt sich

keine Spur entdecken. Es bat den AuKchein, als wenn sie mit

Schaben bekleidet hat dargestellt werden sollen. In der ganzen

Haltung der Figur spricht sieh Anmuth und Wfirde gepaart mit

ehm' gewissen Buhe aus, wehdm nur dundi das Yontebreiten des

reehtcn Fnsscs unterbrochen wird.

Hfiehst wahrscheinlich haben wir in unserer Darstellnn«: eine

in kleinerem Maassstalie ang'cfcrtiprte Nachbildung einer grösseren

Pallasötatue vor unh, wclclie der früheren Kaiserzeit angehört haben

maur* ZKe Darstellung onserea Ringes dagegen aehdnt ans dem
dritten Jahrhundert n. dat. m stammen. Mit dieser Zeitbestimmung



26 Josef Klein:

•timmt Mich die Fbrm der BactttUbea der Ludirift ttbereiii, welcbe

auf jene Zeit hinweist.

Die näheren Fandfunstände des Ringes sind Irirlcr unbekannt

{rehlirbrn. E» ist inde»*en nicht sehr walirscheinlich, dai» derselbe

an dt r Fundstelle als ein vereinTieUe«« von seinem ehemaligen Be-

sitzer verlorenes ätUck gelegen hat. Eh wird vielmehr zusammeu

mit noch anderen Anticaglien, vdehej well weniger in die Angen

fiiOend oder von geringerem Werth, von dem Finder nnheaehtet

gelat^en und daher nicht gesntmiielt worden sind, den Inlialt eines

flrabos ans^rmaclit haben. Denn Ringe nnd Seliiniieksaclien wnr-

dr-n hekanntlicli im AUertlmnie mit Vorliebe den Verstorbenen mit

im (irab gegeben (Bonn. Jahrb. XXXiil/XXXIV S,237 f.), wie denn

eine nicht nnbetriehtiiehe Aniafal der uns bekannt geworden»! Finger*

ringe ans Edelmetall ihre Erhaltung allein den Glribem erdankt,

wetebe um dieses ihres werthvollen Inhaltes willen schon im Alters

thame nicht selten die Schatzgräber angelockt haben. Vgl. äavaro

ad Öidon. Apoll, epist. ITI 12 209.

Von ungleich gr«»iS(>crem IiitcruMjc ist eine andere »^ieh tost

von selbet aafdrAngende Frage, nämlich nach der Bc«timmmig des

Bjnges. Znm Siegeln kann flin sein Träger sehwerlieh benntat

haben. Denn ein solcher Gebrauch desselben wird sehen dnrch

seine Grösse tind seine Heschatfcnheit gerade/n ausgeschlossen, ab-

fresohen von anderen Gründen, wclelic dasfCiren sprechen. Der

Uoldring war in Koni urK])r(lngIich das äui*serc Abzeichen des Rit-

terstandes und mit dem Recht demelbcn zu tragen war die Erhe-

bung in den Ritterstand verfcntlpft. In der froheren Kaiseraeit

maehten die Kaiser von der Verleihung des Goldringes, wozu ihnen

das Re^ht znaland, einen sehr spttrUchen GebrMich. Seitdem aber

das I»r:itt<-rn nnd Jagen nach dieser Anszeichnnnpr immer mehr m-

nabni, wurde die Verlcihnnp zusehends gemeiner und zngleieli leiclit-

aimiiger gehandhabt, iudeiii sogar Freigelassene damit beschenkt

wnrden« Dies ftbrte in der Folgezeit die Aendemng herbei, daas

ann mit der Verleibnng des Qoldringes nicht mehr wie finher der

Eintritt in den Ritterstand und die volle Ingeniütftt verbunden war,

sondern mc war eine blosse Auszeichnung („Aonm nnrtns enf, non

conditio imitafn^ Dij^est. XXXV, 1, .^3, 2), weshalb iSeveru» im

J. 197 seinen Soldaten nach der Besiegong des Albinus die Erlaub-

nisa rieh mit dem goldenen Bing vn sehmfleken (^ledian HI, 8, 5)

ertheilte. Früher zog auch der Frinüpilat Uli die damit bekleide-

^ j . ci by Google
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ton Offiziere den Ceoiw «ad dCD Goldrinj; dos Ritters nach

um 211 oder 1*12 ijonosscn vemiuthlich diese Hegünstipinfr anch

die Centnrinnen und sog^ar die Ojitirmcs lc^M<mirt mit dein Abschied,

wutUr ich aut die Auseiiiauderäctzun^ MomniHen's bei Reuier, Me-

langes d'^pigrapliie p. 239 verweiM. Da unser Goldriog, wie be-

reits oben bemerkt worden ist, mit Bflcksieht auf den Sehriftebar

rakter sehr wohl ans der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts n.

riir. stammen kann, so liept die Vennuthnng nahe, dass derselbe

einem auf die eben fjenannte Weise aiispv.eielnioten Optii» der Le-

gio priiua Miucrna angehört hat und somit ab ^Icrkuial jener Aus-

xeicbnoiig aazasehen ist, von der bnber kein sweites Exemplar niei>

nes Wissens bduumt geworden ist. Und darin liegt, abgesehen

von dem grossen Mctallwerth nnd der figttiüehen Dantellnng, die

Haaptbedentnng desselben.

XIV. Gegenstände von Silber mit Inschriften.

1. (1786). Kleine ovale Platte ans Oagat (Fig. 5) mit einer

erhöhten Randcinfassnng, 4'/^ eni lang mid S'/^em breit Anf der

vertieften Vorderfliiehe in Vtirdcransieht

die mit faltif,'eni (Jewande bekleidete

BtiBte einer Frau, anscheinend Portrait,

mit wellenförmig angeordnetem Haar.

Das vom Tragen 1)estimmle Medaillon

hat oben einen dnrelibohrtcn Ansatz, in

welche die Enden eines mit einer Oese

7,nr Aufnahme einer Sehnur vci'sehenen

Halbmondes aus Silber eingreifen. Auf

der Vordmsmte des Halbmm^es ist die

Insebrift eingravirt:

D MER
Fnndort: wahrseheinlieh Köln. —

Ans der Sammlang Disch: Katalog

No. 203Ö.

2. (236). Fibula in Form einer

Armbrnst (Fig. 6) mit einem massiven siebenkantigen Balken, wel>

eher an seinen beiden Enden sowie in der Hüte mit je «nem swi»
belföimigoi Knopfe versehen ist, b^f^em lang. Die eingehingte

Flg.
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Nadel, welche Jetzt abgebrochen ist. l»ewogt sich charnicrartig und

legt sich in eine au der linken beitc offene kui*zc XadclKchcidc,

welche aaf der Anssenseite mit linearen Verziemngen in Kreozform

gewlinillekt ist. Der mehr eis halbkreisfihrmige daehftmig ge8t«ttete

ßQgel zeigt «nf der linken abfallenden Seite ein Hieben Blal wieder-

boltefl Arabeskenornamcnt (Fig. 6a), währoid Mif der gegenflber-

liegenden rechten die Inschrift;

VTI FIILIX
cingravirt i»t.

Geflmden m Kifln in der Nike d«r Eirehe Klein St. Martfai. —
Ans der Sammhing Gftrtke: Katak)9 Abth. III No. 136. Kamp,
Die epigr. Anticaglim in Knln S. 15 n. 188. Eine Anzahl ähn-

licher Inschriften anf newaiidnafleln hat kflr/.lieh Mowat, ^feinoircs

de la 8oe. des antiq. de France t. XLIX, 1S88, p. 25 B. zusammen-

gestellt, wo die unscrigc p. 26 u. 15 erwähnt i»t.

Flg. 6. Flg. 6a.

XV. Gegenstände ans Bronze mit Inschriften.

1. (A. V. 1042). Reebte Hftlfte mnes dtUmen, 6 em hohen und

oben 4Va era, nnten 4 em jetxt breiten VotiTttfidehene ans Bronse

(Fig 7) in Ctestalt einer Tabclla an^ata, welche», wie es scheint,

bestimmt war. an oinem Weihfrcschcnk anpreheftet ZO werden, mit

den Resten der iolgcudeu dreizeiligcn Inschrift:

^ kj d by Google
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Als»»: fT(ovi)J ofptimo) mfaxi-

mo) [FiJdeUis v(otum) g(olvit) l(ttbeiu)

m(erUo),

Nach HaaBBgabe der GrOoe des

fehlenden Stückes scheint der Dedi-

cant sich auf dem Täfelchen mit der

Nennung seines Cognomeu beguUgt zu

haben.

Fundort: Tholey, Kreis Ottwei-

ler. — Th. Bergk, B. Jahrb. LV/LVI

S. 245.

2. (A. y. 1352). Dünnes Täfelchcn in seinem oberen Tbcile

naeh Art einer Tabella ansata geUldet und mit einem Loche zma
Anheften versehen, 73 mm hoch, oben 6V« cm, nnten 6 cm breit.

Auf dem oberen Theile der Vorderseite befindet sich die dmreh ein-

gestanzte Punkte hergestellte Inschrift:

STRATO
TR

Fundort: Bonn, im Bereiche des röni. Castrums; bcsdirifben

und abgebildet von C. von Veith, Bonn. Wiuckelmannspro^r. 1.S88

S. 21. Huebuer, B. Jahrb. LXXXVlll S. 67 Anm. 178 dachte

an die Ergänzung stratofrj tr{ibunij, woftlr das Tftfdchen kdnen
Anhalt bietet

3. (A. V. 724). Militärische Verdicnstsehnalle fFi^:. 8) beste-

hend aus einer 12 cm langen und T'/gcm breiten Bnmzetalel mit

niedrigem verziertem Giebelfelde, auf deren Rückseite eine Schnalle

angebracht ist. Die Voiderfliche der TaM dient einer dflunoi SU-

berplatte tat Unterlage, auf welcher in dardibrochener und aufge-

Icgter Arbeit zwischen und umgeben von Arabesken aaf vier Zdlen

vertheilt die Worte NumeiTum
|
ommlim Bich befindm.

Gefunden im J. 1865 beim Dorfe Weingarten unweit Euskir-

chen. — Fiedler, B. Jahrb. XLII S. 72 mit Abbildung, welche hier

wiederholt ist; Kamj), a. a. O. S. 15 n. 186. Katalog der Ausstel-

Inng der kunstgewerblichen AltertbUmer in Düsseldorf 1880. ü. 83

No. 139.

Fig. 7. — Vi °* Ot.

^ kj .^ .d by Google
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Fig. 8. — Vi Or.

4. (881 n. 1508). Fragmente tweier Brometefdn mit «^nem

„VeneiehniBB von 16 So1dnteii>Namen in zwei Ex^plaren, von de-

nen jedes anf beiden Seitfm wesentlich die gleiche Inschrift trug."

Ob die ersten Zeilen jetzt felilen, bleibt bei den» fragnientariseben

Zustand der Tafeln unauf,jLreklärt; indessen ist es weuig wabrscbein-

lich aus dem (»runde, weil, worauf bereits der erste Herausgeber,

Th. Mommscu, anfmerksam gemadit hat, „die erste erhaltene Zeile

grteiere Sohrift leigt nnd an rieh niehte TomiBst wird.^ Derselbe

hat aneh hioaiehtiieh ihrer Bestimmung bemerkt, dass die Tafeb

^ kj d by Google
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walineheiiiKch hei einem Wcih^efichenk aufgestellt waren, und '/.war

m da.««» sie von beiden Seiten genehen werden konnten. Uehcrhaupt

kann ich in iMitrcff der Zeit des kleinen epifTraphischen Dokumentes

und seiner Erkläraug auf das von Mouimben (B. Jahrb. LXYII

S. 47 f.) An^gefllhrte Temtisen, wekdier andi mit ToUem Reckte,

da die auf den Tafdn genaimteB Legionen die beiden niedei^gennar

niselien and, en dem von dem frOhOTen Bentver «ngegebenen Fmd-
orte Mainz gezweifelt hat.

Hier ist noch zu bcincrkcn d;!-)« fiie dort auf Taf. II ver-

ötrcntlichtcn Stücke niittlerweilc noch eini^'c neue Bc»eliädifrungen

durch einen Unglücksfall crtahrcn haben, in Folge dessen der grösstc

Theil des oberen klemeren StildEee von III zentSrt worden iat, so-

wie da» KU den a. a. 0. abgebildeten Stflden von III neuerdings

awei neue angebHefa naehtrAgKeh aofgeiondene ßniehstüeke hinzu-

gekommen sind, welche Mommsen (B. Jahrb. LXX B. 159) eben-

falte bekannt gemacht hat.

I. Zeile 5 steht IVC statt LVC. — Z. 7 MVS am Ende statt

FVS. — Z. 10 u. 1 1 steht deutlich auf der Bronze VL da. — Z. 14

za Ende ist nodi die Haata des E nnn grOesten Tfaeile vorhanden.

— Z. 15 Ende ist dentlidi LV/ «nf der Tafel statt 1 \// an sehen.

— Z. 16 O in REHD hat das Anssehen eines 0.

II. Z. 2 ist der untere llieil des eisten Sehrlgstriehs des

dritten X noch vorhanden.

in. Z. 9 sind von den Anfangsbuchstaben PER mir die ober-

sten Tlieile erhalten, A am Ende vollständig. — Z. 15 zwischen

S und N ibt ein Punkt vorhauden.— Z. lü der letzte Buchstabe, von

dem noeh der imtere Best eines sebrigen von links naeh reiAts in

die Hübe gehmden Striches erhalten is^ seheint A gewesen za sem.

IV. Z. 9 u. 10 am Schlosse ist noeh jedesmal ein Punkt vor

M vorhauden. — Z. 11 n. 12 zu Anfaiifr mu] noch die oberen

Theile des zweiten Schenkels der beiden V deutlich da. — Z. 14

am Ende TEDN su statt TERN auf der Tafel. - Z. 15 halte ich

den Strich unter TE für den Kest der Uber den llori/.outal8trich

hinanfgesogenen Hasta des T. Von R dagegen glaabe ich die Bnn-

dung mit Sicherheit za erkranen.

Von dem in Jahriraeh LXVn Td'el n No. m abgebildeten

kleinen Fragment ist jetzt bloss ein Stttekehen mit den Bnehstaben

EO noeh vorhanden.



Die kleiiMrea inschriftUcben DeukiniUer des Bonner Provinzialmtiseums. 83

Der Yolktilndigkeii balber setu ich die too Hommsen rw-
gCBehlageue Lesiuag htwbiii:

3. Fl(acim) AJphiufs lejg(ione) T M(inervia)

4. Mo[d(e9tiu9j] Anicet[m lejg(ione) I M(inertna)

5. Saltur^^mus) iMciu* leg(hne) I Mßnerfoia)

ß. Saturn(%nim) PmiMe(m) Ug(ione) I M(*i»«rvia)

7. Fclic(im) Funcun legiione) XXX
8. i'ohn(tinhii^) Digni.fs'fiin)/.^'; J>'g(ione) 1 M'^tnertia)

9. Pereg(rinius) Ptrttnujc legiione) I M(imrcia)

10. Fl(avim) Inst(m) leg(ioHe) I M(ineroui0

11. [I]ul(hu) EufgJmßJanCu») hgfione) I MOnerma)
12. [ijvAßvu) UrmUu itfumero) &
13. Val(erius) FeliciM(imm) n(umero) ßfatavorumf)

14. Cem(oriniuH) Mafernm n(umero) G
15. Marin(iux) luvenix leg(ione) I M(inercia)

16. Refid(iii>i) Victorin(uit) n(umero) A

Die Reihenfolge der Soldateuuameu bat auf den cLdzcIdcu Sei-

ten der baden Tafeh mehrfache YersehiebuDg^eu erfahren, Aber die

ich auf Hommsen's Auseiiumdersetznog verweise.

5. (4839). Rande Scheibe von 3»/^ em Üiiicbnicsser nnd 2 cm
Dicke, wabrscheitilifb Gewiebtstein. Auf der Stirnseite ist ein Mit-

teler/, des NfTft ciiif^i lassen. Datiticlbe zeigt die u. 1. pru&lirte Büste

des Neru aud die Uiuäcbritt:

NERo CLAVO CAESAR AVG GERMANICV
während der BeTen der MUuze jetzt Terdeckt ist. Anf der Rftck-

•eite der Scheibe sind die Uncbstaben A D I V leicht eingcrit/t.

Seil wort': lRf>gr. Fundort: Knln. Alis der Sammhui^' von F. U.

Wollt. Leber die Verweuduug von iVlüuzcu zu decorativeu Zwecken

Vgl. Mowat, M6moire$ de la soc. des antiq. de France t. XLIX, IBHH,

p. 230 fl.

6. (1667). Deekel eines IfetaUspiegels in der Gestalt eines

grossen Medaillons (Fig. 9) mit der lOTbeerbekrtazten Profiibllste des

Nero (n. r.) in der Mitte, um welche als Umfassung drei wcllen-

funiu^' erhöhte Ringe laufen. Dieselbe trajyt die folgende deiu

Averti eines Grosseraes des Nero eutuommeue Umscliht't:

NERO CLAVDCAESAR AVG GER P M TR P IMP PP •

Dnrebmesser: Sem. Angeblieh geflmdea 1868 beun Bau der

Jabrb. d. AltartlMfr. ta Kbeliil. LZZXZ. 3

1.

2.

C . .

RttffiusJ

fleg(ione)J XXX
[Ug(ione)] XXX



8i Josef Klein:

älteren Kolner Gasfabrik in der Rosenprasse zn Kftln. — Elu'inals

im Besitze von Pcpy», dann von F. H. WoKV. Ausn> Weerth,

B. Jahrb. LXXI S. 117 mit Abbildnu«? Taf. II Fi?;. 2, wcIcIk- nach-

stebcud wiedcrbolt ist. Kamp, a. a. 0. 8. 15 u. 185.

Fig. 9. — Vi n- Gr.

7. (7283). Fingerring bestehend aus einem schmalen, dünnen

bandartigen Reif mit einer flachen achteckigen Platte, auf welcher

ein nndentlichcr Gegenstand vertieft dargestellt ist; Durchmesser

2'/i cm. Auf der Aussenseite des Reifes ist die Inschrift cingravirt:

VICT////R VI VAS
Der fUnfte Buchstabe, welcher jedenfalls 0 war, ist durch

Oxydation zerstört. — A entbehrt des Querstriches. Fundort: Köln.

8. (7291). Gut erhaltene Spatel aus Bronze mit mehrfach ab-

gekantetem nach der Mitte hin sich verdickendem Griff, auf der

einen Seite Sonde, auf der anderen eine länglich ovale schmale

Schaufel, welche auf der Vorderseite leicht gewölbt und auf der

Rückseite flach ist; 1 7^/4 cm lang. Auf der Vorderseite ist in der

Richtung nach dem Griffe hin der Name
AGAPOMINI

.

einpunktirt. Fundort: Bonn am Rheindorferweg.



IMeUeiiMventiiMlirifUlchenDeiikinllerdMBoimerProTliirittlm^ 85

9. (5323) Uaanver Sehiebschlassel mit breitem reehteokigeiu,

naeh hmtco ringartig dordibohrtein G^eaenke, dessen abgenmdeter

Abschlnss an den Seiten je einen Ansatz aufweist nnd aosserdeui in

der Mitte mit einem kleinen jot/t abgebrochenen Ringe versehen ist,

r»' ',pin \&ng. Der Schlüssel hat einen knnteii. nach vorne sieh ver-

jilii^%'udeu Schaft und einen Bart mit drei seukrcehten und einem

Querciuscbnitt. Auf der einen Breitseite des Gesenkes (Fig. 10)

Fi-, 10. — Vi t'"-

ist die uacUstchendc Inschrift iu /.wei Zeilen cinpunktirt:

DASSICLAVOI
FABISIQ

Auf der entgegengesetsten Breitseite des OeHenkes^(rgl. Fig. 11)

Flg. 11. - Vi n. Gp.

findet sich die eben&Ils einpaiiktirte dreizeUige Inschrift:

L-FÄBISIG
^•Rc///;,'///

CL AV,v/l;/j/'\'/

Z. 1 der /.weiten InHchrili entbehrt A iu dein Worte FaBI des

Qnerstriches. — In den beiden folgenden Zeilen sind bkns die bei-
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den enten Boehateben dendieb erkenniMur. Dm dritte Zdehen in

Z. 2 kann die linko Hälfte eines 0 sein. Tu Z. 3 sebeineu die

schwach hinter CL (liirclischiiinnonidcn Rnchstabcn AV zu sfin. Ob
die tollenden .Striche wohl einem 0 augehOreu, wage ieh nicht m
eutscbeideii.

Pnndort: BSmeriager bei Grimmlingbaiuen.

10. (5400). Stark xerdrflckter nnd Terbogener iebmaler Strei-

fen ans dünnon Bnmseblech, welcher znm Beschlag cmer Gassette

oder eines Gcräthes einst ^jehr^rt zu haben scheint, 16V»cni lang.

Ant (lein reeliteu Ende vom He.sciiauer befindet sicb die panktirte

luachriit (Buchstabenböhe 1'/« ^n^ >'

SVRIO
Fundort: Ronurluirer lu'i (Irinmilin^rhansen.

11. (A. V. lU4;i). Flaeher (Iriir eines Kiistehens, in den

Jahrb. XLVl S. 186 irrthUuiiich als Fibula bezeichnet, 6'/g eni lang,

welche an der einen Seite in einen langgestreckten Hals mit Widder-

kopf andinft, wahrend das entgegengesetzte Ende tich ein&eh ab-

rundet. Das Mittelstück bildet eine nach unten ausgeschweifte Sehild-

platfe. welche anf der Vonlcrsi itc durch eine oben und unten dop-

pelte, an (1(11 beiden Seiten einlaclie Reihe fest an einander sich

anschliessender vertiefter Punkte bcgreu/.t wird. Dasselbe Oruanieut

sieht sich auch Aber die

Mitte des Halses Us mm
Kopfe hin, wie die beige-

%tc Abbildung iFi^'. 12)

/.ci^t. Drei Liiclier, ein ^mös-

scres au der linken Seite

und zwei kleinere anf dem
Schilde scheinen znr Auf-

nahme det Nietnflgel be-

stimmt f,'ewesen zu sein.

Ueber und zwischen dicHen f'ig" 12. — n. Gr.

befindet sieh in zwei Zeilen die nachstellende punktirte Inschrift:

PLICiNI
RVTICI-

daon miter dem enten Nietloeh ebenfidb in Ponkten;

P-Xlll-

Gefhndm m Schwanenbadi, FtIrBlenthum Birkenfdd.
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12. (6514). Geschweifter Grift' einer ('assotio, 7'
, cm lang

(Fig. 13;, von dem das eine Ende abgeplattet nnd mr Autnalmie

eines Nageb durdibohrt ist, wihroid das entgegengesetzte Ende in

dnen Widd^opf anslinft. Anf der Abdschnng des wlidliten mit

Pipr. 13. - II. Gr.

eiogestauzten Paukten ver/icrtcn Ste<;es die puuktirte luschiift:

) TERENTI- ROMANI •

A ist olme Qnenrtridi. — Fundort: BOmerlagcr bei Grimm-

lingiiaasen. ^
13. ( A. V. 188). Qriff einer kleinen Pfanne oder eines Siebe«,

in der Mitte einfresdnUIrt, gt'f^^en hinten in eine durcldoclito kreis-

runde Sehcibe ansgeliend, an drr Ansatzstelle naeli innen al>,::orun-

dct, 9^4 cm laug (Fig. 14). Auf dem KUekeu mit erhabenen Bueh:

Stäben die Fhbriknmke:

POIPIPOLYBI
Die einzelneu Buehstaben des Stempels sind zwar etwa.s abge-

rieben, aber noch ganx denüieh in ihren Umriaaen erkennbar. Die

Kg. 14, - Vi n. Gr.
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Interpnnkliou fehlt. V. Polybii« ist auch sonst als Fabrikant

von linm/.ofjeseh irren aller Art sehr hekauut, wie dien die zahlrei-

chen mit »einer Fabrikmarke versehenen Cirifle, welche in den Miitieen

Europa s zerstreut sieh finden, beweisen. \f;\. C. 1. L. VII, 12*J3, X,

8U71, 3»). Mowat, Manjues des bnniziers. Vienne 18H4. p. 6 u. 29.

Fundort: Gellep.— Aus der Sammlunf; Eberic: Katalog No. 1442.

Sehmitz H. Jahrb. XXXVIII S. 17(>, 1»)?

14. (fK^fiti). Fraijnient eines dem vorher beschriebenen der Ge-

stalt nach ziemlieh ähnlichen Griffes, jetzt 6 cm lang. Auf dem

Kiieken der Stempel mit erhabenen Hnehstaben, welche in der ge-

ra«le entgegengesetzten Richtnng wie bei den« vorhergehenden Exem-

plare laufen:

PvCI PIvPO////////

Unmittelbar hinter PO ist der Griff abgebrochen. Pmhlii)

Cipi(i> Po/li/biJ.

Fun<lort: R«»merlager bei Grimmlinghauscn.

ir>. (3748). Fragment einer Inschrift bestehend in dem Buch-

staben S von 7ViiCm Grösse ans dünnem Bronzeblech, der am obe-

ren nnd unteren Ende zur Aufnahme der Xilgcl durchbohrt ist.

Fundort: Pommern oberhalb Garden an der Mosel.

16. (äötV.I). Siegelstempel von einer erhöhten Randleiste um-

geben, S'/i cm lang, 2 em hoch, mit RinggrilT; auf der rechtecki-

gen Platte die erhaben geschnittene zweizeilige Inschrift (Höhe der

Buchstaben '/g cm):

C • B b

Gfaii) Itaebi(i) Martialu. Fundort: In der Nähe des Dorfes

Ryndeni bei Cleve.

17. (5072). Siegelstempel, dessen Ringgriff zum grössten Theil

abgebrochen ist, ß'/, cm lang, l'/gcni hoch, mit «lern erhaben ge-

schnittenen Stempel ( Höhe <ler Buchstaben 12 nmi):

B ASSI - Ron///////

ßattsi Fron

Der Stempel ist am Srhlnss heschildigt. lieber der zweiten

Hasla des N scheint noch der Rest eines zerstörten Horizontalstri-

ches vorhanden zu sein, so dass N nnd T wahrscheinlich ligirt war.
— Fundort: Kr>ln, an der Luxenilmrger8tras.He.

18. (A. V. 824). Siegelstempel mit Ringgriff, von einer ver-
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tk'tion iui( ik'iii Kaii<k> paniUel laufenden Linie nngi<theraiii einge-

fiifiHt, 5Vg cm lang, 2»/, cm hoch, mtt dem Tertieft emgeschnittenai

Stempel in swd Zdlen, welehe dnreh ebe tiefe Linie getrennt rind:

EVTIOH'E
IS

Kutichef 'ts. \\i\\\Q der Buchstaben 8 mm. Fandort unbekannt —
B. Jahrb. LVH 1»!) n. 2.

10. (Ml). iSiegeluterapcl mit oben abgellachtem Ringgriff, wo-

rin vwtieft eine undeuttiehe Figm- uch befindet, und von einer

Bebwaeh erhabenen, jetxt fiut ganx zerstörten Randteiate ungeben;

an den Ecken stark beschädigt; 6 cm lang, 1", cni hoch. Anf der

Platte mit erhabenen Bnehstaben ^Höhe der Buchstaben 9 mm) die

Insebrift:

G N / f£ » V \.////

Gn(am} Hd(fM) Vcl(entuf),

Obgleich der Stempel am SehhiBS abgebrochen ist, so sebeint

er dennoch vollständig zu sein. — Fundort: Köln.

''Mfi'K .Sic^relstempel in Gestalt der Sohle einfs recliten

rttnischliclieii Fns»»e8 mit genauer Wiedergahe ficr fiiiif Zehen. Die

Handhab« aut der Rückseite jetzt ahgebrociien
\
5'/, cm lang, 2*/« cm

boeh. IGt der erhaben geflcbnittcoen swenseiUgen Inaohrift (Blieb»

stabenbdhe: 6 mm):
T- M A L L

I

MRCELLI
Tfifi) MalH'i) ^farceUi. Fundort: Köln.

21. ( A. V. H24bj. Öiegelstempel mit erhabener Randleisten-

eiufajtisung und oben etwas abgeflachtem Ringgriff, cm latig,

l'/i cm hoch. Auf der Platte die Kweizeilige Luehrift mit erhaben

geeehnittenen Buchstaben (Höhe der Buchstaben V»
P 0 M P O N

V ITAL I S

Pompon(ü) Vittdw. — Ob Z. 1 am Ende N mit I ligirt igt

oder meht, Iftast steh nicht mit Sieherbeti feststellen.

Fmidort: mibekamit. — B. Jahrb. LVII 8. 199 n. 1.

22. (A. V. 824 c). Siegclstempel mit Ringgriff in TreHtalt eines

linken nicnseblirbcn Fnssos" mit den fünf Zehen, l cm lanjr, an

den Zehen 1'/, cm, an der Ferse 1 em hoch, mit der erhaben

eingeschnittenen Insebrift (Buchstabeukühe: 6 mm):

RVFI
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Umfi. Fundort: nnbekaiuit. — B. Jahri». LVU S. IW n. 3.

23. (4514». SiegelHtciupel iiiit ohen abjjeflachteni Ringgriff

an den Imdeu Lanp^Htt ii von einer erhaJ>cnen Randleiste nturahmt,

6' 4 cm lang. 2' , etii hoth. Aul der rechteckigen Platte die erha-

ben geschnittene zweizeilige lusehriA (.üöhe der Buchstaben 8 mm)

:

Ulpia Saneta. Fundort: Köln.

24. (A. V. 849i. Würfelähnliches Spielzeng bestehend in zwölf

aa.H gleicliseitigea Fünfecken ^'chihlt ten Flächen. Dieselben sind

sänimtlich mit durch grns.se Punkte ausgedrückten 2^hlen von ver-

Hchiedenem Werthc be/cicbnet, die wegen der steUeoweise starken

Venrittemog der Bronze nicht aUe genau sieh fesMellen laaMO.

Die liiiehste naebwebbare Zahl ist seohs vnd diese kommt dnimal

vor. Erkennbar sind folgende Zahlen: I (2 Hai), II (2 Mal), DI
(2 Mal , IV 1 Mai. V 1 Malt, VI (3 Mal\

Fundort; unbekannt. — F. van Yicuten, B. Jahrb. LVII

25. (6974). Klemee Gewicht, in der Gestalt einea abgeflaeb-

tcB Doppdkegds von 2Vt cm DuchmeeBer. Anf der OberflJkehe

zwei eingedrehte Kreise mit Mittdpimkt ak WerthbeBeichnnng.

Schwere: 50 gr.

Fundort: Röniorlagor bei Grimndingbansen.

2t). i2.")H;ii. Kleines (Jewicht von gleicher Form wie das vor-

her beschriebene, von 3 cm Durchmesser. Auf der Oberfliehe bat

danelbe ab Werthzdchen drd neben einander stehende, in Silber

eingelegte kleine Punkte. Schwere: 75 gr.

Fnndort: Neoss.

XVL Gegenstinde ans Eisen mit Inschriften.

1. (A. V. 1355). Grosses gnt eriudtaues Mwert mit swei-

scbneidiger Klinge, wdehe in dne TieAantig verstirkte Spitie ans-

Iftnft. Länge 77VflCm, von denen 17 cm anf den Griff kommen;

Breite unten ö'/^ cm. An der Angel des Griffes, dessen HokbOgel

jetzt fehlt, ist der Name des Fabrikanten

Tcrtieft eingesdilagen. A ist ohne Querstrich gebildet

Geftmden im Bette des Bh^et zu Bonn. — Beschrieben T<m

YLPIAt
SANCT.A

S. 193.

SABIN!
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Freudenherfr. R. Jahrb. XXV S. 110 flF. mit Abb. Tat. IV, Fig. 1;

genauer Liiideoschiuit, Die Alterth. nns. heidnischen Yorseit I, 8

TBf. VI, 4. G. I. Bhen. 2043.

2. (3708). Eisenlnpe, 9V» om lang und mit dem auf allen vier

Sdton wiederliolleii erfanbeiieii Stempel:

a. CRVBELLI
b. C-RVBFI I///

e. ////RVBE/7////

d. //';R VBELtI//

b—d sind nnvoUgtäudig beim istcmpelu zum Ausdruck gelaugt.

Geflinden m Andmuush imf dem Hutinsbei:ge in einer Unie

in einem Grabe mit Leiehenbrandbestattnng.

XVII. Gegeu»tände ans Blei mit Inschriften.

1. (2668). VcrHchlussdcckel einer 11 em hohen auf d^ wei-

ten Bauche mit eingerit/.teii Strichmustern ver/ierteii (Irabnmc von

sehwarzgeförbteni Thon. An dem Deckel bctiiHlcn sicli die Keste

von vier von seinem Kande in regelmässigen Abstauduu auslaufen-

den Bändern, welche ursprünglich unter dem Boden d^ Geftaaes

wammenliftfen nnd dort in einander gdotbet waren. Auf der Ober*

fliehe des Deekela iat d«r Name
SENILS

mit 2 cm hohen Buchstaben eingeKchnitten, wahrscheinlich der Name
des Verstorbenen, deJ«^en Ascho in der Urne beigoset/t war.

Fundort; In der Umgegend vuu Zell an der Mosel. — Aus'm

Weerth, B. Jalirb. LXVI S. 96 Tafl IV, 8.

2. (2669). Bnnder VeneUoMdeeliel einer Urne, am inneren

Rande umgebogen, um in die Halsrinne der Urne ein^^cdrückt zu

werden, von 1 3 cni Durrhincpser. Auf der Oberfläche if^t die Tn-

selirift eingeritzt in mageren langen Schrittzügen, deren Höbe 2cm,

bei T und I sogar 2'/s cm bezw 3 cm hetrttgt:

iNdVTlSSAE
Fmdort: Umgegend Ton Zell an der Mosel. -> Ans'm Weerth,

B. Jahrb. LXVI & 97 Taf. IV, 4.

3. (A. V. 647). Verschlnndeckel einer Aizneibflchse in Gestalt

einer viereckigen 3*/, cm langen und 3*/iCm breiten Platte mit einem

kreianud^ AnaBcbnitt von 2Vt cm and S% em DnrebmeaBer in der

Digitized by Google
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Nitt«. fier eiir»* eihükve Kajid des Aufhiitlfi üeale fhftV
eiu^ miKi*« tuu'b oben tumcMve^ ut*rh anica eonvexea ScMWm
dOuiHnii w*ri«»euj Glju*e, von drr wn-b rinire Splin«- rocksoden «sd.

alK lujjfaMiHin^. Aaf der bidLMnte der PUlte ra^rea rvrbu und

liokK zwei kidoe Auwitre kjd BU'utiitMrb^ benw, wdcbe ^«ffe&hv

die U»:i$te der ooter dea imiereo GeßLesraiMi zm biepeuden llmD-

doni« Mud. Auf d4tu Ruide de« mndeii AuH^lmities findet äcb

die iu(rii^i<^b(^ude in eHiatfeoeo KbOoeo Schriftzfi^ren anfj^cfveaBte la-

•ebrifl

:

K//YAIK TOYTeiNOe A N \ P€ A A T CO n 0 € I
•

OH"aiideij 10 Xaiiteu ,iii einem Garten unter Sehert^en rf«ii-

M'ber Gefiwe f*eiiij GraJ>en." — Fiedler, B. Jahri>. XLVII—XLMII
K. loT ui. Abb., dann Kampf, a. a. 0. L—LI .S. 153 m. Abb,

aud An«m Weertb, a. a. 0. LXVI 8. 94.

Oie f^ji:elieueD Abbildimgeu nind nicht panz genau. Hinter

dem en»tiMj K iA ein Hnu-b im Hleirande. in Kolpc dessen sind die

lieiden Sehenkel de« K zum Theil xerKt/irt. — Der achte Buchstahe

Y i>«t nur wfliwairb noch erkennbar. — Der anf der Abbildung im

BoeliHLalK-n 0 de« WorteH NOC angegel)ene Punkt \at nicht rorhan-

den. Klx'niMi wenig hal>c ich die statt deti /.weiten N-Striches nach

litikK aufwärtH gerichtete Linie auf dem Original gefunden, welche

Kampf g<*w;hen Italien will. .Vach existirte bloss ein T und den

von .Andercji gewbenen V«*rticalKtrich den zweiten T in GAATTCO
kann ieli nicht eiitde« kcn. Die von Rumpf versuchte Erklärung

der Aufwhrift KuXiK(ibiov) tout{€Ji vöa(ov; dvtapidv^ dXä'x^Tiu no<i)tt

Mrheiiit daH Richtige /.u treffen.

Zwei Uhnliclie als Fawungcn fllr Glaiideckel von Ocfäsiscn bc-

Htimmtti riuglormigi? Streifen au« Blei, jedoch mit lateini(<chen Anf-

Hchriffen befinden nich in der HtädtiHchen Alterthumssammlung zu

Cleve lind im ficrmaiiischen Nationalmuscam zn Nürnberg, von denen

der erste bei M(»ylnnd in einem (irabe an der von Xanten nach

Nymwcgen fdhrenden RflnierKtrosHC gefunden (Fulda, B. Jahrb. LXI
S. 7J5j, <ler zweite unbekannter Herkunft kürzlich von Zange-
mcister fMitth. de« (tcrman. NationalnaiseumK 1890 S. 42 f.) ver-

ikffentlicht worden ist. Hin dritter aber inschriflloser Bleiring,

welcher ans Zülpich staiiiint und jetzt in unserer Vereinssammlung

iiulbewiilirt wird, ist in (liesen .lalirbüehcni Bd. XLVII—XLVII

I

8. 167 von Fiedler beschrieben und abgebildet worden.

AusHcrdem besitzt das hiesige Proviuzialmuscuiu drei kürzlich
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erworbene txan Tbeä stark boscb&digte Bleitifelcben mit Resten von

Inschriften, deren Besehrettning dem nächste Hefte vorlMhnIten blei-

ben mnss.

Nachträge.

«)''Zn den Oeftssen ans Terra sigillaia.

1. a. Seliälchen. | „ ,

b Teiler j

«^^^^"^^"'^ GrramdughanseDi).

a. AQVIT
b. 0 F AQ V -h/ )

^f(ß^^> ÄquUand)

a. Ob der Stempel diese abgekUratc Komi hatte oder nur un-

voIlBtftndi^ ausgeprägt ist, lässt sich nicht mit Sicherheit enttjchei-

den. Vgl. jedoch C. 1. L. n. ia;Mi, b3. Xll u. 5686, 70.

2. Teller. — Bonu, Neue Stiftsschule.

OF BASSI OfCfiehuO Bogst

Unter dem Boden ist M • ! V IM eingekrallt M. Fkfi,

3. Schlichen. — Bonn.

B I/////////7

Der Rest des Stempels tat abgebrocbeo.

4. Venuertc Schale. — Bonn.

BfOFECIT Bio fedt

5. a. Teller. 1 „ „ . .

b. Teller I

Stiftsscbalc.

0 F C A L V I Of(finnn) Calci

:i Tnti r dem lioden ///////VA und etwas weiter in der Run-

dunir I < inf,'rkrat7,t.

i). Unter dem Boden ist TÄTi eingekratzt.

6. Teller. — Bonn, Nene StiftHchnle.

////'* AL VI CaM
Der vordere Theil des Stempda ist abgebrochen.

7. Teiler. — Bonn, Neue StiftK.schulc.

lilil\LW\ irjalvi

Der Stem]>el ist vorne abgebrochen.

1) Dri Knr/.f halber itit im Folgenden einfoch .Grimmlingtumsea"
alfi Fundort geununt.
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8. a. Schälc'hen.
]

b. Schftlchen.
I

Mor8<'hhnn8en (HunsrUck).

a. b. GASSIVSF Cassiu» f(ecit)

A entbehrt des Qaeretrichs auf ^widcn Exemplaren.

9. Teller. — Grimmlingliauscn.

CLLSINVS Cel^nuH

Das zweite Zeichen hat das Aussehen eines L, die S sind

liegend gebildet und N hat rückläufige Gestalt.

10. Schälchcn. — Bonn, Stiftsschule.

///////N T V G N A T \ //// fCiJntugnatufsJ

Anfang und Ende des Stempels sind nicht ausgeprägt.

11. Tasse, — Bonn, Neue Stiftsschule.

COCVSF Cocus f(ecit)

12. Tasse. — Bonn.

CORISO FEC Coriso fec(U)

13. Schälchen. — Bonn. Stiftsschulc.

0 F C R E S T I Off/icim) CreHti

In rückläufiger Schrift, nur S ist rechtsläufig gebildet.

14. Schale. — Bonn, Neue Stiftsschule.

OFC-SN
15. Teller. — Grimmlinghausen.

1 II S T V S Festug (?)

Die obere Hälfte der ersten zwei Zeichen ist nicht klar aus-

geprägt.

16. Schüssel. — Bonn, Friedrichstrassc.

//////RT VN ATVS [Fojrtunatus

Der Anfang des Stempels ist nicht zum Aus<lruck gelangt.

17. a. Teller. ] „ „ ^ . .

b Schale 1

^^^> Nene Stiftsschule.

a. OFR.NTNI ] .

b.
/

/
/
/NTNI )

Ofr/icnm) Front/t/m

Auf beiden Exemplaren ist I zwischen T und N nicht vorhan-

den. Vgl. B. Jahrb. LXXXIX S. Iß n. i;J2b. liölder, Die röm.

Thongefässe der Altert humss;iumilnng in Kottweil. Stuttgart 1889.

S. 25.

a. O nach R hat das Aussehen eines starken Punktes.

b. Die vordere Hälfte des Stempels ist abgebrochen.

18. Teller. — Bonn, Neue Stiftsschule.

//////RAANI [Gejnmtni

Google
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Der Stempel ist vorne abgebrochen, die Hasta dea R nur

noch aehwaeb eri^eunbar.

19. Taaae. — Bonn, Nene Stifbuehale.

G I A M X T • F aianuUfus) f(ecii)

Die beiden A entbehren des Qnoratrichea.

20. Scliülchen. — GrimuilinghanRon.

I ^iilllllP F Ju[cund>mj] f(ecU)
'

ikst inittkie Thiil dea Stempeb ist nicht snm Aosdrnek ge-

langt

21. Sehftleliett. — Bonn, Nene Stiftsschnle.

I V L L I N hdlinß)

N ist rückläufig,' -ehildet. — Vgl. I. L, XU n. Ö6Ö6, 462c.

22. Schälchen. — Bonn, Neue Stiftsschule.

LENTV///// Lentu[UJ

Der Stempel ist am SeUiuBe dareh Bnieh »eratOrt.

2B. Soliileben. — Bonn, Neue StiftHsehulc.

/////G I R N [Lojgimli]

24. äcbale. — Homi. Nene Stißsschule.

OPMACARI Of(ficina) Macari

F ist durch zwei neben einander gestellte Verticalstriche be-

xeiehnet.

25. Teller. — NoffBehbaasen (Hniurttek).

MIANVSF Mfaamt$ f(eeU)

26. Tasse. — Grimmlinglii^nsen.

MAP Mar
27. Teller. — Bonn, Neue Stiftsschuie.

////M AR+ A k F E MaHial(i9) fe(cit)

28. 8eliftlebeD. — Boon, Nene Stiftiaohnle.

hEDB iCFC M«däic(Ma) f(e)c(tt)

FV i (le O mit Qneiatricli. Der ganse Stempel sehr eebwaeh

ausgedrückt.

29. Tasse. — Bnmi.

B B//////// Medd[icuH f{ecU)]

M nnd E Ugirt — Beide D mit Qnerstricli Tetaehen.

30. TeOer. — Bonn.

MIC CIO«/////// MSeciQf(«H)

In rtickläiifiger .Schrift.

31. SchtLsselcheu. — Grimmlinghanscn.

0 F M 0 Ofifiäna) Mo

Digitized by Google
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Vgl. B. Jahrb. LXXXIX S. 28 n. 222. C. I. L. XII n. 5686,

o98. Weckerling:, Röm. Abth. des Panltw-Miwenuis 11 S. 87, 59.

32. .SchOMsel. — Grüninlin^hausen.

M 0 M .]fom ....

Der .Stempel ist vollständig erhalten. Vgl. Scbnertnaus,

Sigle» fignliiis n. .5662. C. I. L. XU n. 5686, 60Ji.

33. Schälc-bcn. — Bonn.

MONT>^NVS Montauuit

I>er Qncrstrich des T ist sehr kur/.. — Am inneren Rande

des Fnsses Nl eingekratzt.

34. .SchQseelchen. — Griinralinghan.sen.

Niel
Da« Zeichen vor N ist imklar. Der Schloss des Stempels ist

weggebrwhen.

.Schäleben. — Bonn. Nene StiAsschnle.

OFPAR Ofipcina, Par

Der .Stempel ist nicht ganz zuiu Abdruck gelangt. Von 0
ist blow die hintere Hallte ausgeprägt.

36. Teller. — Bonn. Neue StiAsschale.

0 F P A S S E Ofificinaj Pa**e mii

Der Pnnkt nach F ist an den mittleren Horizoutalstrich des-

selben fto nahe gerückt, dai« er wie eine Verdickung desselben aus-

sieht. — Unter dem Boden ist VRBI eingckrattt.

37. Teller. — Bonn, Neue Stiftsschale.

PASSEN! Pmseni

38. Schale. — Grimmlinghaosen.

0 F P A S i Nl Of'ßcinai PasfitjAeni i,

A wt nhne Querstrich; S venvischt und si^-hr mangelhaft aus-

geprägt: der darauf folgende Buchstabe ist nicht zum Vorschein

gekommen, ebenso sind von dem daniach stehenden E bloc^s die

Enden der beiden unteren HorizontaUtricbe siebtbar. — Das .Schluss-i

ist nur sehr schwach erkennbar.

39. a. Schälchen. 1
t ,

b. Nipfchen.
)

Stiftsschulc.

a. b. OFPONI Oftficina' Ponttül

Da« letzte Zeichen ist jwlenfalls fflr T anzusehen, obgleich

der Horizontalstrich ül)cr der Ha.sta auf keinem der beiden Exem-

plare mit .Sicherheit zu erkennen ist.

a. Unter dem Boden X eingeritzt.
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40. Schilclieii. — (kuDinliiigbaiiMD.

0 F PRM Oftfieim) Primi

IMI zu einem Znge Terbondco.

^^^^^^^
1 pH^ü

b. Der Anfang des ^«npdB ist wegufebroehen.

42. Ta»e. — Bonn, Nmc StiffssMsbnIe.

// /VINTI [QJtmtH

Der Stenipcl i»t vonie abgebrochen.

43. a. Scbälchcu. — Grimmlinghausen.

b. Sobalchen. — Bonn, Nene Rtiftsschnle.

a. OFRVF 1 .

b. OFRVF//// j
WcoMV Rufltj

b. Dam Ende des Stemple iet abgebrocben.

44. äcbälchen. — Bonn.

•OF S-

Hieniacb isl die in diesen Jalirbücberu LXXXIX 8. iUi, üiH

gegebene Lesung /.a b^cbtigen.

46. Sehileben. — Meraehhauflen (HnnarOek).

S A C R R h////

<? 7.ti Anfaii<,' ist rOeklAnfig gebildet; der Scblnss des Stemi>eU

ist uieht ausgedrückt.

4C. Teller. — Grimmlinghansen.

SCOTNS
Vgl 0. 1. L. Xn n. 5686, 796.

47. Sehäleben. — Bonu, Neue Stifb^cbnle.

OF. SE>f R Of(ßcina) Severfi)

Ücr Punkt nach F Htcht am Fu8se des Huebstabens.

48. iSchUiieelcheu. — Boini, Neue StiftsHchnlc.

OFSILVINI Off/kitui/ 6Uci,n

49. Sebileben. — Bonn, Nene Stiflasebnle.

VE R EcmIIim VertelundmJ
Der Scblaia des Stempels ist abgetnoeben.

öO. Scbftlebeh. — Grinnnlin^^hauscii.

X A N T Xanffhi]

Das zweite Zeichen ist durch Verschiebeu des Stempels uu-

deotlicb geworden.
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51. Schale. — Morsclihausen (HansrUck).

///////' LVSF
Der vordere Theil de« Stempels ist zerstört.

52. Teller. — Bonn.

N'///////////

Ob das erhaltene Zeichen den Anfang oder den Schluss des

Stempels gebildet hat, ist nicht zn entscheiden.

53. Teller. — Morschhaasen (Hansrück).

//////////////RF

Der übrige Thcil des Stempels ist weggebrochen.

54. Schälchen. — Bonn, Neue Stiftsschule.

iiiiir • 0 F

Der Stempel ist vorne abgebrochen. Das zerstörte Zeichen im

Aufaug kann sowohl für C ab für S gelten.

55. Schüssel. — Morschhausen.

IIIIIHIIIIIIIil''^ «*

Der ganze Stempel ist bis auf die beiden letzten Buchsta-

ben, deren obere Hälfte nur erhalten ist, zerstört.

b) Zu den Thongefasscn mit GrafTliti.

1. Schale aus Terra sigillata. — Grimmliughansen.

Auswärts eingekratzt

:

cAnDI'////// Candi/difJ

C und D sind vollends eckig gebildet.

2. Napf ans Terra sigillata. — Bonn.

Auf der Wandung der folgende Rest eines Namens eingekratzt:

C A TillIII Cat

c) Zn den Amphorenhcnkeln mit Inschriften.

1. HenkelstUck aus röthlichem Thon. — Griunulinghauscn.

U VNJM
FL'FAB'

Die untere Hälfte der Buchstaben der zweiten Zeile mit Aus-

nahme der beiden ersten FL ist unausgeprägt geblieben; das vor-

letzte Zeichen, welches B zu sein scheint, ist gänzlich verwischt.

2. HenkelstUck aus gelbem Thon. — Grimmliughauseu.

Vgl. C. I. L. XII n. ,5683, 136.



A. FurtwAnffler: C«ber eli^ge BronmsMtiietten vom Bhein ete. 4d

3. lieber einige Bronzestatuetten vom Rhein und der Rhüne.

Von

A. FartwIsylMr.

(Uierzu Taf. 11. HL)

1. Bronte der Sammlung Forst in Effln.

Die anf Taf. II iu der OrOwe des Originalee in drei Anaichten

mit^theiltc Stutuette der Sammlung Forst in Kaln*) gehört zu den

verbältnissmässig »eltencn fcincrcu kleiueu Bronzen, welche knnst-

geschichtliclies Interesse lialjcu.

iSiü stellt einen bärtigen völlig naukteu Manu dar, welcher mit

der gesenkten Linken einen Ocgeustand nnuehloes, der jetzt ver-

loren ist, wAhrend er seine Reebte gesffnet vorstreckt. Der Daumen
dieHcr Hau ! ist abgebrochen; er seheint etwa^ nach dem Inneren

der Hand zu bewegt ^wcscn zn sein. Der Zeigelinger ist nach

nuten verbogen. Diese Haltung' der Hand wird niii passendsten durch

die Aunahme erklärt, dass sie einst eine ilacbe 8cliale trug, welche

auf der Fläche der Hand und den ausgestreckten Fingern ruhte,

wihrend der Daumen den Rand derselben festhidt. Der Hann trigt

langes Haar, dessen Enden j^oeh um eine Knde heram aufgerollt

sind. Die Haare sind in langen welligen Linien gebildet und zwar

so, dass Hie alle «rleicliinässig vom Wirbel anxfrehen. Xnr die auf-

gerollten Enden sinil vonie in der Mitte über lii^r Stirue gescheitelt.

Sowohl diese Tracht wie diese Stilisirung des Haares sind

efaarakteristiseh ftr die Epoche des strengen Sliks in der ersten

nUfte des fltnften Jahrbonderts, und zwar besoodemi flir die pelo*

ponncsischc Kunst dieser Zeit. Später verschwinden sie allniälig

beide. Die langen Haare werden nicht mehr so fadenartig daförmig

1) Gefunden nach Angabe des Herrn W. Porst im Sommer 18ö6

in Cöln an der uürdlichen Seite der Aachener Strasse, etwa 150 Meter von
der Ringstrasse entfernt, an der nilinlichen Stelle, nn welcher kurz vorher

di«' JiihriiTu Ii T.XXXV. S. Tki fT. ii<'s]iro<-lu'iie SenecAbiUte entdeckt ward.

• Jftlirb. d. Ver. v. AUcrtb.^fr. im Rbvliil. LXXXX. 4
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bchan<lclt, sondcni natiinvahrer f^cbildet niid anch die Mo<lc der auf-

gerollten Enden weicbt mehr lockeren und freieren Aiujnluuufj^en.

Doeli uuBcrc .Statuette weist dnrcii die Hcliandlun^'' der Körperfonncn

und auch die Bildung des Gesichtes mit seinem g:era<len Profile viel-

mehr in die zweite Iliilfte des fUnftcn Jahrhunderts. liier können

wir jene einfache llaarndlc an männlichen Figuren nur noch ver-

einzelt nachweisen. Und /.war erhielt sie sich während dieser Epoche,

wie c» scheint, besonders bei Gestalten ehrwürdigen Charakters, wie

bei Zeus').

Ein Bild des Zeus haben wir aber auch in unserer Statuette

zu erkennen; wenigstens lässt sich keine andere Deutung vcnnnthen,

die einen höheren Grad von Wahrscheinlichkeit beanspruchen könnte.

Die völlige Nacktheit ist für Zeus seit der archaischen Zeit — ich

erimiere nur an den blit/.sciiwingonden Tyi)us-j und für die spätere

Kunst an das von Overbeck, Zeus 8. 151 ff. Gesanuneite — mehr-

fach bezeugt, wenn ihm auch gewöhnlicher ein Gewandstück ge-

geben ward. Die in der Rechten zur Spende vorgestreckte Schale

ist als Attribut des Zeus eben fällig schon seit dem f). Jahrhundert

nachweisbar; man vergleiche die atftschen Vasen des schönen Stiles

des 5. Jahrhunderts bei Overbeck, Atlas zur Kunstmythol. Taf. 1,

14. 1.'). 21 nnd Monum. d. Inst. XI, 39, wo der Gott thronend die

Schale voi-streckt. Die schräge Haltung, welche die Phiale an un-

serer Statuette hatte, macht deutlich, dass der Gott eine Spende

ansgiesst. Wenn die Schale von den Gottheiten auch gewöhnlicher

horizontal gehalten wird, wobei man denken mag. dass sie erwarten,

es werde ihnen eingegossen, so k(mnnt es doch l)ekanntlich anch

nicht selten vor, dass sie — und zwar hohe Götter wie Zeus selbst,

Perscphone, Artemis und namentlich .\pollon — selbst die Sehale Uber

einen Altar ausgiessen: der Gott wird nach dem Vorbilde des fronmieu

Menschen gestaltet').

1) Es scheint, dass «ie noch der Zeus des Partlienonfricfles trigt,

und auch auf diesiMii gloiclizi-icigen Vasen erscheint .sie zuweileu an Zeus;

HO nn der Gigantenseliale des Aristo|)>mne.s und f.rginos (Berlin 2531), und
an der Hydria Berlin 2G33. — Verffl. über die Traeht überhaupt nioino

Bemerkungen im 50. Winekelmannsprogramm Berlin 1890, S. 128 ff.

2) (.)lyn>pin Bd. IV, die Bronzen, No. 43—4». Carapauos, Dodone
pl. 12, 4. Münzen von Metisene und Athen.

3) Vgl. meine Bemerkungen in den Athen. Mitth. 1881, S. 1161",

die d»trl filierten Vas»'n nnd von Mün/.<Mi z. B. Overheck, Apollon,
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Die liiiki' Hand unscnM' Statuette tr»^ wahrselioinlich den Hlu/.,

wol'Ur ilire Haltung v ortrct'iiicli passt, iudciu die Fiaker eiuea lundeu

magefilhr borbonial getrag^oi G^ensUmd mnpanneii. Gerade ao

wie wir ea liier Toravssetaen, trttgt Zena den Blits in einer KhOnen
statnariBchcn Composition, welche derselben Zeit angehört wie die

der Kölner Statttetto, und uns in mehreren Repliken i rlmllon ist';, als

deren beste ich die Fhircntincr Bronro, 0\ i-rlx-ck, Kunshn' tli. d.

Zeas, Text, TL I ncuue. Der Blitz ist aiierdiugs gewiihuiichcr das

Attribut der reehten Hand dea Zeus, wie dica aneh dem eben

Ter||;iiehenen Typus der Fall ist; doch fehlt es niebt an Beiapiden,

wo der Gott den Hlitz in der Linken trägt*), indem er eben dann

in friedlicher Ruhe gedacht wird, wo er seine WaflTe nicht braucht

nnd sie nnr zur Ilaud hat. Die Schale dagegen ist ein Attribut,

das nur iu die rechte Hand paKHt"). Indem unsere Statuette mit

der Kechteu spcudcnd dargestellt war, mnsste der Blitz iu die

Linke konunen, wenn dieses kenntlichste Attribut des Gottes über-

Müuztaf. 3, &3. 54; 5, 33. 42 u. «. Fiir Zous «lie kyn>näUsche Miiitzc

Müller-Wi«seler, D. a. K. II*, 24. Artemis auf einer Granne des 4. Jahr-

hund. V. Chr., Antiqu. dtt Bospliore cimm. pL 17,8= Lnprente j^cmin. dell'

Iiuütuto Cent. VII, 39.

1) Ausser in mehreren Bronsen anch in einer HArmorflgur zn Pa-

lermo.

2) L. B. Sacicen, antike Bronzen in Wien, Taf. I. II, 1. Auificlie

Vase 5. Jahrti. Overbeck Atlas, Taf. 1, 23.

3) Dor Zills i-iiiiT .itht iiisi.lii u Bionzoimünzo im Britischen MuKcnm,
der seit O. Jahn aut don l^'oliiii,-; «li's I.irtpli.arc^ auf dt t- Rurg zurürk;r<'-

führt wird, hiilt in dor gesculttcu lU'chton den Blitz; iiut der vorgcstrcfkn-n

Linl(«i aoll er nach den älteren Abbildungen (Mül ler-Wieseler, Denkm.
IP, No. ü?."^ nnrh rnnihc; T5»'ulr p. 3%) nnd nac-li di^r Boschreibun»,

welche Imhoof -Blumer nnd Gardner, nuuiiüiu. coinin. on Pauüanias

pi. 187 SV pl. B B ni und noch der neue Katale; des Britischen Mus.,

Attica, zu pl. 18,6 geb«>ii, fiiie Schale tragen. Dies wrtro sehr auffiiileud.

Die photographi.sc-ben Abbiiüuugen zeigen iudetis vöUig deatiich, das» eine

Schale gar nicht vorhanden ist; eher könnte ein kleiner Kuchen auf der

Band dargestellt sein (woran Beule auch dachte), mir scheint die Hand
indess ganz leer, mit der Au>s<'nfl;l( ht' nacli ohcti gekelirt, vor?e<»trerkf. zu

tiein. Dies gewinnt dadurch bedeutend an WahrHchcinlichkeit, das» der

auf den fHlheren aUlsehen Kupfonaünaen sehr häufige Typus des ruhig'

stehoiulcn Zen.s, wclclu r die Linke völlig leer vorstreckt (MüUer-Wie-
aeler 11^ 23«; Imhooi u. Gardner, uuin. conuu. ou Paus. pl. B B II;

British Museum, catalogue, Attica pl. 14,7) offenbar auf dieselbe Statue su-

rückgeht, wie jene Münze der Kaiserzeit. Da.s Motiv des Annes ist von

dem alteren T^'pus des weit auasclureiteuden Gottes beibehalten.
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haapt augebracht wcrdtMi sollte- Vau \ asoiunaler des streng seliü-

neu Stiles gab dem die Schale haitcudeu Zeus sowohl das Scepter

als den BlHx in die Linke*).

Der Kopftypns zeigt jene müde Enhe, welehe wir im flinfien

Jahrhnndert bd Zmbildeni gewolmt sind. Znm Vorgiciebe bietet

Rieh iiamcntlich joiio schon oJmmi gSDinmte schöne Fhirontincr Bronxe,

(leren Anffassiiiiir im (ian/.tn verwandt ist. — Der »streiigen prnnk-

los einfachen Auunlimng des Haare« an unserer ^Stutuette entspricht

der kBapi>gehaltene Bwrt; an der Florentiner Figor ist dagegen

Beides m^eieli reiehw gestaltet.

Indess ist der Kopf nicht das Hestc an der Bronze; er hat

* twns Fhuies und entbehrt jener Frische, »lie wir liei ciiiein ächten

< »ri^'iiialuerke der Zeit, deren Stil die Fignr s<»iist trägt, erwarten

lutis^n. Wir werden sie also, was auch wegen ihrer Herkauft

wahrscheinlicher ist, nur als eine spätere Nachbildnng fassen äSt-

üen. Diesdbe ist aber sichtlieh mit grosser Sorgfyt gearitdtet msd

ich sehe keinen Grund an ihrer Genauigkeit im Allgemeben xn

zweifeln. Aach sind ja sonst schon stilistisch sehr treae Repro-

dactionen älterer i,'rieehischer Werke in kloinen Bronzen am Rheine

gefunden winden: ich rechne dahin vor Allem die seböne Athena-

stataette in «lieseu Jahrbüchern Heft 73, Tat". I, II.

Ans der Haartraeht znsammen mit dem Stile unserer Figur

ist zn sehliessen, dass ihr Original der Zeit bald nach der Hitte

des ftlDficn .Tahrh. v. Chr. angehörte. In dieser Periode findet

dann auch das Motiv dersell»eii ihre nächsten Analogiccn nnd es

ist uns iiHiglich, den Kreis genauer za bestimmen, in dem jenes

Original entätaudeu sein nuiss.

Es ist der Kreis der peloponnestschen Knnst, an die wir sehon

dareh die Haartraeht erinnert wurden, nnd es gehört die Sta-

tn^^te einer Riehtung an, welche der polykletischen /.war g^eieh-

Zidtig nnd i)arancl und mit ihr ans derselben Wurzel entsprossen,

doch vielfach von ihr verschieden ist. Den Nachweis dieser These

könnte ich nur in weiterem Zusammenbange geben und muss

ihn vorerst dem Leser sohnldig bleiben, dodi sei anf iwei bedeu-

tende Weike, welehoi unsere Figur nahe sieht und denen sie sieh

anrdht, hier aufmerksam gemaebt. Es ist das der berOlmite Ido-

1) Overbeck, Atlas d. Kmjstmjth. Taf. 1, 14.

Digltized by Google
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lino in Klnrenz') und die vorziiiclicln' Hnrnze^tatuette eine« Jüng-

ling» im LoHVTC-). DiesQ Figuren und die Kölner Statuette stiiu-

meo im Aeaffi^lieheD der Stellnng imd Haltang bis anf geringe

Varianten voUattndlg^ fliierein. Bei allen dreien Migt das rechte

Bein das Gewicht des Köq)ers und dm linke itst entlastet etwas

7,nr SoTtn frcwtzt, ruht jcdudi mit voller Sohle auf der Erde.

Der linke Arm hän^t gerade In ral», die Hand int Ic^r am Ido-

lino, »ic iiielt einen verlorenen runden Gegenstand uniiaHHt bei

den beiden andern. Der rechte Vorderarm ist scliräg nach on-

tea Torgcatreekt, an der K<ttner Statuette etwas weiter vom Efir*

per ab ab an den andern beiden Figuren. Die rechte Hand
ist an allen vfillig gleich gestaltet, iiidt iii sie eben oflTenbar eine

Seliale zur Spmdc sehräjr hinaushiclt. Der Daumen ist an der

Pariser Statuette gerade s<i eingeschlagen wie am Idolino, um den

Sehaleurand featzuhaiten; die übrigen Fingi*r, von denen an der

Pariser Vigwr indess nur der kleine erhatten iat, «nd gerade an»*

gestreokt. Der Kopf ist naish seiner rechten Seite Ud gewendet

ünd gendgt; doch weicht in letasterem Punkte die Kölner Bron;£e

ab, indem ihr Kopf ziemlich frfrndenns hliekt. Unter diesen drei

Werken ma^r der Idolino das älteste sein; jedenfalls hat er in der

Haltung, indem das linke Bein niclir seitwärt« gestellt und etwas

nach aoBsen gedreht nud die linke Sebnlter nwhr gehoben ist, eine

gewisse Hftrt« g^s«ittber den andwen, mit welcher freilieb aneh der

Reiz des Individnellaren vorbnuden ist. Die Körperformen sind

knapp nnd in grösseren Flächen dargestellt. Dagegen hat die Pa-

riser Hronze völlig die Formen des Doryphoros Polyklets nnd einen

rnn<U'ren Khythmns der HaUnnj»: doch ist ihr enges Verhiiltniss

zum Idolino ganz, augenfällig und namentlich der Kopf ist jenem

sehr fthnlieh. Haben wir hier die polykletisehe Fassung des Mo-

tivs, so mnss ich in jenftn eine andere, «war aneh peloponneeische

doch von einem andere Künstler herrührende Gestaltung erkennen.

Die Kölner T^rnnzc ist nun in der a1);.'prnndeteren Haltnn^' der Pa-

riser äludieli. in der Formgeimng erscheint sie aber vit^lmehr als

cute Weiterbildung und feinere Ausgestaltung jener knappen For-

1) Vgl. Buleixt Keknli, fiber d. Bronxeatatue dos i<n«r. Idolino. Von
der hier ansgesprochcnon Anschauung', da«u er in den niyronischon Kreis

gehöre, habe ich mh-h iiii-tit ülicrzong'cn könuen. — VgL auch SauiinJung

Sabouroflf I, Text zu Tai'. 8 ff., S. 6.

S) Die ich bei anderer Gelegenheitm verSffentUchen gedenice. Eine

Photographie, die ich vor Jahren habe machen lassen, liegt mir vor.
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men des Idolino. Ihr Kör|>cr ist mit groBser Sorj^falt anwcrordent-

lit'h fein dur(li{,'eflllirt. Leider stören die vielfach anhaftenden

Oxydwnehennigren etwas die Betrachtiuiff, doch lassen nnsere Pho-

to^^raphieen die Schönheit der Modcllirunp: nicht verkennen. Da«

Charakteristisehe ist, dass — wie am Idolino — jede Fülle streng

vennictlen wird; ebenso werden aber — hierin im Gegensatze zu

jener Statne — keine gnisscren Flächen gednldet, sondern durch

reiche Modellinnig erscheinen alle Formen vielfach gegliedert und

alle Härten werden aufgelöst. Man betrachte daraufhin Brust und

Bauch, die Arme und namentlich die Beine nebst den Füssen, die

besonders gelungen sind. Die Art wie z. B. die Achillessehne nn-

ter dem Wademnuskel herausmodellirt ist — auf der Ansicht von

der linken Seite der Figur deutlich — , ist charakteristisch für die

Behandlung des ganzen KörjR'rs.

Eine verwandte detaillirte Durchbildung der Köri>erformen

zeigt ein vorzüglicher geschnittener Stein welcher eine Jflnglings-

figur in eben dem hier besprochenen Tjiius darstellt; derselbe hält

die Schale in der Rechten Uber einen Altar; die linke ist leer.

Die KnqH'rdurchbildnng ist hier indess noch etwas weiter getrieben

und der Gcmmenschneider hat auch einige Klenicnte späteren Stile«

dabei einfliessen lassen. Sein Vorbild wird aber in der Art unserer

Zensbronze zu denken sein.

Ueber «liese Feststellung des Haupteharakters unserer Bronze

möchte ich in der Analyse ihrer Formen nicht hinausgehen, da wir

ja, wie schon bemerkt, schwerlidi ein eigentliches Original son-

dern w«»hl nur eine spätere Xachbihlung vor uns haben, die also

in Einzelheiten nicht völlig verlässlich sein kann. So möchte ich

vermuthen, dass sie vom Originale etwa.'« abweicht in der Haltung

des Kopfes, den ich mir dort auch etwas geneigt denken würde,

wie bei «len verglichenen Figuren; und auch die zu starke Ent-

wicklung des oberen Thcilcs des Kappennmskels, welche den Ein-

druck hängender Schultern hervorbringt, mochte «lem vorausgesetz-

ten Originale fremd sein. Indess haben wir bei solchen Unter-

scheidungen allzu schlüpfrigen Boden unter uns. Es sei deshalb her-

1) Welchen Mich.n'lis. Annnli IHK}, 140 und zuletzt Kekulc. Ido-
lino S. 20 bosprochen haben; Impronte d. Iu^t. V, 7H. Kfkules Zweifel

an der Aechtheit desselben kann ich nicht theilcn; er erscheint mir, 80-

weit ich nach dem Abdrucke urtheileu kann — das Originiil kenne ich

nicht — durchauh unverdächtig'.



Ueber einige Brontestotiietten vom Bh«ln lind der RbAne. fifi

TOTgehoben, da» ich keine dmdge Form an der Statut Inden*

lumn, r<m der ich wirklich mit Sieherheit behAvpten konnte, sie

gelMM« epfttcrcr Zeit an «is die für die Knt^tctiun^^ des Originales

angennmincne K|n>i l)c, die /.nolfc Hälfte des lllnften Jahrhunderts.

Von nndercii zu vrr^rl ziehenden Werken niiiehte ich nnr noch

eine» lierviiriieljeii, eine xwar nicht hervorrajjende doch originale

Bronze, die im Peloponuese selbst gefnuden ward. Es ist dieg eine

Statuette ans Tegea, von der mir dnreh die Oefliliigkeit Pnrgolds
Pbotoigrapliicen vorliegen, deren baldige VcrOffciitlichnng wir too

ihm hofien dürfen. Sie stellt einen nackten JUugling dar mit

loso herabhäntrendem linkem Arme; der reclite Unterarm *ist vor-

gestreckt (jetzt verbijgcn; unil hält die noch ganz erhaltene Sdialc

zar 8j>ende bereit: der Kopf i»t nach eben dieser Riclituag gc

wimdet nnd etwas geneigt. Die Haartracht ist wieder jene ftoht

peloponnedsche, eben die mumer Zensbronxe; nnr ist das Vo^de^

haar weniger voll. Die Körperformen bewahren noch etwas vom
strengen Stile besonders im Bauche; damit stellt es im Znsatnmen-

hange. da^-s der Künstler in der Stellung der Heine — das linke

igt da» Standbein — noch dem älteren argivi«chen Kanon folgt '),

wibrend er die Arme «nd den Kopf nach dem neuer»! Typu»,

dem die hier besproohaien Werke angeboren, gebildet hat; es war.

eben nur ein geringerer Kttnathsr, in dem die StrOmongm seiner

Zeit i^ich kreuzten.

Dftrfen wir also, wie ich ijlanhe, in der Krdner Bronze eine

Zenshildung der pclopomiesischcn Kunst oben angegebener Epoche

erkennen, so »ei schliesslich zum Vergleiche noch auf zwei dersel-

ben Periode entatemmendei ebenfalls in swei vorsEagiicben Bronze-

Statuetten erhattene Zeustypen bingewieeen, den der Florentiner

Bronze, welche wir schon oben nannten (S. .51) und den der herr-

lichen Münchener Statuette hei Lützow, Mihielnier Antiken Tf. 20.

Sie stehen auch beide luliig da, und zwar obenlalN auf dem reeli-

ten Fusse, während der linke mit voller Sohle daneben aufruht;

aber sowohl Haltung und Ausdruck als Körperbildmig sind durch-

ans yersehieden: ich gUiube in ihnen attische Werke zu erkennen.

Selbst die Aensserliebkeit der HiMrtraßht kann liier erwähnt wer-

den: die einfache Ilaarrolle unseres Zens war in der älteren pelo-

ponncsischcn Kunst besonders beliebt gewesen: jene attischen Fi-

guren haben eine ungleich reichere Tracht.

1) Ueber welchen vgl. das 50. Berl. Wiiickelm. Progiaium.
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Die Bedeutung der Krdiior Statnctto nuichte ich dabin zwsam-

iiientasson, das« dicR'lhe, iudini >ie Kieli aiKh'rt'ii peiopounei^isciien

Werken des 5. JakrhuudertH anreiht, als wilikommcDe Ikreicheroug

miMrer Kenntni« dieser Sdnle gdten darf und mil laderen Denk-

mälern von einer neben der polyUetisehen hergehenden, von dieser

verschiedenen Riehtang derselben Zcugnine ablegt, fflr deren nahes

VerhältniRg zn jener uns der Vergieieh der polyiüetiflehen Stataette

in Paris lehrreich war.

2, Mercarstatuette des Wallraf-Ricbarz-Museums zn Köln.

Die nackte Jflnglingai^fnr von Brome, welche wir anf Taf. HI, 1

nnj,'('f;ilir in der Orönse des Originales veröffentlic-lioii ' i, stellt den

röniisn-luMi Mrrcur dar, der sich dnrrli den grefdllten Beatel anf der

vorgestreckte II itHlitiii Hand sofort zu erkennen gribt.

Ist nun auch Gegenstand und Ausführung ohne Zweifel rö-

misch, SU liegt doeh anch hier, wie dies bei den römischen Gotter-

bÜdungOB ja fast immer der' Fall ist, ein griechisehw TyptB an

Gmnde. Aber während wir einen solchen von der vorigen Statu-

ette in voller Reinheit wiedergegeben fanden, so erscheint mir die

.hier vorliegende Figur vielmehr als ein recht dcntliches Ikispiol

f(ir die Art der Umbildaog grieclüschcr Originale in der römi-

schen Zeit.

In allen weeenflidien GmndKOgeii stimmt die Gestalt voUstln-

dig flberein mit dem sn Tafel II besprochenen TypUf welcher, wie

wir bemerkten, in der pelnponiu^ischcn Kunst des 5. Jahrhnndetia

in mehreren Breeliungen naeliwrishar ist. Der .Tünfrlinfr, auf dem

rechten Beine lest anf**teheii(i. hat das entlastete linke mit voller

Sohle daneben aulgcstellt. Der linke Arm hängt antbätig herab;

er hielt in tmserem Falle (dmc Zweifel das Kerykeioii, woianf die

Haltung der Finger hinweist. Der reehte Unterarm ist vorgestreekt

nnd hält, wie dort meist eine Sehale, so hier den Beutel hiniuis>

Oer Kopf ist nach eben dieser Seite hingewoidet nnd Uncht ge-

neigt.

Die Grundlinien jenes pelopounesischeu fUr männUche Figuren

1) Im Wallral'-Uichars-Muhcuin zu Köln. Gefunden im März lb90

angeblieh in der HnhnsgAMe beim Weyertbor zn K91n. Am SO. April des-

selben Jahres gelangte ne in den Besits des Ifnsenias.



Ueber einige Bronxestatuetten vom Rhein und der Blitae. bt

vencbiedeuBter Bedentimg verwendeten Typus sind aleo ToUkonunen

gewahrt und durah koneilei stArende Znthaten, wie die« bei man-

chen anderen rOmiechen Figuren der Fall ist, entstellt. Aber in

der Körperbildun^ liess sich der rOmisebe Klliistler mehr vou sei-

nem sclilccliteii Gcschmacke als von den guten Vorbildern leiten.

Die klaren und bestimmt abgegrenzten knappen Formen jener prlanhte

er durch rundere, verschwommener gehaltene ersetzen zu mlit^eu.

Er bestrebte sieh offenbar, der gemeine Natnr nieht berrorragend

atbletiseh ausgebildeter Kdrper näher m Icommen; nnd dies ist ihm

woU auch z. B. in der Bildung der Hüften gelungen. Aber er

besas.'* nicht entfonit die kfln>Herisflie KratY, auf eigener N:ifiir:i!i-

sehauung etwas bet'riediiroiKlos Xctiea zu schaffen. Seine Füriiieii

erscheinen weichlich getlunnen und ohne rechtes imiere« Leben. Er

hat die schOnen Yorbikler dnreh seine Aendemngen nur Terdorben.

Im Kopfe schloss er sieh an den in der spAteren griechisch-

röniisohen Zdt beliebtesten HermcKtypus an, welcher der attischen

Kunst entsprungen ist. Charakteristisch sind die kurzen krausen

aufstrebenden LfVekchen, die Gliederung der Stirn, der kleine Mnnd.

alles Zllge. welche auf den attischen Kunstkreis praxitelisther

Epoche zurilckweiscu. Im Ilaare scheinen kurze Flttgci angedeutet

' Zeidien einer gewissen handweiklieliea Nachlässigkeit ist es,

dass die Anne, wdehe besonders aagesetst m sein seheinen, etwas

sn l:ui^' und dick gerathen sind. Der Fall kommt übrifrcns bei

Bronzestatuetten nfter vor. So bei dem von Conze im Aich. Jabr-

hur h II, IH^T, 'Vni'. <), 8. 133 ff. pubUcirten kleinen Hermes der

Sammlung v<m KaUuwitz.

Die letztere Bronze mit der nnsrigen zn veigldehen, ist jedoch

inieh in anderer Hinsieht lehrreieh. Sie folgt nänilieh ganz dem-

selben Typus wie die Kölner. Die Motive der Stellung und Hal-

tung sind genau <lics( |ben; auch hier ist das rechte das Standbein;

der linke Fuss fehlt, war jedoch offenbar ebenso mit voller Sohle

aufgestellt wie dort. Der Kopf iwt na»'h seiner Rechten etwas ge-

wendut und geneigt. Der linke Arm hängt lose herab nnd trug

wahiseheinlieh anch das Kerykeion. Nur der rechte Dnterann ist

weniger vorgestreckt als dmrt, sondon mehr gesenkt. Indm wir

es mit einem griechischen Hermes zti thun haben, finden wir auch

nicht den Tk'ntel al-^ Attribut in der licclitcn. smulcrn ein Stflck

vom Kopfe eines dem (iotte heiligen Thiercs, des Widders.

Die KOrperformen an dieser Bronze sind nun aber im Gegen-
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sats SU d«MD der Kölner, rein griechische, and /.war ist die An-

Ifhonnir an peloponnesischen, Polyklet verwandten Stil hier -f^nxa

oni'iih:ir. Selbst (Kt K<ipf bewahrt noch etwas polykU-tiiiclie Züge

obwulil er in dem von der 8time aufstrebenden IlaHrc sich von

dem spftter gewOhnlieheD Hennealypmi beeinfliiMwn UeMU Diete

den poIyUetisehen verwendten F<»ineii aiiid eine nene Beitiltigiing

für (Ii<> ]i<I()ponne8i8che Hcrkanfl des Typnä, wolcber, wie wir

sahen, auch nnscnT Kölner Rnmze /n Tirnndc lH"j,'f.

Wir iiabeu die 8ch\v;iclion der letzteren scliarf i^enng frekcnn-

zciehuet. Wir müssen mm ancli ihre guten Seiten hervorheben.

Dii^ treten »ofort zu Tage, wenn wir no mit dem Heere von rff-

mischen Mercnrntatiietteii vei^sleielieD, wie äe in allen Thdlen des

rOmisdien Reiehea gefunden za werden pflegen und wie sie jedes

Mnsenm Iiesitzt*). Da »teht unsere K(5lner Figur hoch erhaben

Ober den» Trog«. Bei dit vr n sind die irrieehischen Vorbilder bis

zur völliffcn T^nkenntlicliktit verblaust. Der Gott pfie^t nnrh nicht

ua«kt zu beiii, sondern ist meist mit der Cblamys bekleidet und

tri|t den nittden Hut mit den FMgehi. Immer ist der Beate! sein

HanptattrilHit, den er seltener anf der Hand wie in nnaerer Sta»

tuett«, gewöhidicher am oberen Zipfel gefiust trägt. Der Beutel

ist bekanutlieli di ni irriechisclicn Hennes fremd '1 und ward erst

von den Römern ihrem llandelsgotfp ^fercurins gegeben.

Durch ihren engeren AnsehluMH au einen illteren griecbiüchcn

Typus gesellt sieb die Kölner Statuette zn einer kleinon Beihe fei-

nerer romischer Mereari>ronzen, wdehe sieh in dersdhen Weise am»'

zeichnen. Bei weitem die meisten denselben schliessen sich mehr

oder weniger direct an polykletische Vorbilder au; dies erstreckt

sieh hei einip-en s<).:rnr anf den Kopf. Als ein besonders schönes

nnd hi kiiuute« SUlek dieser Art hebe ich die aus der Gegend von

Lyon stammende feine Bronze des Britischen Museums hervor,

welehe 6ea polykletisehen Stil sehr dentlieh wiedergibt nnd zu-

gleidi die Herenrattribnte vollstindig erhalten hat*). Als andere

1) Oif Ahhildnnfr im ,Jnhrbnch* welche nw d«8 PrOffl wOgl^ UaSt

dies nicht hinreichend deutlich erkeuuen.

3) Bdspiele in AbWIduni^n: Bnmsi 4'EreoL II, tav. 33,34. Sacken,
Bronzen in Wien Taf. 11, 1. 3; 17, H.

3) Vgl. Scherer in Roscher'« Lexicon d. Mythol. I, 2426.

4) Sppcimen« of anc scnlpt I, 83l 84, Mfilter-Wieseler, D. a.

K. n\ 8U wo die übrige Litevatnr.
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Ueber einige Bronzestatnetten vom Rheip un4 dur Rhone. 19

Beispiele nenne ieh ehi^ Bnmaen za Paris im Gabinet des

daittes (No. 3350. 3351. 3366; cnh. JansiSl), ( hu- m Kopenhagen

(6r. 14) und eine in Wien (Saeken, ant. Br. Taf. X; 4).

3. Mercarstatuette ans Lyon im Berliner Mnseaai.

Die anf Taf. III, 2 abgeiiildete Bromse rdlit ateli hier paieend

an'). Sie ht ein ;rair/. vorzttgticiieB, nach glaubwürdiger Angabe

ans der Hefreiid von livon st.'immPndeH Stück, wif^dcrtiin ein mnii-

s<-lier .Morcur, Avelchrr di-ii Iknitel ^ranz ehpnso mit' der Hand tragt,

wie die vorige iStatuette, wükireud aucii hier in die Linke ohne

Zweifel der Heroldwtab an ergänzen mt,

Doeb der Kflnatler folgte anderen Vorbildeni ab jener der

ner Bronm. Er wandte das Motiv des Tollen Schreitens an, wie wir

es an den Werken Polyklets r.n sehen gewohnt sind. Der KOrper

rnlit wie beim Dor}]ilinros nnd Diaduinonos auf dem rechten Fnsse,

während der linke iiu Sdireiten weit iturUckgexetrt ist; der Kopf

ist wie dort nach der Seite des Standbeines gewendet. Werden

wir 80 durch das gansse Motiv an Polyklet and die von ihm ab>

bingigen oben erwähnten Merenratato^tcn gemahnt, so weist da-

gegen die Fom^ebnug nicht nur des Kopfes sondern ancb des

ganzen Knrpers nacli oiner völlig' anderen RieliUm^' : hier haljen

Vorbilder praxitelisclieji Stile» gewirkt. Schon da« Motiv des Schrei-

ten^ selbst iMt t^ebr viel leichter, elastischer und eleganter gefasst

als bei Polyklct; nnd die KftrpOTfoimoi rind vollewta veraebied«!

von den dem leteteren Künstler charakteristischen. Sie stehen dar

gegen denen praxitelischer Werke nahe. Namentlich ist der Typns

dcA belvederischen Hermes zu Tergleicheu. Mit diesem stimmt auch •

die Anordnnn;,' dorriilamv^ wclehe. von der linken Schulter lierah-

^

falleml, um den Arm gesehluugen ist, nahe tiberein. Dabei ist frei-

lich zn bedenken, dass dies Motiv in römischer Zeil überhaupt

•ehr beUebt war. Der Kopf gibt in s^r aehttaet AnsfUhrung jenen

m üßt römischen Periode, wie schon bemerkt, für Herenr besonders

beliebten Typus wieder, der in der attischen Kunfil der Epoche des

Praxiteles zur Darstellnnir jngendkräftiger Männer wie des Herakles

und athletischer Sieger geschaffen wurde. Kor fehlt alle innere

1) Im Autiqoarium der KgL Museen zu Berlin, Mitic-lnv. 7093. Er-

worben 167«. Hübe 0^14Bk
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Errc^n^, wekhe der Typus dort /u haben ptlegt, und nnr du
freiuidlicber anmntliiircr Ansdniek hflcbt dii' schönen 7ä\^c.

Kino Mi'icurstatnctte des MusHiunis zn Rcnues'i, die höchst

wahrschciulicb auch in Gallien gcfuudeu ward, iät eine iu allem

Aemserliclieii ||;eiuuie, bot kleinere nnd geringere Wiederhohrag im»

Ber«r Rwoze; jedoeh wlieiiien die KOrperformeD, wenn die Abbil-

dnng nicht tänscht, wieder mehr der fHdykletiRchen Weise nahe zu

stehen. Es wflrde dies bostätiiren. was wir schon «»bncdies vcr-

innth* ii iiiöeliten, dass aiicli die Herliner Bronze als Hanptnnterla/re

den pol^'kletitscheu Typus hat, welchen der begabte K(ln8tler, dem

wir dieaeflye vodanken, in praxitelischer WeiM nmgestaltet liat.

Wir haben noeh einige DetailB ni erwähnen. Ava den Haar

ren steigen zwei Flllgd auf. Der Kopf wird umgeben von einem

Kranze von langen spit/en Blättern, also wohl T > rlit er. In der

Mitte vome. wo die beiden Kran/lifilften zusamtm iitirtfen, ist eine

Hhiine an^'edeiitet. Der Kranz hat hinten eine lan;^'e Schleife, deren

Enden in stierlicbcr Hyiumetrisebcr Weise auf den öchulteni auflie-

gen. Aneh jene Bronze zu Beanes hat denselben Kranz mit Binde.

Er kommt in gleicher Weise öfter an guten Bronzen der rOmisehen

Periode, welche Oottheiton darstellen, vor. So /.. ]]. an einer Zeus-

stataette in Wien i'Sacken, anl. Bronzen Taf. I) und der vortreff-

lichen Bronze des tlironenden Zeus ans l^iifrarn im Britischen Mu-

seum. An griechis(dien Bronzen vornunisciier Zeit habe ich dies

Detail nie beobachtet. Die Ausfllhrung desselben im Gusse aas

einem Sttteke mit der Figor, so wie dies hier der Fall ist, setzt

eine sehr entwickdte Tedmik vorans. Unsere Statvette ist in der

That vortirefflieb gegossen und es scheint alles an ihr, auch der

Arm mit dem herahhilngenden ridaniyszipfel ans einem Gnsse zu

.sein. Indem der (!uss S4» gchuiircn war. fiel denn auch der Cise-

lirung eine geringere Rolle zu als wir es sonst an den antiken,

namentiieh den griechisehen Bronzen, gewQhnt sind.

Die Angen sind, wie hlnfig an sorgfUtigen Bronzen, Ton 83-

l)cr eingesetzt. Die Pupillen waren wieder besonders, wohl von

Edelstein, eingelegt
; jetzt befindet sieh an ihrer Stelle nnr je ein

kleines tiefes Bohrloch.

I i ( i.i/.cttc archcol. 1875, pl. 36, 2; p. 1.'15 (de Chanot). Der Heraus-

geber sieht, .sicherlich ganz unbegründeter Weise, in dem Kopfe der Fi-

gur eine AehnlicUceit mit Angiutns.
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Die Oberiläche ist ron einer gleiehmässigeu Bchöneii bellgrd-

nen Patina Uberxogen. Leider hat die Vorderseite des Körpers

dareh OxydatMm i^tteo; der Rttckra zeigt teine vortr^Hdie Mo>
(lelliruug in sehOnster Erbaltnug, und ebeom ttnberflfart ist der feine

Kopf erhalten.

Endlich i^t zu bemerken, dafs <lor Zeiirf'fins*''' der linkvn Hand

dnrch Oxydation entstellt ist. Kiiie Unj,'tnmnif(keit des KUuüUers

ist CS, dass die rechte, den Ueutel tragende lland ein wenig gros-

ser tmd 'derber gebildet ist ab £e Unke.

Die Zeit der AnsAlhnii^ dieser und der Figuren verwandter

Art wird wohl iing«fthr in die Epoehe des Angastas fallen.

4. Erosstatnctto im Bonner Proviuzialmttsenm.

Die schlanke Gestalt anf Tafel III, 3 gibt aieh als Eros an

erkennen durch die Flagel, von welchen ansehnliche Reste anf

ihrem RQckcn erhalten sind'i. Diese /ei/jen, das« die Flügel

hoch gehoben waren. Das Gewicht des Ktirpere ruht auf dem

rechten Beine, doch hat sich der rechte Fuss auf die Zclieuspit/eu

erhoben und aneh der verlorene Unke Fuss kann nnr gehoben ge-

wesen sein. Diese Haltung zusammen mit der der Fltlgel liast nur

die Dcutnn;^' xa, daflS Eros im Rci^rilTe ist, sich in die Lufte zu

erheben. Hierzu imsst vortrelVlii li, das» beido Arim- hoch iihnlx ii

sind: sie sind von der aufwärts strebenden liewe^'unfi; des Kihihts

mit erfasst. Zur V erdeutlichung seiner Absicht waren die erliobe-

nen Arme dem Künstler offenbar sehr nttixUch; mochten die am
Körper hängenden Anne ihn herabsnziehen sebetnen, so museten

umgekehrt die erhobenen den Eindruck hervorrufen, als wollten

sie Hahn brechen da oben in der Luft filr den nachfolgeiulen Kör-

per. Das.<! (las Ziel doH Eros .indess, <»bwohl er emporschweben

uk-ht in der iiölic snndeni anf Erden ist, mussaus dem etwas

geneigten Kopfe geschlossen wurden : er scheint aus der Höhe herab

seine Wirksainkeit entfalten an wollen. Ldder fehlen die Unke

Hand und der rechte Arm bis anf den Annstampf, so dass wur

nicht wissen, welche seiner Attribute der junge Gott trug.

Die Kör]>erfnrmcn, wi'lche Iciih'r tlieilweise diueli die Oxyda-

tion sehr gelitten haben, sind die eines zarten Kuabcu von sehr

Ij Im ßoniicr PrnvinzialTniisi-nin no. 1008. B6be 0,lSi. Nach der

An^abu des Inventars in Köln gefuii4«D.
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aehlankem and zierliehem Bue. Das kiadliche Alter kat derselbe

oUstiiidig hinter sieli ond mit ihm alle weiche fettige Fülle. An-

dererseits hat er «her anch noeh lange nicht die MnskeUoaft des

JOngliii^KHltorH crreiclit.

Dil' liildiin^' des Kros auf dieser AltorsstulV ist ein Merkxei-

cheu lur die Eidsteliungszcit des griechihcheu Unj^iualeä, welches

— wie wir nüiig sagen dttrfeu, da Niemaiid nnsere Brome Ar
einen Amor rtauscher Erfindong halten wird — hier re|n<odacirt

ist. .Toiu- Auflassung' des Eros als schlanken Knalx'u ist die der

Epoche vor Alexander, wahrend Eros uaehher als Kind mit kind-

liehen fetten Foruicn dar^^ostL-llt wird und nur noch in ^laebbildon-

gcu älterer Werke in jener anderen Gestalt erscheint.

Das Haar bat unser Eros yon alloi Seiten nach dem Wirbel

^porgenommen; es ist die Haartracht janger MlUlchen, die dem
f Eros, dem xP^OKÖfHK, der q>iX€? miTonTpa Ka\ ic6firic fotvOtoMora

(Earipide») in der Kunst sehon um die Wende des 5. und 4. .Jnhr-

hundiTt^s zu u eilen ""enfeben ward^), aber mit der spätere lüttder-

bildung natürlich vcrsch\vin<let.

. Wir gewinnen durch unsere Bronze also den Typus einer

Eroortatne dw Zeit yor Alezander, welche ein ganz eigenartiges

Motiv darbot Genaner liest sieh die Epoche noeh durch den Stil

als die de^ I'raxiteles bestimmen. Die zarten schlanken Fonnen,

der seliöne Scliwuni? der Linien, welcher m der ausgebogenen Hfifte,

dem gehobenen Anne und dem geneigten Haupte liegt, die ent-

zückende Anmuth des (ianzeu, welche sich hieraus ergibt, rufen

uns die Werke des Praxiteles selbst m die Erinnerung, welche ja

anch ^e Vorliebe fttr den hoch gehobenen Arm bekunden.

Leider fehlt der rechte Arm unserer Bronae ftst gani. Wir

sehen nur, dass der Oberarm emporgestreckt war; doch dürfen wir

wohl au« dem ganzen Rliythmus der Linien einen Schhiss aiicli ant

die Haltung des Unterarms ziehen. Es ist eiideuchtend, wie un-

gQnstig CS wirken wflrde, wenn derselbe dem linken Anne paralld

emporgehoben wftre und wie schon sieh dag^;ea alles abrnndet,

wenn man denselben sich nach dem Kopfe zu umbiegen Iflsst. Bs

kommt dies hauptsächlich daher, dass die rechte Seite die des

Standbeines ist tuid den Schwer])unkt der Figur enthsllt, weshalb

eine geschlossenere Haltung des rechten Armes gegenüber dem frei

1) Vg^l. K. B. das Silbennudaiilon Gn?.. arch. 187i>, pl. 1'), 2; die at-

tisch« Vaiie Stepbani, Compte rendu 1861, pl. 5, 2.
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heransbcwegtcn liukeu zu eineiu wolilthaeud baiinuniBclicn Abschluase

der Figiir erfoideriieh war.

Die von um so wieda'gewomtene Erontatae pffaxitdiBehen

Chanikters — sie wird uns nicht zuerst durcli diese Bronze be-

kannt. Sic ist ofTi^iihar dicsfllie, welche von Kallistratos in einer

seiner sehwülstif^cii €Kq[>paaei^ als Bronzestatue des Eros von Pra-

xiteie» beschrieben wird. Alle Hauptmotive, welche übrig bleiben,

wenn man die von dem Rhetor bei diesen stüisUscheo Pnmkatfleken

immer angewandten phrasenhaften Ansfllliningen ttber die mit der

Natur wetteifernde Weichheit der Oberfläche, Uber ihre Farbe, über

BUek and Airadnick abzieht, stimmen mit unserer Bronze so sehr

überein, dass ohne Zweifel ein Exemplar des uns in dieser erhalte-

n« n Tx pus die Vorlage ?.\\ Kallistratos Beschrpibnng war. Beide

er^uu/xn sich uuu gegenseitig. Dort heihsl es von der Figur zu''

nftehsti da«8 sie, obwohl anf fester Baris stehend, doch aneh den

Fbtg dnreh die Luft an beherrschen schien. Dies sowie die Phrase

am Schlüsse, dass Praxiteles, der doslialb mit Dädalos verglichen

wird, es dahin p:cbracht habe. das,s sein Eros wirklich die Luft mit

dem Flügel durchschneide, wird erst recht verständlich durch eine

Vorlage wie sie der Typus unserer Statuette bot, wo Eros sich

znm Fhige m erheben im Begriffe ist Es folgt dann die nähere

Beschreibung: das reehte Handgelenk' ist g^en den Sehmtel hin-

gebogen, dasMotir, das wir für den verlorenen Arm unserer Brun/.e

voraussetzen mussten. Der Unke Arm aber ist lioch in die Luft

erhoben himI hält den Rogen: so gewinnen wir das Attril)ut für die

fehlende Iniko liaud der Bronze und damit eine wesentliche Ver-

vollständigung der Figur. In der That war auch kein anderer

Gegenstand hier passend; Krans und Tänie, die alten Hanptattri-

bnto des Ems, dk Praxiteles wahrschfianlieh bd dner anderen Star

tue aneh nocli angewendet hat>), konnten gewiss nieht anf diese

Art gerade cm])orj::cstrcckt werden ; 711 dieser llaltmifr passt nur

die Waffe des Eros, der Bogen, der zu Praxiteleij Zeit nocli kein

abgebrauchtes, sondern ein neues bedeutiuigavolles Attribut war*j,

in welohem man die Macht des Gottes besondran ld>haft ansgcdrHekt

mnpfand. — Die Besehreibnng fllhrt femer ans, dass die euie Htlfte

— wie es an der Bronze der Fall ist — ansgebogen war und der

Sdiwerpnnkt nach dieser Seite fiel. Sie nennt die linke — die

1) Vjrl. in UoscIht's Lex. .1. Mvtli. 1, 1861.

2) VgL ebenda Sp. im 1303 1. Arcb. Anst-iger ItÜK), & itö.
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BroDze zei^, dass e» die rechte war. Wenn mau bedenkt, wie oft

auch in unserer Literatur, un<l /wMr nicht nur iu schrmrednerisehen

Aimftthmnf^en, jkmdern in wis-^t nschartlichen lieacbreibungeu von

KuiiHtwcrkcu recht» und links vertaa»üht werden, m wird mau diese

Differenz nieht alktt böeb ansehUigen und in ibr nur einen leicht

entBeholdbareii Pehler des Rheton Mfaen; jodenfaU« genlgt dieNibe

nicht, die Identität den in der Bronse erhaltenen und des von Kal-

iistratoH bcselirit ln-iK ii Typti«« zn prschHttmi, iiidpin diese anf der

ITpbtTpjnstiiuiiuiiii: aller Hiin|)tiiiuti\ e, namentlich der so charakte-

nütmchcn und ganz vereinzeircn Amibewegung begründet ist. Auch

dM einstige VorbnndeBaebi sweler VArianten des Typin datf num
ans jener Differenz niebt mebücssen. Denn es ist Üar, dasa die

Motive der Anne, die hoch eniporgentrecktc Linke nnd die nm
Kopfe gebogene Rcclite, den Stand der Figur auf ihrem rechten

llfiti«' vcrlaiipMi • riiM' Umkehning wflrde urinatflrlich nnd hUsslich

wirken. — Wils Kallistratos endlich über diu Haare der .Statue

sagt, pa»8t nicht gerade auf die Bronze, widerspricht ihr aber auch

nicht direkt; da es flbrigeits einen gaiut altgemeinen pbtnaenliafttti

Charakter hat, so liat sich der Rbetor in dieser Neitensaehe offen-

bar tiberhaupt nicht um Genauigkeit gekümmert.

Man bat früher — mnl ich selbst ha!)e dem beigestimmt in

Koseher s iicxicon 1, l'MO — einen MarnKUtDrso in Dresden mit

Kallistratos Beschreibung in Be/.ieliinig gebracht. In dieser Statue

mochte ich aber jetkt h(k:bsten» ^en entfernten nnd wesenUiefa

modifleirten Ablcommen des dnreh die Bonner Bronxe vertretenen

ursprünglichen Ty])UK erkennen; wahfseheinlicb aber hat sie gar

keine directc Beziehung zu demselben. Vor allem zeigt nämlich

der Dresdener Toi"so ganz andere Körperfornien als die Bronze

nml alH nie bei Praxiteles vorauKgi^setzt werden dürften: sie haben

jene der späteren Erosbildung eigene kindliche Fülle Per«

ner waren die Arme etwas anders bewegt als an der Bn>nee nnd

der Kopf war nicht nach sdner Beebten nnd etwas abwSrts wie

dort, Honderu sieher nach seiner Linken und wahrscbeinlicb etwa«;

anfwArts gewendet'). Die Ualtnng von Kopf nnd Annen füihrt

1) DUi Abbildung in der Arch. Ztg. 1879, TkT. 14, € gieU «ine nn-

richtifi^ VorDl«Uung von dem Fomictuurakter.

8) En Int noch etn Stttek des HaluM erhalten, welcher di^ su con*

statlren giwtRttet; in der dtirteii Abbildung tut dicü Stüek weggehiMen.
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darauf, dass Eros iiu lk\iJ^rilT ist, den Boi^cu in der Ivichtniii^ nach

seiner Linken in die Höhe abr^aschiessen oder eben dabin abge-

schossen hat. Dies wäre aber ein von KalUstratos Statue und der

Bronze T9lli|f Tersebiedaies Hotir.

KaUiBtratos schreibi die von ilim besebriebene Emtatne dem
Praxiteles zu. Eine willkommene Bcstätigong effiArt diefle Angabe

durch den praxiteliscbcn Charakter unserer Bronze, den wir bereite

hervorpelloben haben. Ohne dic»c Hestiitiiruni; würde ieb dem Khe-

tor hierin nicht fest zu vertrauen wagen. In einer anderen eK<ppa-

(Ttf nimlicb schildert er einen Dionysos Tim Praxitelee, deeeen Ho-

tir ein so triviales und allgemeinas ist, dass eine beliebige gewöhn-

liche Dionysoestatae die Vorlage zu der Besßbreibiing geliefert

haben kann.

Wenn man aber auch KalUstratos Schildemngen Rieberltch

nur mit der äussersten Vorsieht benutzen darf, so ist man doch

neuerdings zu weit gegangen, indem man ihnen jeden Werth ab-

gesproeh^ hat. Wie fiüseh es war, wenn Wolters, Areh. Ztg.

1885, S. 97 behauptete, dem Eros des Eallistratos liege „ein kla-

res Motiv" gar nicht zu Grunde und er sei „enhveder erfunden

oder auf eine kflmmerliche TCcimtniss liin ansprpschraflckf", dass haben

wir durch den Naohweis der Bonner Bron/.e jireleriit. .Afan traut

diesem Sophisten wahrUcb viel zu viel zu, wenn man glaubt, er

bitte sieh wiridiehe kflnstierisehe Motive frei ansgesonnen. Das

gta^ ja weit Uber sdne Ffthigkeiten. Und wosn sollte er das thnn,

er, der in einer Welt lebte, die vfHi Statuen dicht angefüllt war?
Gerade der Umstand, dass unter seinen iKtpp&an^ einige sind,

welche so gut wie ^nr keine bcRtimmten kilnstlerischcn Motive

schildern, sondern sieb lediglich in allf;eaieinen IMirasen über be-

kannte statuarische Themen bewegen [yvio der Kcnt^iur uml der

Adücpios) beweist, wie mager die Phantasie des Sephisten in die»

ser Riehtnng war, wie fem ihm die FAhigkdt lag Motive zn erfin-

den. So weiss er dcmi auch von dem Menmon, dessen Statue im

fernen Aethiopien er auf Grund der bekannten Fabel ihres wunder-

baren Tönens zu besebreiben unternimmt, dnreliaus par nichts Be-

stimmtes, keine 8pur eine!} kunällcnschen Motivcs zu berichten.

Wo immer er dagegen in letzterer Beziehung bestimmte Angaben

Buuiit, da stehen sie mit der ins erhaltoran antiken Kanst im Ein-

Herr Dr. PanfHnrrm&nn hatte die Freundllehkett die Statue ffir mich
neu zu nntersuclicn und mir eine Plioto<^raphifl derselben xn schicken.

4iJub, d. V«r. T. AltartbBlV. iia RiMinl. UXXXX. Ö
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4y Der Ramorgang in KOIn.

Von

Mm Kerts.

Köln am Rhein! Wer kennt sie nicht, die altehrwOrdigc

Stadt, die, in mächtigem, malerischem Halbbogpn am linken Ufer

des Rheinßtroincs frolcisrcn. weit hinansschaut in die nicderrhcinische

Tiefebene! Wen ergreitt es nicht eigenlhihulich, wenn er den Na-

men der ulton „CSolonu Agrippineniis'^ fOrt, mag er sie nun an»

eigner Atwfthiwnmg krainen, oder ans den Blftttem dw Oeichielite.

Fast zwei Jahrtansende steht sie; ihr Fandament wnrzelt in klasi^

scher Zeit, die Stürme des Mittelalters brachen sich an ihren Mauern,

und erhobeneu HaupteK seliaiit sie in die neue Zeit, sie, die treue

und starke Tochter des mächtigen deutschen Reiches. Dem Phönix

gleidi hak sie Rieh unter unMm Angen verjttngt, hat gewonnen an

KSrperkraft nnd SebOnlid^ und steht nnn da, wie die stai^ Eiehe,

die weitihon ihre schattigen Aeste anastreokt nnd in ihrem Schatten

aassamhen einlädt.

Die nlton Mauern des Afittelaltcrs, die die Rmst des Stadt-

körpers so eiij^'c schnürten, sind fjefallen, nnd friseh aiifathmend,

sangt Köln neue Lehcualutt ein. Palai^t reibt sich au i'aiast auf

dem lireiten Gflrtel der Ringstrasse, der sich sanft nnd gefiUUg um
die Kadt vom Rheine zum Rteine zidit. ünd es weht der frische

Hauch des neuen Köln auch das alte an, mahnend nnd fordernd,

nicht znrüekznbleiben hinter (U'iii Fort^^chri(t der Neuzeit, und dem

staunenden Anf?c bietet ein neuer Anblick .sieb dar. Die Altstadt

hörte den Mahnruf, nnd ein Prachtbau nach dem andern entwächst

dem alten Boden.

So wetteifeni Altstadt nnd Nenstadt KObt in der Schdaheit

ihrer PriTatbanten; aber anch die (tlfentliehen Listitttte regen sieh.

Znnftchst in dem Bebanungsplane der Neustadt Gottes nicht Ter-

^c«i»cn worden: auf schönen Plätzen werden doTuniu bst Gotteshaujicr

sich erheben, würdig dem erhabenen Zwecke^ dem sie dienen, war-
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dig aoch den alteu Kireheubaateu des Mittelalters, «lie der Stadt

den stolzen Namen des .n(»rdiseben Rotn'^ eintragen. So sehen

wir alle Stände und Gewerl)e, des alten Köln wie des nencn, in

regem Wetteifer begriffen, wieder wahr zu macben den alten Spruch:

,Köllen eine krovn

.Boven allen »tedten schoini"

Von Denkmälern der Römerzeit, welche der Boden neuerdings

wieder bei Anlage der Neustadt in grosser Menge liefert, bat die

Ober der Erde stehende Stadt nichts Bemerkenswertbes anfzuweisen.

Von einem grossartigen unterirdischen römischen Bauwerke, das

bereits in diesen JahrbQehem*) von L. Schwürbel geschildert

worden ist, der auch tiber die Entdeckung dieses ursprünglich als

Kanal betrachteten Ganges Nachricht gibt tm<l jene Beschreibung

durch einen Simationsplan erläutert, theilt Schwörbel einen Be-

richt des Stadtbaameisters Weyer an den Oberbargenneister Qber

den im Jahre 1830 entdeckten Kanal mit. Darin ü^t gesagt: .Der

Kanal ist im Lichten 3' 9 breit und T' 9 hoch, also geräumig genug,

dass 2 Mann neben einander dnnrhgehen können.' Wir können

hinzufügen, dass auch ein Reiter, der sein Pferd fÄhrt hindurch-

gehen konnte. Weyer liess den Kanal, der bis beinahe unter den

Schlnss des Gewölbes mit Lett, Flnsssand, Kies lud Bauschutt an-

gefüllt war. auf eine Länge von 40' reinigen. Später war er, wie

Archivar Fuchs berichtet, bis auf eine Länge von 462" anfgeräiunt.

Schwörbel sagt, dass der Gang unterhalb des Hauses Kleine Bu-

dengasse No. 3 durch Schuttmassen versperrt und nach Unter Gold-

schmied hin durch eine moderne Ziegelmaner geschlossen sei. Er

ftlhrt die Mittheilimg des Herrn Jnstixrathes Schenk an. dass oben

im Gewölbe in bestimmten Zwischenräumen viereckige Luft- oder

Lichtschachte angebracht seien. Auch schliesst er, dass der Gang

wahrscheinlich zu Vertheidigtmgszwecken gedient habe. Die Hö*-

ren Proff. Klein und Schaaffhausen, welche den Gang im Som-

mer IN*?' besichtigten, schlössen sich dieser .\nsicht an. Spuren

bewegten Wassers sind nicht vorhanden; sie würden nicht fehlen,

wenn derselbe längere Zeit als Kanal t'Ür den Abänss eines Was-

sers gedient hätte. Statten wir dem .Römergaug", zu dem man

in der Restauration .Im Römer", Unter Gt>ldschniied No. 48 gelegen,

jetzt auf bequemer Treppe hinabsteigt, einen Besuch ab. Welch'

1) Rhein. Jahrb. LXXXH 1886, S. 15.
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ein Aublic k, wenn der von vielen nnsflainmcn erleuchtete Börner»

gao^ tief unter der Erde vor unsern Blicken sich antthut!

Das Hans „Im Rümer" bildet die nordöstliche Ecke des von

den StrMsea Kleine Bndengaaee und Unter Ooldschmied gebildeten

KreiuswegB. Siebenzehn Treppenstufen etdgt man znerst himtb und

gdangt zn der im Souterrain gelcg-eneu Küche des Reetanrants,

weitere nelit Stufen führen in einen kleinen R;inm, von wo ans

eine eiserne Wendeltreppe von sechsnndzwanzig Stuten uns auf den

Boden des Römergauges bringt. Das am Eingang der Wendeltreppe

angebraebte Sehild besagt:

^ROmergang, SSO Fun lang, 30 Fnss nnter dem Strasaenpflaster*^

Eine Länge von .^oO Fuaa wird der Römergang wohl haben,

soweit er hier frciliegt; wir masscn von der Wendeltreppe bis zum

westlichen zngemanerton Ende 96 m = ^(Jö.hH Fuss, während von

der Wendeltreppe nach Osten auch noch eine Strecke des Ganges

frei ist.

Der Bau ist sob Tnffqnadem emehtet. SehwOrbel bemerkt,

dasB ein Theil des Materialea m andern Zwecken selum benatsfc

gewesen zu sein scheint, indem viele Quadern mit einer dnreblan-

fenden Rinne versehen sind, welche mit kleinen TutTsteinen ausge-

füllt ist, um die Traj^^tahiirkeit der Steine nicht zu beeintrnehtig'en.

Was die Hölic des Ganges zunächst betriö't, so beträgt dieselbe an

der Wendeltreppe, also am OitüdMo Anfang im OewOlbesebeitel

2.40«, nach Sehwdrbel 2.46 m, wftbrend sie am weatliehen Ende,

in der Nähe der Hoehstrasse, nur noch 2.10 m beträgt. An der

Sohle ist die Breite anfänglich 1.12 m, am Gewülbeanfang 1.22;

dagegen beträgt sie am westlichen Ende sowohl au der Snhle wie

am Gewolbeanfang 1.22 m, nach Sehwörbel 1.20 m. Dm Ge-

wölbe selbst, Imlbkreislurmig, ist im Scheitel 0.60 m stark und

besteht ans sieben TnAteinschichten. Die SeUnsssteinsehicht ist

an der innern GewMbefliehe 15 bis 23 em Iweit; die ttbrigen Ge-

W5lbe8chiehten, 3 rechts und 3 Unks von der Schlussschicht, haben

dagegen an <\"r innern Genölln-flüelie 'm-^ 28 eni r?rcite. Die

Aussenseiten (ter Gewölbesteino sind tiachbogig gciuljcitet, so dass

die Begrenzung des gesammten Mauerwerks im Querschnitt einem

Viereck entspricht, dessen obere Seite eine BogenUnie ist bei ea.

3.35 bis 3.50 m Breite, 2.20 seitlicher nnd 3.50 m Höhe in der

Mitte. Die Lagerihgen der einzeben GewOlbesteine sind sehr

sehwaeh; daher sind jedenfalls die anfiunanderUegendcn Steinfiftchen
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sehr eben uud glcichuiäMüig gearbeitet. Die Ciewülbe«teinc bulbt>t

fliiid 50—75 em lang. Die beiden Widerlagamaaeni nnd am untem

Ende des Ganges 1.77 m hoeh, am oberen Ende nur 1.54 m. 8ie

beHtehen aas fünf bezw. vier horiz<;ntaK'!i Tuffsteinschiebten von

26 bis 40 ein DicliC mit ;]—4 ein dicken Mörtelt'ii|;cn. Die einzel-

nen Steine liabcn eine Liinge von 00 bis 120 cni, sind stellenweise

auch noch länger, sogar 1,5U m laug, die Stossfogeu sind tiberall

3—4 cm breit. Waa die Stiake der beiden Wideriagsmanem be-

trifft, so betrBgt dieselbe, wie an einer dnrebbroehenen Stelle in

der Nähe der Wendeltreppe gemessen werden kann, 1.12 m. Die

Sohle des Ganges cndlicli besteht ans einzelnen, verbandmässig zn-

Saninicngcfti^^ten Tuffsteinciuadem von ca. 40 cm Dicke und ver-

schiedenen Länf::en nnd Breiten. 8ie hat hei der oben angegebe-

neu Lüugc vou DG m nach der Hocbstratüjc zu eine Steigung von

0.74 m. Die Tiefe des Ganges nntor dem StraBsenpiaster derGroe-

sen Bndengawe and awar da wo der Lnftaehaeht sich befindet^ be-

trftgt gemin 0.4 m, so dass die auf dem Plakate be/.ciehncte Tiefe

von 30 Fuss fast genau angegeben iHt. Da die Höhe der Grossen

BudcngaKsc an Unter Goldschmied tlber dem Kölner l'egel 16.5 m
beträgt, so liegt also die Gangsohle 7.1 m Uber dem Köbier Pegel.

Diese Hohe stimmt aneh flberein mit der von Herrn Banm^tektor

Stenernagel gemachten Angabe. Die hior abgebildeten swd
Qner* nnd Längsschnitte des Kömcrgangs sowie der Lageplan nach

eigenen Aufnahmen, geben ein an.sehaulichcs Bild des ans mächtigen

Quadern hergestellten Bauwerks, dessen vortreft'licbc Erhaltung fttr

die Dauerhaftigkeit des dazu verwendeten Materialcs spricht.

Die IJichtuiit,' des Ktimcrganges geht von Osten nach Westen,

äein östlicher Auläug ist am Kheiu d. b. an der alten Ufermauer

Querschnitt bei A. LUngcnschnitt.
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dw Stromea, elwa am Haue BArgentruse^Eeke Altermarkt So
iBt man bei der Erbannng der Hftmer Kleine Bodengasae No. 11

und No. IIA vor etwa vier Jahren beim Ausheben der Fimda>

mentgmbcn anf «las Mauerwerk des Römerganges gestosscn, und

ebenso ist im Frühling des Jahres 1889 beim Anfertigen des Stras-

senkanals in der Bilrgerstrasse der Kömergaug ca. 1 m nnter der

KanalBoblc gefoudcu worden, and zwar da, wo die Kleine Baden-

gaaee dmnttndet. Herr Höhrath, der bei den Kamlarbeiten be*

•diftftigt war» hat das GewOlbe des BSmogangee freilege iMsen

and einen genauen Lageplan angefertigt In einem Berichte des

Herrn Metz p-cr an den Haninspcktor Steucmaf^el hcisst es: „Bei

Kanalisirung der iJür^'cr.strasse an der Kreuzung der Kl. liudengasse

ist ein rrobcluch gcmaciit worden. Wir tüud dabei in einer Tiefe

OD 3.70 m anter Tenata anf Manerweric gestossen; eine eingehende

Untenmehnng konnte damals aas teehnisdien OrOnden nieht vorge-

nommen werden. Wenn das anfgcfnndeuc Mauerwerk dos QewOlbe

des alten Römerkanals war, so ergibt sich aus der Ul)erein8timmen-

deu Ticfenla^'c, diiss das alte Rönierkanalstück der Budcngassc in

glcichmääsigcm Getälle und in gerader Richtung sich bis zur

Stdle des aufgefundenen Gewfflbemaaerwerks erstreckt". Das Probe-

loeh ist nach dem von Herrn Stitbbeo gttttgst ndtgetheilten Sitnar

tionsplaa von dem zugemauerten Ende des Bflmergangs unter Kl.

Bndengasse 9 ca. 43.0 ra entfernt. Der Römergang liegt nicht ge-

nau in der Richtung der Badengasse, sondern er schneidet anfang-

Querwihnitt bei B. Llogeniehnitl.

lieh die Kleine Budengasse, erstreckt sich unter den iiausem der
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4 I

—N.

NonlRcitc licr, kreuzt die Strasse Uuter Goldsehiiiied und gebt unter

den HäURom der Südseite der Grossen Budengasse weiter. Daher er-

klärt nich auch die starke Einsen- j

kun;; des Gewülbes, die an einer

Stelle des Ganges vorhanden

ist, and jedenfalls von dem

Dnick herrührt, den die daranf

stehenden Gebäude in der Gros-

sen Bndengasse verursachen.

Als im Jahre 1890 das Hans

Gr. Bndengassc 2 abgebrochen

ward , wurde hei der Fundi-

rung des Neubaues im Septem-

ber d. J. 3*/, m hinter der Ban-

fluchtlinie das Gewölbe des Rö-

merganges durchbrochen und

ein starker Pfeiler in dem Gange

aufgemanert. Wo aber endet der

Gang? Diese F>age wird wohl

noch offen bleiben müssen ; denn

wie weit derGang Ui)er die Hoch-

strasse hinaus nach Westen weiter

geführt ist, das ist noch nicht

festgestellt worden, da es noch

nicht gelungen ist, im Zuge der

neuen Ludwigstrassc Spuren des

Rr>merganges ausfindig zu ma-

chen. Beim Kanalbau in der

Hochstrasse ist man mit dem

Mauenverk des Römerganges

nicht in Berührung gekommen.

Das hat nun zwar seinen Grund

darin, dass der dortige Kanal

nicht tiefer als ca. 4.50 m unter

dem Strassenpflaster liegt, wäh-

rend der Scheitel des Römer-

ganges mindestens G.TO m unter

dem Pflaster liegt. Sehr zu wün-

schen wäre es, (die Kosten wUr-

r

•o

p
s
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deo keine alixugrosseu sein) wenn die weitere FortfUlunu^ des

Ganges nach Westen fcstj^^estellt werden kömte. Im Pabliknm Bind

darOber xwei AnBiebten: die eine Dmunt an, dais der Catag bis zor

Minoritenkinlic am MsBenm gefllhrt, wo die römist-he Präfektor

gestanden habe; die andere lässt ihn noch weiter <;c\wn und zwar

bis zum alten Ehrenthor. Endlicli mdsscn wir ikh Ii die Frage zu

heant^vorten snclieu: „Wozu hat der Rümergaiig gedient?" Es ist

dies allerdings eine Frage, Uber welche wir bis heute nur Mnth-

ma8mDige& haben können nnd die vieSleioht erat dann mit BeeUmmt-

beit beantwortet werden kann, warn der Gang in seiner ganzen

Ausdehnung bekannt int. Das aber i^t Rehon heute BO eagen, daas

er Als ^KanaP, al!<o zur Kc^ccluiifr (lc< "\V.i->( r ihflusses nicht bcnntxt

worden ist. Die (|uadratist'hen Oeffuungeu von ca. ü.öu m Seite,

weiche früher in der Gangsohle in Abständen von ca. 5.0 m vorhan-

den wann nnd dmdi den EigentbAmer den Hanaes „Im Börner",

Herrn Waxweiltf, in den Jahrai 1886 nnd 1887 mgeplatlet wor>

den Bind, baben wabreebeinlich den Zwedc geliabt, daa Ton der

Bbeinaeite her eingetretene Wasser rasch verschlingen zu lassen.

Die Feuchtigkeit des Fussbodens könnte vielleicht unserer Ansicht

widersprechen; docii diese rührt, ganz nbireselieii von RohrbrUchen

und dergleichen, gewiss auch noch von audurcn Umständen her,

denn der Gang, soweit er beluant nnd firei liegt» M in der nene-

ren Zeit sn gar Vielem Iwnntzt worden. Weleher alte Kftlner er-

innert sich nicht, zur Zeit tN man noch keine Eis- und Rierkeller

kannte, des freudifren Krei,j;nisses, wenn der Bierbrauer Sehorn in

der Grossen Budengai^se den Anstich seines Lagerbiers bekaimt ^'abV

Der Römergang war es, den der praktische Bierbrauer zur Unter-

bringung seiner Lagcrfösser benutzte und so das herrlichste Nass

dem durstenden Bürger apendm konnte.

Wosn aber, wenn nieht alB Kanal, bat d«m der Gang ge-

dient? Da müssen wir antworten: sehr wahiBcbeinlieh zu militlri-

sehen Zweeken. Welcher Art aber dief5C waren, läKst sich brüte

nicht mehr feststellen. Jedenfalls aber ist der Gang nur zum Dnreh-

gehen benutzt worden und nicht zum Durciifahren; denn es sind

nirgendwo Sporen von Eindrucken der Radachaen vorbanden, die

doch flonat in dem wmchen TnUbtem liätten entateben mflBMn. Die

einzelnen schadhaiten Stellen in den Widerlagsmanem hat Herr

Waxweiler vor ^nigen Jaluen aoBbeflseni bunen; er vereicbert om^
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da»» die Tuffsteine hinter der 10 bis 15 em starken Ziegelstein-

Ansbesserong noch sehr fest seien.

Soviel sei über diesen Gang gesagt, der ohne Zweifel aas

römischer Zeit stammt, und noch heute, nach fast 2000 Jahren, in

seiner ganzen Dauerhaftigkeit und Schönheit uns entgegentritt, ein

nnterirdisches, würdiges Denkmal der zähen Arbeitskraft des römi-

Bchcn Volkes.

Der Vorstand de« Vereins von Alterthnmsfreunden hatte Herrn

Stadtbanrath Stübben beauftragt, das Profil des Römergangs un-

ter der Grossen und Kleinen Hudengasse an 8 verschiedenen Stellen

aufnehmen zu lassen, was durch Herrn Architekten H. Olef im Juni

1890 geschehen ist. Der erste Durchschnitt an der Einsteigetreppe

unter dem Wirthshauise „Im Römer" an der Ecke der Kleinen Buden-

gasse und Unter Goldschmied zeigt folgende Maasse: Höhe des

Ganges 2.42, obere Breite am Beginn der Wölbung 1.24, Breite an

der Sohle 1,15, Dicke der Gewölbedecke in der Mitte O.GO, die des

Bodens 0.40, Stärke <lcr Scitenwände 1.20 m. Der zweite Durch-

schnitt ist gemessen 50 m weiter, von Unter Goldschmied west-

lich nach der Hochstrassc. Hier ist der Gang 1.84 m hoch, oben

1.22, unten an der Sohle 1,17 breit, die Gewölbedecke ist 0.60,

der Boden 0.40 m dick, die Seitenwäudc sind 1 .20 m stark. Der

dritte Durchschnitt, 96 m von Unter Goldschmied westlich nach

der HochstrasHC, an dem zugemauerten Ende des Ganges gemessen,

ergab eine Höhe von 2.10 m, eine obere Breite von 1.22, eine un-

tere von 1.22, die Gewölbedecke war in der Mitte 0.60, der Boden

0.40, die Scitenwände 1.20 m stark. Man war früher der Meinung,

der Gang sei dachförmig mit einer sogenannten Gratlinie in der

Mitte abgedeckt. Ich fand eine solche nicht. Nach Mittheilung

des Herni H(»lirath, der eine genaue Aufnahme des Ganggewölbes

in der Bürgerstrasse gemacht hat, ist die Rückenflächc des Gewöl-

bes abgerundet. Von einer Abdeckungsschicht hat auch er nichts

bemerkt. Er gibt an, dass <lic zwischen den kürzeren Gewölbe-

quadern und den breiteren Seitenmauem des Ganges entstandenen

äusseren Zwickel mit kleinen Steinen fest und dicht ausgemauert

waren. Ob an allen Stellen auf diese Weise das Gewölbe binter-

mauert ist, bleibt ungewiss.

Wegen der ausschliesslichen Verwendung des Tuffsteins zur

Errichtung dieses Bauwerks glaubt Professor Schaaffhausen, dass

dasselbe der Mitte oder zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach
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Ohr. ngcsehiiebai weiden kOmie. Et eebreibt: „Pur «ndere BO-

merliftiiieii am drasem Material ist durch L^oantempel oder Hflaz*

fände eine solche Zeitbestimmung möglich gewesen. Noch vor 25

Jahren wurde die Behauptung anfgesiellt, dass die Römer den Tnff

ans dem Netto- und ßrohlthal wohl ku Grahsärgcn und Aitftren,

aber niemals zu Bauwerken gebraucht hätten. Geh. Rath vou

Dechen') hat das Irrige dieser Annahme durch Anflihnaig lahl-

reieher ROmerbaaten a» Mittel- nnd Niederrhein naehgeirieRen. Das
ritmiflche C:\sfruni von Niederbiber bei Neuwied wie das TOn Bonn

waren ans TutTsteinquadem gebaut, sie wurden an verpchicdcnco

römischen iMaiurn zwischen Engelds niul Mfllilhofen iiaelif;eu iccen,

die Villen von Allenz und Walldorf waren daraus erbaut. l>a.s.soibc

Material fand sich beim guten Mann in der Nähe von Weissen-

tbnrm, an den rOnusehen Manem bei der Kirche St. Maria im

Capitol m Köln sowie an der römischen Wasserimtnng im Klilner

Dom, an dem 1843 entdeckten Columbarinm m. Weiden, auf dem
Droste-Ilillslioffsehen Gmndsfiuk in Bonn, wie anf dem des H.

Theod. äühaaffbanscn au der Coblenzerstrasse daselbst, aber auch

am Niederrhein bei Calcar, in Castra vetora und in der Colonia

Tn^ana toh Xanten; an dok h&äm letzten Qrtai kommt Tuffstein'

manerwerk zngleieh mit Zi^iebteinhan vor, der erst in spftterer

Zeit grossere Verwendung fand. Dechen führt im (er den Tuff-

steinbanten auch den Römergang an, den er als Kanal bezeichnet.

Man darf vcrmuthcn, dass zahlreiche Kirchen des Mittelalter in

nnsem Rheiugegcnden aus l'iifV(}uadem römischer Ruinen erriclitet

worden sind, von deiicu sich deshalb oft so wenig tlber der Erde

erhalten hat. Dieses vortrefliiehe nnd danerhafte Banmaterial konnte

immer wieder nene Verwendung finden. Von Erzbischof Bnmo
wird boriehtet, dass CT die Reste der Constantin's Brücke zu "EJSbk

habe abtragen lassen, um drimn^ die Kirche Rt. Pantaleon zu bauen,

deren ülteste Theile thatsüeiilich aus Tuffstein besteben. Es ist

möglich, dass die Tufi'quadcm des römischen Castrums in Bonn

nun Bau der 8i Ifortinskirehe sowohl, wie m der Ton Conrad

on Hochstaden erbauten Befestigung dieser Stadt beautxt worden

sind. Der Thurm den leisten uoch erhaltenen Stemthores in Bonn

besteht aus Tuffquadcm, aus denen auch wohl die ll?)rigen Stadt-

thore bestanden haben. Sind doch in älmlicher Weise in Napoleo-

1) Rhein. Jahrb. XXXVIU 1066, S. 14.
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nisüher Zeit die Tracbytquaderu der Kirche von Heisterbaeh nach

Wesel verschifft worden, wo sie zum Ban des Rhein und Maas ver-

bindenden Nordkanals hätten Venvendung finden sollen."

Alle Alterthimisfreunde müssen wünschen, dass für die Erhal-

tung des hier beschriebenen bemerkenswerthen und einzigen Bau-

denkmals der Römerzeit in Köln die städtische Behörde die erforder-

lichen Massregeln trifft und auch die gewiss nicht grossen Geld-

mittel bewilligt zu einem Versuche, den weiteren Verlauf des Rö-

merganges frei zu legen.
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5. Die westfttlisohen Oomkirchen.

Von

J. B. Nordkoff.

m. Der Dom sd Minden.

Die WeeeiBtadt am ,Thore Weetfatei»** war in Voneiten an

gOiiBtiger Lage und wdtventwdgtem Verkehre den grOsaten PUtien

Saebaena ebenbflrtig und jedem Punkte im Norden Westfalens Uber-

lejrcn. Neben ihrem nnversieglichen Strome liefen ihr bereits in

Ur/eiten, was mancherlei Fmulr der üm^e^rcnd braten p^en von allen

Seiten Handels- und Verkclirswege zu und gleich im Anfange des

s&cbsiscben Cbristcnthnms stiebt Minden als gelegener und bekannter

Punkt ebeoao mächtig henm% wie in Landesmitte daa Yolkreiehe

Soest, obacbon diea noeh mehr Sparen einer nneititlelien Gnltor

kennt'); dort weilten Könige und Landcsgrossc mit Vorlieiie.

Unter Karl d. f?r. tritt 7Tii>;i<>list als Misiioimstütte

mit ciiieiii weit über die Uätgreiize Westt'aleus sebueideudeu Wir-

kongskrcisti hervor, sodann und woU kaum lange nach dem J. 80ö*)

ala Sitz^ einea Biaehofts, deaaen Sprengel jenatita der Wowr, in

1) Vgl. meine Selurlftt Das WMtfideR*L«n4 nnd die nrgeseUehtl.

iknthropnioicie. Münster 1890, S. 2G (ß. . Münst«r) 37, 42, 43, 45^ 46, 49).

2) Cfitif. I^uodolfi Amiales Fuldenses ad an. 852 i'nMon. Germ.Hlstor.

I, 3€ä: (Luilowicus rex) igitur in loco, qm appcllatur Mimida super om-

nem . . . Vtawgim . . . habito graeraU conveutn tarn cansas popnll ad

8« perlatafi iusto absnlvit cTaminp, quam ad «e pertinent«s possessioneN

iuridicorum gentiä decroto recepit. Vgl. Erhard, Beg. Uistor. Weutpliali&e

I, Nr. 40C>. Das oehon im 7. Jahrhundert anflavchende Hiiieden (Laeombtotla

Archiv f. Gesch. des Niederrhcins II, 58, G3} ist jedoch Menden.

8) VgL mein Westfalen-Land S. 18, 28, 37, 41, 42 (8. v. Sclmeider)

und Hislor. Jahrimch 1890, 8. 898fr.

4i H. Böttger, Die Einführung de» Christentbmiw in Sachsen, 1869

a 47. WestfU. Urk.«Baeh. SiijiplemeDt Nr. 136, 167.
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Niedersachscn, einen bcträcbtlicbern Umfang hatte, als diesseits in

Westfalen'); denn wie später die Arcliidiaeonatc häufig Ober die

volksthümlichcn (Jaubezirke*), griffen in Sachsen und anderswo die

Bistbümer häufig Uber die Völker- und Stanimesscbeiden hinaus und

hier begegnete die Gründung des liisthnms wohl noch kaum einer

ethnographischen Scheide von Westfalen und Sachsen, wie sie sich

später ausgebildet zeigt').

Trotz der Grösse des Sprengeis gibt ans die Bischofsstadt im

ersten Jahrtausende wenig andere Lebenszeichen einer Bau- und

Kunsthätigkeit, als dass Helmward 952 seinem vielleicht aus einem

Brande von 947*) wiedererbauten Dome**) die Weihe gab") und zwar

zu Ehren des h. Laurentius, Alexander und des jetzigen Patrons^)

Gorgonius. Es handelte sich unstreitig^) um eine Basilika, und, da

der nächste Dombau, von dem wir hören werden, ein Restanrations-

bau und für damals in wenig Jahren zu Ende geführt war, so mag
dies unter Benutzung älterer Bantheile geschehen sein. Desnnge-

achtet hat bis heute vom Hclmwardschcn Dome wohl nichts den

Wechsel der Zeiten Uberdauert, oder es müssten sich von ihm noch

Reste unter dem jetzigen Domchore oder vielmehr in der einstigen

Krypta wiederfinden. Bis dahin möchte als älteste Probe hiesiger

Steinhauerei ein 1887 auf dem kleinen Domhofe ausgegrabener

Steinsarkophag mit Deckel anzusehen sein; denn ob auch in

1) Vgl. Hölscher'» Karte in der (WestfUl.) Zoitechr. f. Gesch. und Alter-

thuniKkniide (1877) XXXV.
2) Vgl. meine Schrift : Ilaiis, Hof, Mnrk und Gemeinde in Nordwest-

falen, 1889, .S. 27. Th. Rcismann in der \V«'HtfHl. Zeitschr. 47 I, 45.

3) G. Waitz, Deutsche VertassungsgcHch. V, 173 f. \V. U.-B. Supplcm.

Nr. 303.

4) Vgl. Erhard Reg. H. W. I, Nr. 5ß3 u. E. F. Moyer in Schmidfs

Zeitschrift für Geuchichte IX, 250.

5) Die romantischen Sagen über die Vcrlpgung des ersten Domes
in dn« Schloss Wittekinds mid des-scn Bekehrung bei Calvör, Heidnische

und cliristl. Niedersachen, 1714, S. 203, 205.

6) Erhard, Reg. H. W. I, 574.

7) Anfangs war es der h. Petrus (H. Kampschulte, WestfJlI. Kirchen-

Patrocinien, 1867, S. 127); doch fand die Tran.slation der Reliquien des

h. Grogoniu» hierher jedenfalls frühzeitig nach der Gründung des Bis-

thums statt. Moyer a. O. IX, 254.

8) Vgl. die bezüglich«'u Bemerkungen über den Dom zu Paderborn

in den (Bonner) Jahrbücheni des Vereins von Alterthumsfreiuidcn U. 89,

S. 165.
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der Gesammtform noch den altcu Einbüuuicu gleich'), knüptlt er dock

mit den Btdgenden Mmumod zn Häupten «n die dufaehea LeichciF

flteiiie des 11.Jahrhmid^*), und da das yw^vbA^ Kopfloeli ebenao

den Sarkophagen Bernward 8 von HildesheiiD (1022)^) und des hiesi-

gen Biachofa Bnino ff 1055)') eignet und das Steinraatcrial sellist

ein entwickelteres Handwerk voraussetzt, so sclieint das Altcrtliuiu

nicht über die erste Hälfte des 11. Jahrbaudert« zurückzudatieren.

ba nenen JilurtMinade gelten eneh, atehetlieli xnnichst ange-

regt veo Meiiiwork'e SelU^iAtiigeam Padwboni, derWeeentadt aehOiie

Knnstbestrebnngen und mehrere Stiftungen auf, welch' letztere den

kleinen wie den monumentalen KUnBten die nachhaltigsten Impulse

gaben — ro namentlich nächst der Klosterkirche der h. Maria 1000 •'•)

die Stiitskirehe der HH. Martinus nnd Ulrich 1009^), unter dem
tichaffeuüfruLeu Bischöfe Sigebert (1022—1036) Kirchengeräthe von

Metall mid nenn herrliehe Btteher mit HmiatOren vmA Prachthinden^),

1) L. Lindenscbmit, Uandb. der deutschen Altcrthümer I, 98 ff. Lau-
dois und yormami fan AkUy für Aiithropolo<^ie XXVII, 839. Die Ein-

blnnc BclbHt crsehdnen hiernach noch ]t\jv^c von den Christen bemttet
2) z. B. des Bischof« Herman I (t 1042) in der Liebfraiionkircho

zn Milnster. Organ f. christl. Kunst (18G8) XVIII, 127 — selbst noch des

Osnabrtieker Bischofs Gotschalk (f 1119) zu Iburg bpi W. Uithoff, Knost-

deakmale und Alterthünicr im TTainio\trHchfn VI, Taf. V.

3) St. Beisscl in den Stimmen aus Maria-Laach XXXVIII, 361.

4> AiufBltrUcfa bescltrieben b« Henn. de Lerbecke, Chronleon epiflcop.

Ifindense ap. LoiLnit. SS. ror. Brunwicens. TT, 171.

5) Erhard, Reg. I Nr. 701. Vgl. Chronleon opi»copor. Mindens, apud
Plftorfnin, S8. rer. Oerm. p. 7S6.

6) W. U.-B. Sappl. Nr. 616; dagegen hcisst es im Decerptum ex an-

nallbns vctiistisMindensibus ap.Hfiroiibcrgr (— Storch), Monum. histor. atihtic

inedita 175b 1, 16ä: Canonici ex Angnri (£ngem} translati in Miudam ad

& Martiiii • • •

7) So vermuthlich oin nach zu Minden bcfindlidu's Ph^nnrium mit

dem Juramentenbuclie der Domofflcianten, gebiwdcn in grünem Sammet,
der Torderdediel belegt mit vergoldetem Silber, an den Bliideni mfi Ch
selirungen WtA Edelsteinen und mitten mit einer Elfenbeinsculptur, welche

in lebendiger Weis© die Himmelfahrt Christi vorstellt; — unter den aus-

wärtigen ein über sacramentorum in kl. zu Berlin (K5nigl. Bibliothek):

den Deekel schmücken die vier Evangelisten ans Elfenbein, den Text zwei

Miniaturen auf Goldgrund; eine d.ivon e nthält die Kreuzigung mit grünem
Kreuze und schlanken, doch nicht unedeln Figuren. VgL Lerbecke a. O.

169^170. Ehnelbesehreiliiuig h«i Bethmamt im Areh. f. aeU. deataebe

QeBChicht^knn 1r V'M SM E. Dümler im Anzeiger f. Kunde deutsch. Vor-

«ott XXIll, 2Ö9 und in meiner Abbaudluug: Weatlki. Zeitschr. 89, 1, 168.
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sodann die Klosterkirche des h. Manritins auf dem Werder 1042,

wohl noch früher die Markkirche de« h. Johuunes des Täufers'),

etwas später die Siraeonskirche *j — also his zur Mitte des Jahr-

hunderts alle grösseren Gotteshäuser, ausgenommen jenes des h. Evan-

gelisten Johannes') (12U6) und das Stift des h. Paulus (12.-JÜ).

Kur/ nach der Mitte vereinte sich die bisher geübte Bauthä-

tigkeit auf die Domkirche — diese wurde 1062 mit fast allen

Zierden, Weihestücken und Kcii(|uicn von einer allgemeinen Feuers-

brunst hingerafft und unter dem Bisehofe Eilbert (1055— 1080) wieder

hergestellt*). Wie einzelne Kleinodien*^), mOgen im Brande auch

gewisse Hauthcilc erhalten und im Neubauc wieder verwerthet

sein. Dahin gehOrt jedenfalls mit sehr beträchtlichen Resten die

ursprüngliche Krypta.

Eine Krypta von späteren Anschauungen verkannt, steckt

unter dem heutigen Domchore, wie das schon dessen Hochlage*)

und die vermauerten Oeffnungen der Nordwand verrathen. Noch

gegen Ende des 15. Jahrhunderts war sie zugänglich und trotz

aller Entstellung in einem Zustande, der eine „Reconciliati<m" mit

der Kirche nicht ausznschliessen schien. Die damals heiTschcndc

1) St. A. Würdtwpin, Subsidia diplomatica (177.^) VI, Nr. 98. Cliro-

nicon Mindrnfic npud Meibom SS. rer. Gcrni. I, 563. Urber Bestimiimiig

und Patronat vgl. J. Evelt in der Zoitschr. f. G. u. A. 31, II, 123. In den

Stlldten, wo mehrore Kirclien sind, ist . . . eine Johanncskirclic oft dio

illtostc. II. Kan>p8cliultp, Die we-stfiHiHchen Kirchen-Patrociuien 1H67, S. 190.

2) W. IJ.-B. Supplement Nr. 616.

3) Eine der nitcsten dieses PatronntB »bei uns". KampsL-hulle a. ().

S. 193.

4) Erliard, Reg. I, Nr. 1089, 1131; BiHchof Anno begründet 1183

sein Bittschroibcn an das Kloster Corvey um Ueberlassung von Reliquien

mit dem Hinweise, quam irreparabile damnum ecclesia nostra ex incon-

dio «nb antecessore meo bone. memorie Egilberto passa sit, in quo non

tantmn omnin omiimenta, cleinodia et donaria ab ipso fundationis tem-

pore fldeliter custodita uno die perierunt, sed ... tot sanctorum reliqtiie

nunqnam reparande, magna profccto iactura . . . Nach Falke's Abschrift

Coli. I, S. 721 im braunscliweigischen Archive zu Wolfenbüttel.

f)) So ausser den vorhin Nr. 7 angeführten Stücken eine Keliqulen-

büste der h. Magdalena aus Eichenholz 1072 (also zur Domweihe) mit

Silberblech überzogen. Vgl. Katalog z. Ausstellung westflil. AJterthümcr

1879, Münster Nr. 403.

6) Damit vereinigt sich schwerlich der von L. v. Ledebur vermerkte

,Bmiinen mitten im Chore" in der .S. 81. N. 2 genannten Schrift.

Google



Die wentflUiflehen Douktrcheu. 81

Ansicht, sie sei noch von Papst Leo eingeweiht'), also ein Naeli-

iass des ersten Dombaues, Ifexeogt gcnujr^.nn, wie alterthüuili( Ii sich

ihr Aiehitckturbild gegenüber dem Dome auünabm, nud vieileicUt

ergibt eimt ihre BloRslegung auch noch Ueberbleibael rom Hehn-

wardsbane; spätestens ist sie im Ganzoi eine Anlage Eilberts; denn

der nllclisto Chorban naeh ihm ist der bestehende und mit dessen

Aafban ist die Krypta ausser Gebraneb gesetzt und beschnitten.

Was ist nun vom Eilbertschen Neubaue zu sagen? Die üntcr-

sucliung sei vorab dem Westwerke des Domes zugewandt und mit

der Bemerkung eingeleitet, dass sieb unser Hauptziel, die Chrono-

logie, hier leichter als anderswo ftststellen ISsst, indem die For-

schong seithw eifrig nra den ganzen Domban nnd dessoi Baaab-

schnitte bemulit war.

Das in der Jii;i,'ondfri8ebe seines Stiles kraftvoll und imposant

aufsteigende Lau^'haus frWh die Augen der Romantiker^) wie

der Geschiehtstreunde auf sieb und von ihm ging die Baobotracbtuug

sdbm der Ydlstandigkeil halber anf die jüngeren nnd Siteren Ban-

tiieile im Osten nnd Westen Aber.

Die Bahn brachen O. Kallenbach nnd J. Schmitt') (18&0)

1) Lerbeck© 1. c II, 16.t bemerkt zu Helniward's DomM-eihe (952):

altere vero roaitu tone coiueenitam pntpter Mdiflclvm noTnni eirea idem
altnro, nt nppart'f, imstoa apponitur (?', et crlpta, quae erat s«l> clioro,

prout evidenter iu prcaoutiarum vidctnr, ad ecclcsia« decorem

depoaita tuitf et adhne non reconsiliatum apparet, sed iola*
tum. Nam creditor, quod per beatum Lcouem (papam) consec-ratn sit, sicut

snpcrius oxpresstim est tempore Karuli M. — Der sogen. Wnttenstedius bei

Paulini, Synta^^ma 1698 p. 6 spricht sich iu ähnlichem Sinne ans mit dem
Ziuat3ce: Ego in cripta aliqua legtolim: BRMBTSSCSPTR und deutet

die Inschrift ntif den prs'tcn Bischof vnn Mriulcn. .Tieft' Nischen ... itn

Mauerwerk . . . lassen, da man sie als später wieder theilweise zug«>mauerto

OeArangen erkennen kann, anf einen -~ frtHier Tienetcht bentttitra —
Kaum unter dem Chore schiies^eii" tTornowi.

2i Wie D. Quaglio mit der Inucnausicbt in Litbo^aphic. — Ihnen

ist nicht betzazSMen C. Schimmel, WestfUens Denkmller denteeher Bau-

kunst und die Ciätorcicnucr-Abtei Altenberg bei Köln in mehreren litho-

graphirten Rl?ittern, Münster da sieh äw Anfnahmen für jene Zeit

einer löblichen Treue betieissigeu tVg'- i-iiefer. 10: Aujiicht imd luueu-

ehav) ; ebensoivenlg L. Ledebur mit seiner areUlologliehen Beschrri-

bnnj^ des Dnint^.^ in dem Ms.: Das Fürstoiitluim Mindrn nnd Ravensberg

in Bezug auf DeukmUIer der Gevchichte, der Kunst und des Alteribauu».

8) Die ehrlittl. Baukunst des Abendlandes Tat! 43» 1—9, VII> 1, Vni, 8.

Weitere Illustrationen nennt W. Lötz, Kunst^Topographie I, 445, Nr. 1.

iibrU d. Ver. v. ALtmh»£t. im ttlwial. LXXXX.



3, B. Nor4h<»ffi

— ilmeu folgte lt53 W. LUbke — eugtr oder weiler gefasßlc Ab-

bildnogcii begleiteten ihr Wort. Geitige Scitwierigk^ten nachtcii

die Perioden des Sdiiffes: daa Weatwerk eractiieD allgemcm als

ein Ebenbild der einstigen Wcslfroute des Hildeslieiiuer Domes und

als eine Leistung (Ks 1 1 . Jabrhnndcrts, bis F. v. Quast anlässlicb

einer ReecnsionM daiiu /wi i verscbiedeuc Nicderscldagc des f?onm-

nismuB unterschied und sthiicsslicb P.Tornow'') deren drei wie im

Chorscblassc zwei Stikeiten der Gothik erkannte.

An sich worden die Banperioden nach dem 11. Jahrhondcrt,

wie angedwtet, tuucLwer ermittelt — dag^n das eine aber daa

andere Mal ein Bedanem darüber laut, duss bebufs ibrer nabercn

ZeitbcstiniTniin'j: ho weni^^ Mnicrial vorläge*). LctzcrcH ist zutreffend

und aiicb nicht /utrelli uil ; dcmi 8cldicbt<' Handatcii ^iht es uicbl —
wubl scUriftlicbc Angaben, woraus sieb die voiuebmcreu ßauab-

i^nitte ziemlieh genau feststellen, und die seithetigen Jabreeangaben^)

sn Nichte machen lassen.

1) Der Schift von J. Kavier, Aus der Schatzkammer des Domes
zu Minden, Paderborn 1867, im Corr«epoiideiutbliUte des Gewnint^Vereiiia

a«69) XVII, 5i.

2) In den MitteUlterUclieiiBaiideaifcinaieniWeder^ehflens (1888) HI,

6ö—74 mit Text-Tlliihtrationen und Aiifnalirin u, Pt. lün— 1.??), — daran

(»chliesüt üieb W. Moelle, Das Stcinwcrk der alten Jb'euster des Dome« zu

Minden i. W., Minden 1681 mit 7 Tafeln und kurzem, nnbrauchbarem

Texte.

3) Weil man sich nicht ernstlich darnach umgesehen hatte; die hie-

sigen Schriftquellcn geben vielmehr, wie wir unten noch erfahren, recht

dankenswertiie Anfscblüs^c; ca wurde sogar bezüglich des Ostbaues

ausser Acht gelassen eine fhinh H. Lövinson, die Minden'Kche Clirnnik

des ü. Watenstedt 1890 als Paullinische fiUschung erwiesene, aber bis da-

bin allgemein anerkannte Quelle. Damach L e. p. 30, 16 wurde unter dem
allerdings durch fin Verteilen und nUschllch j^fwonnenen Jalire dio

Translocation des im luselkloster bestatteten Bischofs Brimo (f <^

noTvm «eeleilae maiorls ehornm ante mmmum altere bewerkslet«

llgtnach Lerbecke I. c. II, 171, jedoch bloss ad novum ebornm i. e. oc-

clef«iae monasterü. Au den C!)orbiiu dt-r Klosterkirche achlom sich, wie
sich zeigen wird, nahe au jener der Dumkirchc.

4) Jene bei Kayeer a. 0. S. b naeh Chroniken und Ifitfheilungea be*

stimmt oder vcrTniifhlich 1160 Tür die Wcstf'ronte, liMO für Chor und Kreuz,

12d0 für das Langhaus, 1377—1379 für die Chorapsis; obgleich dieselben

avoh Queat «. O. S. & der Innern Vabrlieit entsprachen und Tornow
f^eriidezu maassgebcnd wurden, verfehlen sie, die letzteren etwa ausge-

uommea, dorcheus ihr Ziel und hatten ohnehin so lauge auf sich beruhen
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Eilbertt) »Schöpfung vollzog sich zwar in verbälUmsQiäääig kurzer

Zeit (1062—1072) und «teUte^ mma] der Olierba« des Thnnuge^

bttades woU nicht einbegriffen war, ein flir jene Zeit taddloica

Gebinde aas „köstlichen gchancucn Steinen'* *), wie seine Weihe

eine ausserordentliche Feierlichkeit dar. Weil über den alten Dom
die Feiicrshrnust gerade während der Anwesenheit Heinrichs IV

hereingebrochen, eut^ehidi^'te der Füral i063 die Kirche mit einem

ganzen Landgut« ^j. Die Weihe wurde durch Theilnahme anderer

Bischöfe und durch idlcrhaad Weibgeaehenke*) verberrlieht und das

OotteabaiiB zwei Jahre darauf roa Eilbert noch mit wdterui AltKren

anflgeachmttckt^). Das Lan^?hans hat :i im Ii in nd ohne besondere Schä-

den und Besserungen ill)er /weihundert Jalirc gestanden und die

HaupturKaehe seines Falles war neben der iuzwisclieu gCBtiegeueu

FraeiitUebc oflfcnbar Engräumigkeit.

Eilberts Weatwerk steht grOsstentbells noeh faente. Um nim

die Chronologie des brdtbrOstigen Baatbeilea an kUren, bedarf

es nmlobat, unter AoMebluaa der gofliiaehen Ventirkungea seine

sollen, als die schon von Quast dailr gefoi 1 r'on Belege nicht erbracht

waren. Wahrßchelnlich cjitniihin Kayser di(! beidi-u oi Httni Dntcii den chrn-

nologiticbeu Tafeln von Fr. Mtirteus Utiöl) vietieicht in dem gut<;n

GUmbea, dieser habe sie ans sclurUIUdien Quellen und niehfe aus dem
StUgefUhle geschöpft.

1) G. L. Wilmg, Zur Gesch. des Gymnasiums zu Minden, 1860, S. 30.

9) Billard, Rag. Bist. W. I, Nr. im
3) Vgl. ob. S. 80, Nr. 5 und über den vom Bischöfe Rudolf von Schles-

wig dargebrachton BeUquien-Schrein J. Kayser a. 0. 65 Fig. &a—5c. Auf
die Domweiho mögen auch zurückgehen die den Ballcen eines Vortrage-

krcuzcs eingefügten PlJlttchen mit deutschem Ka«tenschmelz (cloisonnö)^

vii-IIciclit die cliizi^cfii Kloinoilicu dieser ZiiTtecIniik iinT.nnde. Vgl. v. Quast,

Zcitschr. für christl. Ärchaeologio und Kunst II, 265 und Ausstellung der

knnstgewerbL AltertiilfaiierMi Diliaelderf 1880 S. 161.— Durch Britnde und
anderes Missg'eschick nicht mehr vertüs't o<lo.r verdorben Uoiinten sk-h

seit der Weihe allerlei Schatxe der Kleinkunst (Reliquiarieu, Kelche und
Leuchter) hei der alten Btechoftfcirehe anhänfen und manche noeh bis heute

rrhiilKm {vgl, Katalog zur Ausstelltmg westfäl. Altcrthüiner S. 165 s. v.

Minden, Dom ) Hntcr d«>n Zierden von dreien überraschen nna vier antike

Gemmen (J. G. Eucardux, De imagiuibuj> Cuioli M. Luneburgi 1719 Tab. I,

Nr. 1, 8, 9, 10), welche vletteiciit altiächsischen GütteratKttmi entotammen

(Tgl. mein Westfalen Lanfl S. 4, Nr. 4; S. 8, Nr. 1>.

4) H Fiukc, Forschungen zur weütflil. Geschichte in römischen Ar-

«hfvan und BIbiiothekent WeHtffil. Zeit^chr. 46 1, 194.



Haajjt^'liedcr nach ibrcr ääütfciMcb^ mul praklUcLeu Bestimmnag

7.0 ketuzi-icbnen.

Cnedftiir jnfxwei Drittel der Hobe toadeft eis bkw ns Pbtte

ud Seluige neoiaeliter HorizMitilfiies einen eeliweMi Cnleriwi von

emem leiehtereu Ob^rfmu. Jener cerftllt vertikal in zwei schmalere,

vifref»ki_'*:* Fl uik'-iifhQnne. dir' rnsrieicb Tn-r rda^ren sfn'I. nii l in

ein von <;i. «j [i iicidern'its durch eine Horizontalln^^- _ > ircuntes.

lireitcreü Mittel: die^ letztere wird im Westen voq eiueni medrigen

Vorbftve b^newt und dedareh MogeMielmet, dna» mt eemn
Gmndfinien die Spitze des Oberttnee eoo^nnrt. Ein breüer West-

bau mit zwei FlankeDtLOrmen zählte /ii (Ku Vorzügen vieler lo-

manisehcr Kirchen in Nieden»aehÄeu oud Westfalen ' doch wie mit

ihm <h'r Ohf-rhan hier die Fronte zusaninieiwetzt. hat diese alleniiticr*

nur «taig tngeiiÄttlcke'j, darunter das 1839 W^eirigte Thnrmwerk

dcri Dumes zu liildeshcim';; auch dort leimte an das Mittel ein

Votben.

Du eine Denkmal erllniert das andere irie in der Zweekbe-

Ktimmang, m m der Bauzeit der Theile. Da non solche Wertvreike

mit >ierpcki»rcn Flanken und Treppenthürm*^» wohl kanm vor dem

Jahre 1<>"<| vollrii'ltt uaron*'. m würden l>eide frühestens iiu 11.

Jahrhunderte, dem m gemuchiiehe Trcppenlageu recht zusagten'),

entatandoi §tm. Aneh das lOndener rttbi im ünterbane alen üm-
stinden naeh tod der Eilbertachen Domkirebe her*). Einer apit^ren

Entstehung wldergtreben seine nunsiven Mauenuaasen tmd der Ge-

gensatz de« zierlicheren Obcrbaoes, welcher bereits ins 12. Jahr-

hundert zn vrrrfickcn ist. Dann war das Vorbild desr!an7:cn offenbar

der Hildesheimer Westbau, zimial dieser ilmi am Ii au Alter wohl

Uber drcissig Jahre vorangeht. £r iat nämlich vom Bischöfe Gode-

hard, der 1038 starb, spätestens von Hezilo Us 1061, abo in jedem

1) V;,'l. Tiulrifii Artikel III: Corvei mid die westfUlisch-siicLsische .

Früharchiic'ktur im Kepertorium t. Kuast-Wisscnschoft XII, StiO, 3ä2 ff.

Ü (Daa. Xn, 882) und in der Anlage Hiclits gttm^ mit «iiieDm Ein»

tbarme, von dem wohl jr-ir die Rede ist.

3) Vgl. Aui- und UrUBdriüfi« bei G. MitUoff a. 0. III, 101 Taf. U und
dagegen Minden bei Tornew a. 0. III, Tat. ISA, 1S5.

4) Repcilor. f, K W. XI, 161. XII, 381.

6} V. Quast Cor. BL XVII, 6. liepcrtor. L K.-W. XI, 161. Boaner Jahr-

bUcher H. »8, 213, WettdentMbe Ztacbr. Vn, 321.

6) Moelle a. 0. (Ttal) will indem das la Jalirhiindert nicht nnbe-
dlngk anmebUemea.
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Falle frülier i rrifhtct, als das MimloiKT Wwk — und äu Hildcsheim

bildete dor wcsilii lif Vorbau nuten Paradis, oben Glockeuhans ').
—

Zu Minden gt^walirl man dieselbe Einrichtung, nur dass die Ober-

halle des Vorbaues, jetzt wenigstens, niedriger ist, als dort das

Glodceoliaits.

Dieser Vorbau, ein ländliches Viereck, mit einem Tonnoig«-

wOlbe bedeckt, dem Kirclicnkörpw mehr vorgesetzt als eingegliedert,

hatte einige bis auf einen jetzt vcrnianerfo Ein^äns"«^ und daher im

Untergesehoshc keiiK'iilalls den Cüarakter rincs Wcstchores*), simdern,

dem Hildesheimer Muster cntspreeliend, jenen eines Paradiscs,

trotzdem darin dn oder mebrere Altäre standen*).' Anderseits

gleicht er in der sdilechten, sierlosen Behandlmig geradezu dem
anstossenden Unt^ rhan des Westwerkes nnd daher sieher auch in

der Bauzeit. Die Unterhalle des Thnrmwerks erseheint sngieich

als Vorhalle des Paradises.

Umgestaltet i!>t tler llaaptcingang im Westen: er war früher

weit gerännüger und mit einem hohen Bogen, wovon Tornow noch

die Anfänge erkennen konnte, überfasst; and falls dessen Feld kdne
Fiflkmg hatte, so ttbetragte die CK^vng sogar die Wfllbong des

Paradises ähnlieh nur in klehieren Maasscn, wie zu Hildesheim,

und da die «ranze Westfronte wie naeh dr-m sächsischen Vorbilde

geschHiilcii erselieint, hat das Paradis wohl auch ein vollständiges

Gloekenhaus getragen, an dessen Slellc spater die jetzige Ober-

halte niedriger und reicher trat; das eigratUche Thannmittet war

stets naeh anssen ohne Liohter and 8ch<ni ans diesem Oronde für

eine nidckenhalle untauglich.

Kehren wir zum eigentliehou Westwerke zurück, so tauchen

Vertikalfn^en zwischen dem Mittcistitckc nnd den Seitcnthtlrmen

schon am einheitliehen Westbaue zu ('« rvey*) auf, und hier zu

Minden spricht ihre verachobene Lage gegenüber den Thttnuen

1) J. M. Krat» in der Zoitücbr. de« histor. Yoreius 1". Niederäacbscu,

1066^ 8. 869; da die hiesigen Angaben Uber Godehard'B Dombau durch-

aus mit den TTnterthcilen d«'s alten Ililrloshnincr Wcslwcrkes hannoniren,

können sie schwerlich von UczUo »chon wiedur uiedergeritusen und er-

neuert Min. Vgl. MitfaofF a. 0. III, 101.

2) Wofür V. QuHHt .1. 0. XVn, S. 6 Ihu nnüpreclion will.

3) Vgl. C. F. Mo.ver iu der Zeitaehr. des histor. Vereins fttr Nieder-

sachsen, 1853, S. 15.

4) fiepertor. f. E.-W. ZI, 161.



86 J. B. Nordhoff:

eher für eine Zusaniniengehfirigkeit, ala für eiue nngleiehiuässige

Eiilstehung der von ihnen zerschnittenen Tiieilc. An dieson sind die

Stileliarakterc dieselben nnd das MittelgtUek wiederholt sieh sog:ar in

der Ostmaner'; des Tlmrmwcrks oder vielmehr in der alten Westmancr

der Kirehe mit einem {gössen Blendbogen. W(»zu der Blendbogen

iu der Stinimaner? Umfasste er etwa eine Oeflfnnng gegen die

Oberhalle des Paradises, wie der kleine Mauerbogen nnten in der

westlichen Fronte der Abdingliofer Stiftskin^he /n Paderborn wahr-

poheinlich den Eingang zu einem Westchore? Nein: alsdann hätte

der Paradisbau das gleichartige Muster zu Hildesheim, welches wir

nicht ausser Acht lassen dürfen, zu sehr an Höhe UbertrofTen —
und thatsäehlich enthält der Einsehlnss des Bogens nur eine ver-

mauerte Thür zur (obeni) Paradishalle ; der grosse Mauerbogcn

diente hier also unstreitig halb znr Entlastung, halb zur Zierde, wie

ja auch im 11. Jahrhunderte früher oder später zu Essen und zu

Echternach die Doppelöftuungen des Thurmes oder der SchifTsar-

caden von Bögen überfangen wurden. Diese Bestimmung wird er-

härtet durch die alte Westwand der Kirche oder die Ostwand des

Thuiinwerks: in ihr erscheint der Mauerbogen von gleicher Höhe

und Spannung geradezu als Rahmen einer niedrigen Areade von

drei Bögen und die Füllung zwischen dieser und dem Bogen wie

ein grosses Tyrapanura. Die .\rcade scUist ist vermauert, wie ihr

Käulchenwerk zur Unkenntlichkeit verhauen — einst verband sie

das Innere der Kirche hoch oben mit der Empore im Thurmmittel,

wie sich ursprünglich eine solche auch in den Westwerken zu

Osnabrück und Paderborn*) aufthat. Das Resultat ist: dass das

Paradis und das anstossonde Thurmwerk im Unterbau einheitlich

entstanden und beide als Zeugen von Eilherts Domrestauration an-

zusehen sin»l.

Wie sieht's mit dem Oberbau aus und zunächst mit den

1) Ganz nbwdchend von der gicichartig-en Erscheinung zu Ganders-

heim. Vgl. C. W. Hajie In den Mittolniterl. Baudenkmalcn Niedrrsachsens

III, 54.

2) Bonner Jahrbb. H. 88, S. 205, 213, 214, 219. — II. 89, S. 170, 177.

Zu Minden öffnet sich die. Kinpore mittelst dreier Bögen über zwei SHulcn

nach dem Mittolschitfe hin, auch .scheinen noch andere Ausbauten für die

Empore vorhanden gewesen zu sein, wofür indess nur noch wenige un-

förmliche, vor!«pringeudo Suüurctttu uprechen. Kalleubach und Schmitt
a. 0. S. 47.



Die we)itfttUt»ciien Douikircheu. 87

Hochgesehossen des Tharmwerka? W&lircnd das Untcrgcschoss

noch die ganze Tlmrinbreitc bespannt, macht das Obcrgesclioss mit

ibm jederscitf? eine Stufe und steigt Inst andertli.nlhinal h^^lier ''in

den Maasseu des alten TimruimitfclH) empor wie eine Art vou Eiu-

tliurm. Dui'cli das Horizoutalgesimse wie die Maasse der Werkstücke

vom ünterbane, mit dem aaoh die Seitenitre|)i>eQ aufhören, gesondert,

oben nnd unten von Arcaden dnrelibroehen, die beeondera rl^bmiffch

angeordnet sind, trägt der Aufsatz fUr Jedermann» Auge das Qe*

prSfre einer ^leieli/.eitij^en nnd, gegcuUher dein T'nferbauc, jüngeren

Entstcliuuf;; wie in den sejiarirten ScIialUöchern ku]»pelu sieh in den

Areadcn allemal /.wei lifjgca unter einem weitereu Kundbogen oder

es wecli»elQ die Kuppelbügcn noeh mit woh1g<^1iedwten Pfeilern.

Die Sanlehen eind Tmebieden an Bttdnng nnd «nige ganz oder

tlnilweise deutlich neueren Ursprungs; bei den älteren finden eich

neben Würfelcapilälen mit leeren oder lincarver/,ierten Wangen soJcbe

von anfiki^cher Kelehform mit mehr oder weniger umstiliBirten Blättern

z. H. in der Art, das«! vmi diesen '/wei Reihen ang^pordnet nnd wie

im Gan/.ea mit der Flaelie, so auch mit der öpitze bereits anliegen*);

gleichartige Bfldnngen bewahrt ans der Mitte des 13. Jabrhnndertgdie

Qodehaidsldrche zn Hildesbeim*) nnd zwar an Gapitftlen mit mehre-

ren Reihen von Blättern, wog^n an jenen mit nur zwei Beib(m

die Spitzen ilhcrschlagen. Zn Minden wechseln ferm r Tinter den

Basen solche mit nnd ohne Kektiilluniren; letztere erscheinen nicht

iudcr jüngeren Form des Blattes, sondern in deräUcrcu von Keilen;

andere Basen fallen wieder anf durch steile Bildung, unter den

PAthlen einige obere durch ihre Seilform, einige untere durch einen

Spitunbesats. Wiren auch die Alteren Glieder einem fi'ahercn Baue,

etwa don ursprünglichen Obcrgcschüssc der beiden Seiteuthürme,

entnommen nnd gehen auch die erwähnten Zierden der Pfllhle, wie

wir (^'leieh bei der Parndislaiihe naelnveisen werden, bis anf die

Mitte des 12. Jahrliuuderts herab, so »tellea doch die alten Säulen

im Ganzen Formen dar, welebe dem entwickelten Ronianismus noeh

framd sind, insbesondere theiloi sie liehe Schafte, durehsebnittlich

sehwaeb vortretende Proiiiglieder und steilgeslaltete Kämpf«», Frflh«

1) Oder kann das der Palniotto nachgebildete Motiv am AtMCVS An-

St068 erregen im Rinno di-s IJcportor. f. K.-VV. XI, 158, Nr. 83.

2) Bei C. VV. Hase ia tl. Mittclalterl. BuuiL Nicdersachseiuj I, BI. 2.
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gebilde des 12. Jahrhunderts feBoUen Bich IM zn den Fonnen des

Torigen.

Daher niOchten die HochgeschoBW des Thannwerks ') etwa

oin halbes Jahrhundert dem üntorbane an Alter uaclistehen und am
ersten der Baulust des Hischofs Sie;,'\vanl 1120— 114ii) crblllht

sein; dieser hat dem Dome beträchtliche Guter aiigebraclit and

ans dgenem Erbtihdle nodi ohne Eekblitter bis 1129*) anch das

sehOne Kirchlein xn Idensen erbant, welches in seiner architek-

tonischen Eleganz ebenso irflh und dnzig f&r die Zeit nnd Ge^d
dasteht, wie in manehem Betrachte unsere Thonngeschossc nneh.

Wenn das Idenscr Denkmal auf Seester Banfurnion"), die Thunn-

thcilc, wi»* uns an gt^wisscn Basen noch einleuchten wird, zugleich

auf uicdersächäische Motive zarückgreifen, so hat,^ scbeiuts,

Slegwart die Banflbnqg seiner Dilkiese mit answirtigen Vorbildero

nnd Banlenten anfgemontert nnd mftehtig gehoben.

Das spätere Thunndatura 1160 ist von Mertens*) schwerlich

ans f^esnndiMi Qnellcn g^cschöpft oder es ist durch irp-piul eine Ver-

wechselung''") jrowdnnon. Denn es entspricht der Hcrrschalt des

BischofB Werner von Bückeborg (IläS—1170) — und von diesem

hat der kvnd^ste Ortsfoiseher*) naeh Möglichkeit aDe Sporen anf-

1) Seltsam genug haben dann »pftter dem Urbilde zu Ilildcshoim

und zwar für den girichförmigen Oberbau, in dessen Arcaden sich bereite

der Spitsbogen mischte, diese HoehgeschosKe (von Uioden) wieder als

Muster gedient — oder frin^r an bt-iden Orti n <1»t Oberbau Sllf den ttX^

sprünglichon Thurmabädiluää von iiildetitieiin zurück.

8> Fiedler in der Zeltiehr. des hiBtor. Vereiu fttr Ntedersaehsen 1866,

8. 89, 94 mit Äbbildungfn.

8) Vgl. Hatte in d. Mittelalterl. Baad. Nieder». 1, 140 Seiner Datirong

mit dem Ende des 12. Jafarhvnderta stehen doch entgegen die bestimmten

Zeujrniss« der Quellen, die Unwahracheinlichkeit oder Unmöglichkeit, dnss

der Uufserst splendide BiHchofsbau naeh etwa 50 Jahren vollständig behufs

Neubau niedergeritisen sei. Für die Zeit oder Gegend aussergewöhnlicbe

ErscheinuDgen gibt es flberall, so im Osnabrfiekisdien die Kirche mWal-
lenhoret i v^'l. rr.ix' a O. I, ?9 Taf. 7) — wmi nioh die zntreflT.'inlc Kr-

klamog noch ausüteht. Und gilt nicht dat>hi>lbe von dem Chorbaue zu
Fisehbeclc an der Weser?

4) Oben S. 82, N. 4.

5) Die Klosterkirche zu Schinna wurde 1150 geweiht (Lerbecke 1. c.

II, 176; andere Daten hei Moyer a. O. IflB^ 8. 20) und trotademWerners
Regientn; erst 1168 anhobt, viellei( lit das Datum mittelst Verwechselung
nnd Vergrössenins: •n>f flon Dom bezogen.

6) C. F. Mover a. U. 1853, S. 15.
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gesucht, auch verschiedeue •Stiftiiugen in Guntiteu «U» Domes nnd

Paraüiiies gefunden, jedocli keine Silbe, woraus eine Baulbätigkeit

am Dome iH^orgingc.

War die nnporfln^iche Oberballe des Paradises

Idxten Thnrmbanc beschädigt oder erschüttert worden ? die jetiige,

eine niedrige Laube, eiitliült in den ^^a^c^arcadcn Säulchen ;?an7,

gleichartig der jüngeren Sorte, welclic sicli oben im Thurnie ') land.

Daraus folgt, dass sie mit oder nach der Vollendung des letzteren

aufgesetzt und Uberhaupt der Abschluss des ganiiseu Westwerkes ist.

Ihr Manentein stieht gegen jenen dee PavadiMS ab, ihre Siolehen

haben ifiier aam Maaerlanf diestellte Kimpfer in Sattdgestalt, sodann

charakteristische Ba^cü und WUrfdeapitlle: ein SOlehCB Bchniücken

flache Ornamente und vi( r Eckfratzen, ein anderes mehrere gekehlte

Seiten — an einer Base ist der Obei wnlst scilft^rmifr, der starke

Untenvulst oben mit einem Spitzenbaude umlegt und mit stumpfen

Edibfltaen behaftet — es aind die Foimen, woranf wir aehon hin-

wieaen, nimlioh die» wdehe die jOngere Sinlemorte oben im Tltnrme

vertritt Je wraiger dieselben in der Stilistik des 11. Jahrhnnd^rla

mehr passen, um so heimischer werden sie im folgenden— und zwar

sameist vor dem Jahre 1150*). Das ersehen wir an den Säulen

zu Hadmerslebon mit dcui seilPirmig^en Obenvulst^^ der Rase, an den

Capitälen der Licbfraueukirche zu Halberstadt, an deren vertikalen

Polygonseiten Rnndstttbe hinabgehen, — und nnter den anflWIigen

Baaenformen an Moritsbeiig (Krenzgaag) hat ein Baaenffralst mit

Spitzenbesatz') cbeneo wenig mehr Ansprndi anf daa 11. Jahr-

hundert*), wie der verwandte an Bnnfelde.

1) Der einen oder andern Stelle cnUiohem Kallenbach und SchmiU
die Vorlagen für Taf, VIII, 3.

8} Ungefthr gleich alt wi« diwe Oberlialle fot der Kreuzgang»
trri(7ilnrn (tic ncwölbr-kappen anfwürts stechen: dicke Kreuzpowrilbc f»hno

Gurt«n und Schildgurten — Hiinlich wie im älteren Flügel am Dome ztt

OsnabHIek, — dreitlieilfge Liehter iik dem an den Ostfltigel stoMeaden Ca-

pitelHhaiuie , in einem derselben noch zwei Siiulchen: Ba»en mit Kckan-

Bilcen, klotxiges Würfelcapitttl jedoch mit flachgebchuttztem Lauboma-
inente. Vgl. Corwwp.-Blatt fttr Anthropologie 1890, S. III.

3) C. W. ILiso in lii'ii Mittelalterl. Bandenkm. Nieders;iLliM>ii> 1, !i7

Taf. 23. J, 11 1 Bl. Fi--, (i 1. Bl. 18 — A, Hartmanu das. II, Bl. 59 No. 7.

VgL auch daü Seilornanieni und polygonc Kclchcapit&l :cu Ilseaburg bei

Base da«. I, 158 Taf. 87.

4) Yor U85 wurde« die DoawebUso von der Grlflo Oda von Blau«
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Den Domen n OBnabrftek, Paderborn nnd andern romani-

Bcheu Kirchen auf beiden üferii der Wmr eignen im Wcston sehr

alte nnd scliwntallin^c oder p:nr dflstere Bantheile, in liturfrisehcr

uml HrchjUsktoiiischcr lliiihielit yeit tleni 10. Jahrhunderte p pflegt

oder bevorzugt^} wie kaum ein anderer Banabschnitt uml darum

nodi heute im Bestände, w&lmmd de» Laaghans längst helleren nnd

ger&amigen Neubauten Fiats gemaebt hat. Ein Havptsseiige dafUr

ist auch der Dom zn Minden.

In behaglichen Abmessungen erheben sich mit elastische

Seliwnnge im Osten das Krcnzschiff und der Chor nach allgc-

meiaer Annahme als Zwilliiigsbrüder — am Chore wich der ursprüng-

liche, vTahrscheiulicli noch gerade Schluss später einem Polygon und

Ott den heidra Oonehen des Krenxes die sodliehe einem gothisehen

Fenster, — sonst bekennt der Ostban dnrehans die reiebwen Landee-

formcn der romanischen Aiehitektur. Als Schmuck der Pfeiler*)

nnd der Keken sind starke Dreiviertelsäulen auf die Fläclicn und

elegante Kundstäbe in die Atiskantungen gelehrt, den Saulenbasen

Eckblätter, den Capitälen wie im Dome zu MUnster peribesetzte

BUtter gegeben, die sieb knollig naeh anssoi ndlen. Die QewOlbe

sind im Chore iertheilig*), im Krenzscbiff aebttheilig, die Rippen

jedoch spitaig ausgesogen, die Gurten der Vierung meistentheils

nebeneinander abgestuft, die Chorwände durch Mauernischen nnd

Ixiherbin durch Zierareaden erleichtert und Halbkreise als Be-

satz eines nördliehcn liatllcusteis gewählt. Aussen spielen runde

Klceblattbügcn im Fries des Hochgesimses und am Nordgiebcl des

Krensea drei ihnen gteiehßhinig ubgeachlossene Blenden, wovon die

mittlere die seitlichen aberragt. Die Portale nehmen je naeh ihrer

Grosse beiderseits mehr oder weniger Stufen nnd Rundstäbc an,

das nördliche als das liturgisch aasgezeichnete Uauptportal^) ladet

kcnbtirg bereichert mit einem vergoldeten Silbcrbilde der h. Maria und

mit prHchtvoll(>n (Icwi'bon, niimlich mit zwei Tapften, welche historische

Conipomtionen, und mit zwei Metiä^cwändcrit, welehe die Leiden des b.

Pelms und Qot^nivs venlimMldeleii. FioriUo, Qeseh. der selchneaden

Kttnste in DeutKchlnnd 1817. II, 78.

1) Vgl. Kepertor. f. K..W. XII, 380.

2) Die äussert masriveii VtemngspIMler tragen jedoch keine AnsKtse

dnes (Hittol)-ThunneB.

8) Hier neu; vgl. untun S. 98. N. 3.

4) Die Porta speciosa, vor welcher diu Leheuuge abgebeten wurden,
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Die wcfilflUiiichen Domfcircheti. 91

nicht nur gflhstandij^ mit krat'tigcni Deckprolik' ans, K<»n<lt'ni es

erleidet an den Stnfen seines hohen Bogen;« schon eine Abschrügnng

ähnlich wie das Radfewter darttber. Walten fm Ganzem die ent-

wiekoltstoi Poemen des üebergangsatilca, so lOal der Spitsbogen in

gewissen deoorativcn Arehitekturen den Rundbogen schon hänfig,

in den constmetiveu Bögen der Portale, Garten ond Rippen durch-

gehend« ah. Mit ihnen sprechen die ausgebildeten rcbcrgangscha-

rnkterp niclit ftlr den Antan^' des 13. Jahrlimulcrrs »Hier für das

Jahr IJIO^), wie niun vvt>hl geschrieben hat, sondern fttr eine weit-

aus spätere Entstehung des Ostbanea — zanaH nehmea sieh ausser

den epitzigra Rippenprofilen die Wandareaden dea Chores in ihrer

dreiftMsben QUederong klar genug als die ftOHserste nnd letzte Stei-

prnTiTig jener srh^^rK^)! WaTidbcIcbnnir nm, welche in den miH-liticrcn

Donikirclion zu Münster nnd Osniibnlek ei'^r in zweifaelicr Stnlung

vorliegt. Der bauliche Znsamnienhang der drei westfälischen Bischofs-

kirchen im IS. J^irhunderte ist durch die StilTerwandtachaft klar

genug* bewiesen nnd hettte allseitig anerkannt. Wenn ntm fllr MOnater

irad Osnabrflck die Vollmdnng^ahre 1265 und 1272*) eine nnbedingte

Gflltigkeit haben, so köinite ftlr den Chor und das Querhans zn

Minden nur eine Rnn/eit in Frage kcunnion, welche etwa nni 1272

anhebt: es ktinute ferner das Datum von 1270 oder 1280 für einen

Ablassbrief, womit der Bischof von Olmllt/. dem Mindencr Dombanc

unter die Anne') griff, nar anf den Ostbao nnd nicht mehr anf

das Langbana bcao^gfen werden. Dem gegenflber dietiren gewisse

Stilcharakterc und Xachriehtcn eine ältere Bauzeit — die Rippen

zumal, welclie die Rnndforin verlassen, theilen noch nicht das aus-

trepräj^te liiruprotii mit einigen des Domehores zn Osnabrück"') (1272),

sundeni erst mit jenen des Cliorunigauge« üu Münster (1265) die

einfache Zuspitzung; da nun das Profil eher Uber die Zeitstellung

nnd darttber das berShmte MsrlenbOdntss. Cvleauuin, IflndenMie Oesch.

1747, IV, 68.

1) Selbst das Ehnileh componlrte aber noch mit aprSdern Mustern

gefüllte Rad am Giebel der Stiftskirclu- zu Fröndenlnsrg (Liibke T, XVIII,

Nr. 9) datirt, dn der Gesainintbau erst 1230 boprauu, Hchwerlich fiüher ab
1250- Vgl. meine Kunst- u. Geschichta-Denkmnicr des Ki'elsea Hamtn 18JI0,

& 180.

2) Vgl. über den Dom zuOgnabrttck Bonner Jahrbb. H.88, 291—222.

8) F. V. QoaBt a. 0. XVII, b.

4) Bei H. Campe In d. Mtttdalteri. Baadenkm. Niedeisacluens m.
Taf. 108.
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eotacheideo mOcble, als die GliedemngeD der ChorgaUerien, «»

wird lieh der Ostbu in der VoUendmig dem Dome in Mflnstor

nälicm. Im Kiuklange Iiierniit berichtot die Oliroiiik ') vom Riscbofe

Wcdi'kiml von Hoja (1251— 12ßl), er habe bei soincm Tode auf

maai'ln- schönr 'J'Iiafen und naiiiciitlicli auf die Erweiterung »einer

Dom k i rc iu- /uriakbliekin können, lat, wie niclitanderi» denkbar, diese

Erweiteraug nur im Ostbaue zu snelien, so wftre derselbe also 1261

wenigstens bis xnm zeitweisen Gebrauche fertig gewesen. Für dies

filtere Datnm ai stimmen, bew^ nos also das Uebergewieht innerer

ond ätiHserer Ordnde.

Iiniiicrhin*) entlockt gerade der Korden nnfiorcs Lande», oder

vitlint'ijr ^cine rein silehsigebe Bcvölkening auf den \ (tnieliniKten

Kunüllieerdcn von Minden, Münster, Osnabrück dem romanischen

Stile noeh becanbemde Funken arobitektoiiiaehar SeliOnbei^ naehdem

sieh die Qothik bereits in die entlegenstoi Kirelistitfen Dentsehlands

und von Hessen ans Aber Harburg und Paderborn in die Mitte und

den Sflden Westfalens ergossen hatte') — denkwürdige Thatsaebe!

Unter den letzten niid nnerscbütterten Denkmälern des IvtinianisniwR*)

ragt zn Minden an der Weser dan mächtige Ontwcrk des Domes

wie zum uuvcrgiLngliclieu Zeichen des Dankes dafür, dass etwa

drei Jahrhunderte vor seiner Erhebung weiter stromanfwirts —
nimlieh an der altg^orrdehen Klosterstätte Cofvej — der alte Stil

in jugendlicher Kühnheit aufgesprosst und dann so^'rnsroieh Aber

die weiten Ufer des Stromes bis in den deutschen liorden TOige-

dmogen ist.

1) L«<rb<'cke ). c. II, 187: Tandrm hic pontifcx gloriosti8 (Wedo-

kiiuiufl) post opera iuüig^nia ac suac cccivsiae dilntationum . .. ad

eadi palattmn füldter tatrotvit . .

.

2) AusKor Zusanniionliaiip' mit den Baunononingcn steht 1251 dio An-

$chaiTuug der ältesten Thunniflocke mit der (bei Kayser S. 5 uiigeuaue-n)

Inschrfft: Anno DomJni nlUeniino diicent(«8inio) LI a Jacobe fkiM ran
p(ro)curnn(t)e Gerardo bei G. Scbönennark in der Zeitschrift für Bau-

wesen 1889 S. 181 mit Abbildung Bl. G, Nr. 10 — im Dome su OMiaturttck

nagt das Taun)ccken: Gcrnrdu« mc fecit (tlie weitere Inschrift bei L. Tross

im Anz. f. K. d. Vor«eit 1858, S. 55. Abbild, bei MitholT a. O. VI. Tat". III).

Vgl. über Jacob von rrnisül.-s H. Olfc, Clockciikuiide A^. S. lOfi, 1»6.

3) Vgl. Dom zu raderborn in den Bonner Juiirbb. HS, 184.

4) Einen auswärtigen Spätling von ISSS nennt nach Hertens noch
R. Redtenbacber, Leldfliden som Studlvm der mlttdatteri. Banknaat 1881,

S. 19.
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AUerdiiigä klopfen an da« Uütwcik') zu Miudcu uud i^umal ou

die Rippen die Vorboten des ncaen Stiles und tbateüeblich schattet

die Gothik ?on hier ans in naiver Jog^dkraft ihfe liehten Gnmd-

toTmeOf ihre himmelatreheotoi Stutzen und QewDlbe und ein Blend-

werk von FeinfUedem and Omamenfen gen Westen auf das Lang^
hans im Inncni und Aeusscni ann

Sonst baute es Kich auf in der scbliciitcrn Landcsfonn einer

Uaiieukirche uud bezeugte gleich, wie gclcuk und fest aich die

Wlflbnngen im Spitzbogen allen oblongen Bftnmen anpassten. Ebenso-

wenig wie die kappdartigen') GowOlbe folgte die Hallenform mehr

den dem basilikalenGrnndrisse ergebenen Bauschulen rem Marburg

ond Mtlnstcr, sondern den Eingebungen von Soest, die sieli iu der

Diöcese schon vor 1150 bemerklieh gemacht hatten^). Die Socntcr

hatten ihren Hallenhnn aus der Basilika, oder vielmehr die Gleteii-

zahl der Gewölbe ucbeaeinandcr und die gleiche Stärke der Stützen

nadMinandor, dadnreh «nielt| dass sie die baaililcalen Hitt^nleh(»i

fortwarfen nnd, wfthrend die grossen IGttelgewölbe blieben, die seitr

liehen mm nngethdlt eine lange nud alimälig auch eine breite Grund'

läge erhielten — <]:i1ier ^veitc Abstiiiulc der Stützen, weite Innen-

räumc und lichtere Durcüsichtcu. Iji dieser Art Ijegreuzcn die drei

StUtzeupaare zu Minden Caat noch qoadratc Käumc in der Mitte

mid flehmale Oblonga an den Seiten. Dai« kdnunt, daas sieh, wie

in der beinahe gleieluEeitigen Harienkirehe zn Ullhlhanseni alle drei

Sehiffe gen Westen immer mehr erweitem, also ftlr die GewDibe

Trapeze bilden nnd die Westenden der neuen Langmanem mittelst

einer Zwischenwand an das alte Westwerk selilietisen. — Unregel-

mässigkeiten, die sich ans dem Raumbcdilrlniss nicht minder, wie

aus deiu Constructions - Vermögen der Bauleute ergeben und all-

milig aneh in dieser oder jener Anwendung za Mtbster (St. Lam-

berti nnd Ifinoritenkirche) wiederitehren. Sonst sind die Disposi-

tionen noch so baailikal, dasa darin der einstige romanische Sltttxen-

wechsel nicht unklar wiederscheint und die Seitengewölbc (iner go-

theiit wieder auf das ehemalige Mittelsänlchen hinweisen. Dies

1) Der EinlNui tan Nordwinkel des GhoriM vnd Kienaee seheint am
Schlüsse der romaniscbcu StUacft begonnen mid in älterer oder neuerer

Gothik aufigelUhrt zu sein.

9) Biehtig bemerkt von B. Adamy, Architektonik des gothiscben

Stiles 1889, S. 292.

8) Vgl. oben S. 8a



94 J. B. Nordhot'f:

Durchscheinen der romaniHchcn Grundzagrc und die gen Westen zo-

uchnieudc Breite erklären uns auch die ttclu^niue Schuialheit der drei

wesentlichen Joche — diese vertreten nüiulich ein altromaniHche^i

We«tk.reuz, das in aufliilliger Schuialheit von Corvey auf mehrere

bevorzugte Gottesliäuscr in Sachsen und Westfalen übertragen') und

von uns in verivtlinuiertciu Zustande auch in den Domen zu Osna-

brück und Paderborn*) wiedergefunden ist.

Koniauische Xacheniptindung, welche die Frühbantcn des Stieles

in Frankreich (St. Chapelle) und Hej*sen tlbcrall bewegt, waltet hier

nanu'iiflich in den Abseiten: daher das Vorwiegen des Rnudstabes

und der Kck«'n au und in den Feustem, an den Mauerwerken, Säuleu

u. s. w., daher der Verzicht der schwächern Simse und Kippen auf

das IMättcheu und die Bimform; daher kleben die Blätter an der

Unterlage und recken sich nach aussen, fast wie in der üebcrgangs-

zeit, ohne sich jedoch oben noch kuolleutoruig nmzurollen, wie in

der St. Chapelle.

Im Aeussern kräftige Streben, wagerecht abgedeckt, in ihren

Fronten noch einige Heiligenbaldachiue, die eine halbachteckigc

Pyramide krönt, die Basen überzogen mit einem breiten und elasti-

schen Gesimse. Zu Paderborn tauchte uns ein ähnliches schon am
Domthurmc um 1231 auf und hier wipfelten auf den Langmauern

auch um 1240 die Giebel empor'), deren Gebiet das Nordostquartier

des Landes ist. Auch zu Minden verleihen sie dem Aeussern et^vas

Wechsel- und Kraftvolles zugleich.

Im Innern überraschen uns das Linienspiel der kühn aufstei-

genden Gewölbe, deren Rippen sich in den engen Seitenräumeu stark

stelzen, sodann der Zauber von Gliedern und Feingliedem, welche

noch ungern von den romanischen Umrissen zu den gothischen über-

gehen wollen. Eigcuthündich i.st die Construetion*), dass an den

beiden Schmalseiten originell iK'lebte Pilastersegmeute ausgekragt

sind als hochschwcbcnde Stützen der Rippen.

Jedoch neigen die romanischen Nachklänge den gothischen

1) Beispiele im Reportor. f. K.-W. XIT, 378.

2) Bonner Jahrbb. IL 88, 208. — U. 89, 178.

3) Da8fib.st II. 89, 172, 183.

4) Nicht gerade der „wcstfHliHchen Bausctiule^, wie anjreiiomuien

wird von G. Ungewitter, Lehrbxich der gothiselien Conbtrnctionen 1885,

S. 187, 188, Fig. 338, wo irrig aueli die Kreiurippeii auf .-m-sgeknigte Dienste

gesetzt aind.
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Foimen endogen, im Havplachiffe breehen rawlie Rippen' and 6nrt<

profile nnd Uberall naturalistische Knospen und Blätter bervor.

Der uugetlieiltcii Bewuiidorang würdij? cr?Jc!iciiit die Aicbitcktnr der

wcchsclvollcu Fenster, ihre krüfii^aii und scliüiieii Ftbsteu, ilirc irr »ss-

' artigen Maasswerke*). Hierin erticheiut als Abschluss das alte über-

kommene Radfcnstcr, als FfiUung mauuigt'altigc und eigenartige Mu-

ster, welcbe an ürwfiebaigkeit jene des Stnunbarger Mflnsters*), an

rdeher und otigineUcar Zeichnnnj^ sogar jene der Katharinenkurcbe

zu Oppenheim') weit hinter sieh zurücklassen. Ueberall filllt indess

aaf die Scheu vor Drei- und Vier-Blättern und die HerxHcliaft

von Pässen, die Kcltcnc Einmischung von Naf^en.

Dhs Lehre kirchliche Banwerk schmtlekt sieh mit yotlii;<clu'r

Pracht and FunacutUllu. uhue die letzten Zeichen des alten Stiles

abzulegen, — ea heiicbt ein so frQhzettigea Batnm, ab adne

YorgesefaiditQ nur mUnt oder mit andern Worten: dem Abschluese

den Kreoaea folgte in zwei Jahrzehnten') die Gnmdsteinlegnng znm

Langhanse. Dies schritt von Osten, wo der Krcnzhan horeils auf

den neuen Stil eingelenkt hatte, nach Westen iort; und hier end-

lich biieht auch an Thür nnd Feustera das Nasenwerk anvcr-

hoUen hervor.

Ea gibt kein augeaproehenes Bandatnm*) — wohl gibt

ea in einigen EreigniHen Winke beallglieh der Zeitsteliang, m

1) YgL Moelie a. 0. Text, Tafeln aucli mit vielen Profilen

2) Hit diesem verglichen von Schutiuse, Gesch. der bild. Künste

V, 298.

3) Dir ihnen sonst am nächsten komrnpii. Vjjl. Ii. Dohm«^ Geschichte

Oer deutschen Haukunst 18Ö7, Fig. 197, Ibö, Nr. 10 und 11.

4) 8ehon 1970 die Anselmlltmg von änl Olocken. L. t. Ledebur Im
Archiv f. Gesch. Kuiuh^ dc.s PreaM. Staates YII^ TSt Uwe loacbzlften aucli

bei Lerbecke a. 0. II. Ibb.

5} Es errege keinen Anaton, wenn ich hier, ohne deren Qnellein

naher zu prüfen, zwei ältere Nachrichten hersetze, welche mehr oder we>
niger ;i!!sdr\i<-klit h dfii früli ^rot hischen Stt! von Banwcrkoti hotonen:

Anno Domiui MCXCiX (lli^) obiit Henriens Leo, dux Saxoniae . . . qui

ftilt a^utor arekteomftvm In Oldenborg ad aedifieattonen catM ibidem.

Et, ut dicitur, ipse aediücavit arcu.s rotundos cum tnrri rotunda, «od

arctiicomites eievatos (spiUbogige) ciun quadrata turri. J. Seliipho-

venu, chronicoa arehi->eom. Oldenburg, ap. Meibom BS. rer. Germ. II, 148.—

RodulphiiB (abbas Ninoviao in Fiandria c 1207) offlcina«, clanstralem do-

mum meliori et clegnntiori arte exomavit . . .; (P. Andreani, qui anno

1S23 novam a fiindamcntis exstmxit paroehialem eoclt^am . . .); fratrv An-
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in jenem Olmfltzer Ablassbriefe von 1270 oder 1280*). Das letztere

Jahr verdient den Vorzog : es stimmt iHjsser mit der Stiftung des

Krenzaltares 121*7 dareb den Bist-hof Lndolt' von Rostorpe (1295

— 134->4 . Weil der Kreuzaltar aU eigeutliclier Volksaltar in der_

Regel nnter dem Triumpfbogeu d. h. am Ostende des Langhauses

seinen Standort liatte',). bedeutet »eine Errichtung den mehr oder

weniger vollständigen Kirchenbau und jedenfalls rechnete derselbe

Bischof Ludolf mit einem fertigen Dome und reiehlicliem Ranme,

wenn er hinter dem Hochaltare eine eigenartige Architektur auf-

führen lie«s*,t. In der That reiht sich im Dome von 130<J—1366

der eine neue Altar an den andern*) oder ^nelmehr es folgte wie

zu Osnabrück^; dem Bauabsehlussc die Bauausstattung und gerade

wie dort betheiligten sich hier daran die wohlhäbigen Bflrger, auf

deren Kosten sch(m 1307 der Altar des h. Geistes zu Stande kam').

Die neuen Stiftungen galten offenbar dem neuen Langhansc.

Die Bauzeit von beilüutig zwanzig Jahren währt also vom Schlüsse

der siebziger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts bis in die Mitte

der neunziger, — d. h. jedenfalls mit Stockungen, die in der Ver-

mügenslage wurzelten; denn sonst hätte mau sich von Minden wohl

schwerlich bis Olmütz hin um Beihülfe gewandt. Unstreitig ist es

also der Bischof Volquin von Schwalenberg (127ö—1293), unter

dessen unablässiger Fürsorge der herrlichen Domkirche an der Weser

mit dem schönen Mittelbune die Krone aufgesetzt ward.

droa . . . defuucto, fr»ter Sigt'rns de Alost, successor ipsus fratris Audrp.ie,

veuusto opere et .sarn]ituoso de Klomosinis tidelium iiifra trijriiita

annos plenarie et laudabilitor consmuniavit. Aniuües ordiuis Praemonstra-

tensis. Parti I tom. II, 374.

1) Eines BiKhots Bruno, Grafen von Schauenburg. Oben S. 91, N.

2) Von ihm schreibt Lcrbccke I. c. II, 189: Auno haiua II. funda-

tum e-st altare nancte cruci.s in ccclesia maiori de bonis . . . Von Mover
a. C). 1«53, S. 15 verwechselt mit dem Altäre der KreuzerSudung^ im Pa-

radiüe ; 1407 heiü.st er exaltatio h. crucis. Würdtwein I. c. XI, 170.

3) H- Ott«, Kumit Archaeologie des deutschen Mittelalters A» I, 130.

4) Item coDütruxit illam btructuram retro altare maiuf«. Lerbecke
I. c II, 189.

5) Vgl. Hölscher a. O. 35 II, 15— 16, ISOii auch au die vorhandenen
die vierte und fünfte (grösste) Glocke. L. v. Ledebur a. O. VIII, 73. Da-

tum und Inschriften auch bei Lerbecke I. c. II, 189.

6) Bonner Jahrbb. H. 88, S. 219 ff.

7) Culemaun, Miuden'sche Geschichte, 1747, II, 7.
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Die iltoiiai Bauabschnitte des Domes gehören dem Westwerke
— die jüngsten dem Ostbaoe. Am Churliauptc bis m dem Sohl-

bänken der Fenster »ticht cm Qnadcr^reiiiäiicr aus gramveisseni,

mit 8t«'inmet7,7,e!ehen besäten Materiale ^:ef,an die böberen Tbeile

au8 Portaateiu deutlich ab, als wenn hier y.wei, frcilicb au Alter

nnerheblieh abweidieiide Banperioden ob^^waltet bitten. Die Go-

thik iit noeh edel, nieht a^gekrilnkelt too aohwIeUichen Profilen

and unreinem Maasswerke, dodi dies bereitB gittniseht mit vielen

Drei und Vierblätteni; zn den reichen Maasswcrkeji {jeben die irpbänt-

ten Proülg;lieder den Wiedfrhall. Die bereits von iiolyirt.iKMi Has-en

geatätzten Hnudütäbc wecli^eln mit tiefen Kebicn, nehiacii da» Biru-

pvofil und Tereinielt noeh den Kreisnmrisa an, ermangclu jedoiA in

den Feoateni der GftfitiUe, in den Choreeken sogar dort der KiUn-

pfer, wo sieh die Bippm «bKtoen — allea AnsAtse xnr »pAtgothi-

aeben Stilwciso.

Der ziervolle Bau wird auch kurz nach di r Mitte des 14.

Jahrhunderts augefangen oder angesetzt sein; /.umal das jUngereuud

Umdbinfigc Datum vou 1377/79 bei andern Bauten des Landes schon

durch die FiediblMe diarakteriairt ist, die hier noch fehlt. Wie
sicAi die Itaaaswerke nalt den i^itsen Sehltssen der Fenster und

St£bc gruppiren, schlagen sie sogar noch mehr in die fHlhere, als

in die spatere Oestaltini^ des Stiles.

^lit den iiu Drcililatte geschlossenen Bögen der coiucntriscbcn

Arcaden, welche als Kadfcoster am Laughause auftreten, sind nicht

sn TemehMbi die der wgäieim FIsebblMeuniuter, mlfgen beide aiieh

im AeusOTi ibndn oder gteiebcii. Fisohblasen bereiehem am nOrdr

liehen Qncramie die Maasswerke des grossen Rnndfenstcrs und

ebenso am SUdarme jene eines Langfensters — an beidcTi Stillcti

noch spröde, fast l)chclflich construirt und von geometrischcii Fi^ninu

begleitet, deren Spitzen schon in die „ Blatt'^-Form auslaufen. Da

die letatere um im chronologischen Verfolge der Banabsehnitte erst

am Chorachltisse, die Uscbblaae aber noeh nirgendwo begegnet iat,

verkflndet «ick in beiden Fcnstera klar die jttngste Bauperiode des

Domes Ond da der Fi^'ur der Fischblaseu noch etwas Unreifes zu-

kommt, bereits eutscliiedciier der Anfang spätgothischer Stilwand-

Imag, als im Cborschluasc; die beiden dccorativeu Stücke sind nicht

1) iJnrunter ki-hit am linulijfKieu wii'di>i- eiu soIcUei» vou folgender

Gestalt K.
Math <. Vot. V. AlUrOuflr. Im RbeliiL LXXXX. t
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lange nach dem Chorabschlussc eingesetzt — etwa in dem Jahiv.elmt

1370—1380»).

Hier ist die wichtige Thataache zn verzeichnen, dass der Chor-

»chhiss, wie die gau7.e Liebfrauciikirehe zu Münster, mit Ptahlen

lundanieutirt ist: sie hat nämlich nach und nach allgemein den Glauben

beg(lnf»tigt, dass ein gleiches Fundament «len ganzen Bauknrper

tn-ige*) und sie ist weiterhin die Ursache, dass dem Chorschlusse')

mit verändertem Wasserstande grosse (Jetahren drohten.

Eine architektonische Restauration, wie sie 1K30 dem

Dome angedieli, fiel zwar allgemein der iiffentlichen Verdanmiung*)

anheim und erhob dennoch bis auf uns dann hier, dann dort wieder

ihr Rabenhaupt. Das erhabene Gebünde wurde, damit mehr Licht

einziehe, der noch 1804 verschonten (Jlasgemälde und, auf das» freie

Durchsichten statthätten, seiner .Vlterthtlmer und decorativen Kunst-

werke, der Leicheusteiuc, Epita])hien, Altäre und des Apostelganges

(Lettners) entkleidet'^) und die so erhaschte Heute wie Schutt in

die Ecken geworfen, Seitdem stehen die Mauern nackt, die weiten

1) Herr Candidat Jos. Thiomann empfange an dieser Stelle den

woblvcrdieuten Dank dafür, das8 er die Untersuchung des DomeH be-

sclilos.son und trotz aller Beschwernisse auch die Hoclipartien beutiegeu hat.

2) „Dies grosse GcbUiide ist ganz . . . auf einen pilotirtcn Grund ge-

bant, der... ebensoviel gekostet liaben soll, wie das über der Erde stehende

GehUude". P. F. Weddigen's Westphill. Magazin ITH-l, 1, III, 77. — Roste

wurden schon 980 beim Baue des Klosters Petershausen angewandt. J.

Neuwirth, iSitzgsber. (L Wiener Akademie der Wissenschaften, llistor.-phil.

Classe CVI, 84.

3) Dieser zeigte vor 18t><>, nachdem durch Vertiefen der Festuugs-

griibcn das Grundwu.sser gesunken und deshalb das Pfahlwcrk morsch

geworden war, gefillirliche Risse und Schwankungen, bis endlich nicht

die Techniker, sondern der Pfiirrjirobst Koppe, mittelst einer umfas-

senden Verankenmg ein Rettiinffsmittel fand. Zugleich ward das Ge-

wölbe des Chorquatlrats erneuert und der Kirche eine Polychromie be-

scheert (Kayser im Organ f. ehr. Kunst 186t) XV^I, 26G, 267). Gegenwärtig
meldet sich wieder Gebrech an einem Nordpfeilcr des verankerten Theiles.

4) Lübko a. O. S. 238 sagt: . . die neueste (Zeit), da sie Nichts hin-

zuzusetzen wiisste, hat leider lorlfrenommen. Sie hat den Dom seiner Kunst-

schatze und seines alten Mobiliars, selbst seiner vielen, für die SpeziaK

gesehichte htichiit wichtigen Grabplatten beraubt und nur das nackte,,

wenngleich selbst in diesem Zustande imposante Gerüst des Baues übrig

jcelasNeii." Weiteres b»'i F. v. Quast a. O. XVII, 6 und in Ledebur's Ms.

r>) U«>ber die letzte Restauration in den sechsziger Jahren yergleicho

man oben N. '.i.
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HaUea le^ unil der edle Tempel armselig da, wie ein Waldrieee^

deo man iiin die Gewftehee in Minein Sebatten, nm seine Binde und

BUtter gebmeht hat, — doeh der Walirheit die Eiure. Mekrere

Altäre, darunter ein altos Ilolzschiiitxwerk' ), die Seliqaienscliroirie'^)

mul ehrwürdigen KmistHltcrthüraer der Sclrat7,kammcr nml Sakristei

wurden nicht an^^'Pfrrirtcn, f,'esch\veiii:e deim duich ^neue Kuiishvprke"

ersetzt, deren Foinien mn dcu Aitvverkeu nicht organisch ent-

wiekelt, aondeni ihnen ridavieeh oaeblcopirt »ind. Gar beheiflich

mid adlaam encheinen aoldie Gebilde, weaa ihre Voriagen nieht

der Vergangenheit des Ortes and der Landsehaft entlebttt'), soli-

dem Gott weiss nach welchen l^ildcni weitlier ü^^oholt (Tschoinrn

und am so emptincÜicher »togscn »ie in den cutlcortcu Eäumcn,

je häufiger sie augetroffen werden.

Wie kraftroll nnd lebwtwarm »prudclt dagegen die Gotbik

M wseni Dome sn Minden. Im 8til und System inssert das Lang-

haus «ima^W ein so eigeaartigea Gepräge, dass man vergeben); nach

nähern Gemeinsamkeiten auf den heäsischcn und rheinischen

Bauplätzen sucht, welche in seiner Knt^tehungszcit sonst weithin den

Ton angaben. Aiuli die starken Baufaden, weiche noch in der

Uebergaugbzeit Minden, Osnabrück und Mliustcr verljandcn (S. 91)

encheinen hei ihm plMxüeh abgerissen nnd sehüesaen ancb fttr die

Folge niebt nieder aneinander; dmr waren die verwandten Ersdrai-

nangen nnd die Keime der enttaltcten Blüthe im Sudtheile des Landes

KU Hanse: zn Paderborn an den frühesten gotliisehen Tlieileii des

Domes die Mauergiebel, die knorri|?en Maasswerk musf er und der

Ruudglieder eine Falle, — die Baamdisposiüouou in Minden fielen

ans dagegen sofort als Hik^ der Soeetef Sehlde anf (S. 93). Diese

hatte, als sich nun Mindienftr Baue der Grundstein senicte, längst

1) De« ,14.(?) nnd tL jAhrbündertB* nach Kayser im Organ f. ehr.

Kunst XVI, 869.

8} Wt GemÜdea eines Jeremias Wellner von tG68 in Prüfer*»

AreUv I, IcirehL Kunst (1886) X, 43 — etwa {;leichzfitlg dnn schon für einen

Aldcf^rever au8gc;rfb«*nc Bild einrs Seitcnaltarcs (vg'l. das. X, 82) hart

In der Zeichnung und Htumpf in den Farben: Kaiser Karl d. Gr. k<HRmt

in seiner Majiwtlt mit Wittekind cusMaroen. C. J. BSttcher, OermanU

aaera (1874^ T. mn.

3) Vgl. St. Bci«M>l in den Stimmen aus Maria-Lrfiach XXI, 57, (iJ über

die genaue Benchmng der proTincial*n Stilcharaktere nnd die bei

Rfstanrationen gebotene Erhalinn},' d('»«<Mi, wa» überhaupt liistori-

aehen. archaeologischen und lcttn»*tleriachen Werth bat.
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ihre Kircbcu mit weiten SttttzeustAndeu nnd Abseiten, und, wie an-

derwärts angedeutet ') ist, sehon mehrere im neuen Stile anfgeetdlt;

in Soest eelbet nimmt neh die Hmoritenktrche wie ein beldigea

Nachbild dc8 Miudencr Praebtwerkeä au»% Tun Soest gingen »chon

im 12. Jahrhunderte Motive und jedenfalls auch Baalente in die

Mindencr Diöeese'i f Idensen) und in die niederen Weser^efcenden

nach Bremen, Wildcbhau^eu und Wcnterntede^); Minden dankt ihnen

die Hall^ikirehc, eine reiche Foruieuwelt und einen gUlozendeu Bau-

anfichwnng; Soester EinflUsse nnd Qnmdlinieo erhellen in der Ueber-

gnngOEeit, weiterhin aneh m der Liebüranenkirche sn Bremen (c.

1260) und an dem sehOnen Werke zu Berne: hier walten die ^osS'

räumifren Abseiten, ausserdem zn Benu- die entwickelten Glieder des

Fussgesimses (vgl. 8.94) und die Maiier^^icbcl'"); diese letztem ver-

treten eine nordwestfälische Eigenart gegeutlbcr der Baoschnle von

Soest (nnd Ifttnster). Ab es sieh dann zu Minden mn den Umhsn
des Domes oder riefanehr um die EinfUurang des gothisehen Stiles

handelte, errang hier die ISchulc unter Padcrbomer Eingebungen

und Sdcster Rcihdlfe jcnt^ selbständige nnd eliuraktcristischc Ran-

vermögon, um uiebt nur die erhabene Aufgabe frliinzend /u lösen,

sondern auch die Kunst nach allen Richtungen hin zu bethätigen,

wie das die sehr frühzeitigen and accorateu baupolixediehen Vor-

sehriflen der Stadt Uber bfligertiehe Steinbanten*) nnd die Abbil*

der des gothiscb<m Dombsnes ringsher klar genug bezeugen^). Und
wenn uns soeben nnwidersprechlieh westfUlische Baaeinflttsse der

vorgothischcii Zeit in den niederen Wesergegenden aufjLringen und

festssteht, riass insbesondere der l>ouil)an /n Bremen nieh in seinen

Bauabschnitten der L'ebergaugszeit su eug mit den drei uordwest-

ftlieehen Donokireheii, deren HMi|»tbMidateik mm vocUegeu, berObrt^i

1! Horner Jnhrbb. 89, S. 186. . .

2) SchuaaM) a. O. V, 432.

8) Oben S. 8a
4) Bonner Jaliri.n. k\ s. 222, 223.

5) ,Den Elnfluiw, wtjlchen die Bauthati{rkcit Westphalon» im 13. Jnlirh.

nordwilrtM ausübte, sehen wir au der Hallenkirche zu Berne". W. Stock
in den MitteJnlterl. Haudeukm. NiederBachseuB II, 264, 256, Taf. 65, 66.

(>) Von 1304 (Zcitscbr dos histor. Vt-reins t". NirdcrKai hseii IKf)-} S. III,

Nr. XX; und 1343 (Westphäl. Proviuzialbiälter Cod. dipl. I, Nr. öOj, letztere

de quadratls et aecatia lapldfbns . . . teeto de laterlbni . .

.

7) T.übUf S. SL-Imaimi' .i. O. Y, 43l?.

ö) Schuauäu a. 0. Y, 3U0. liotmur Jabrbb. 8U^ & 222. IL A. MüUer
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•0 wird fliehflr «in genauer Vergleich einer irtthgothieeheii Hellen

nnd Glieder mit dem Langhansc des Domes XQ Minden') der B:iu-

geeicliiclitc Ichrriiclie Früchte eintra^feii. Es ist dncli durch die

Hehnt'tquellen p:nuipHaiu belegt, dasn knr/, nach 14i)(i Münsfor^i mit

dem Westtheile VVeütfalens und etwa hundert Jahre spater OüMaUräck v

wieder QDmittclbar auf das Baulebcu und Steinwerk der Wcser-Mc-

ttopdkb nnd ihres Demes eingewirkt hat.

Für den (S. 78) erwähnten Sarkophag und fast für den fransen

Üomhan ist aoB der NHhe von der Porta (Hausht-rfren') ein hartes,

doch bildsames Material hezopen*) — der Lettenkolilcn ."^aiulstüin.

Er wm-de za Minden jeder Zeit vorherrsdiend benutzt und aut den

Wasserwegen der Weser, der Flttsse nnd Canile anoli masMnhaft

naeh Bremen, nnd aaeh den Weser- und HaischlaodeolAlten zu Kalk-

md BansteuMiy Ffanplatten und Daohbelftgen'^) ausgeflihrt'').

DafTCfren rnnsste der etwas entlegenere Stein von Oberkirehen,
ein Mt >:tnp,(ltheil der Wealden-Formation, in Mindener Nähe oiifsehie-

deu zurückstehen, es sei denn, dass er für die lichteren M;uu rpar-

tien am Kreuze des Domes und nicht der weisse Thonsaudstciu ^)

der Weser gewihlt ist. Und doeh befthigt ikn bekanntlich sowohl

eine zartgelbe Farbe wie ein wetterbeständiges Korn zn Bauten nnd

jegüeber Art TOn Steinwerk Torzngsweise*)» «Gegenwärtig (1842)

im Organ f. ciir. Kunst XI, 193 vergleicht die achtthiMliprfn Gewölbe im

Dome und in der Licbfranenkirche, wie wir sie im üstchorc des Dome^i

cu lOnden nun schon thcilweisc mit zogespitslen Rippen fanden, sogar

mit Jenen der Hnnptkirch.« zu Hülcrhcrk.

1) wie auffällig aincl >$chon iliro beinahe gleichen Maai««vorhältnie>se

bei Otte a. O. T, m.
2) R }<!hTnck vud Sohvmachffr tan Br«otI*«chen Jafirtniebe II, 979,294,

m, 857, 419, 120.

8) A. Utgcr, Denkmale der Geschlclite und der Kunst der Areien

Hansestadt Bremen (187») TTT. -29.

4) Mittheiluti;,' rlcs Hi rm Rd. Ravc zn Nk-heim.

5) A. Dauber, Gymiinsinl-ProgramTn H«>lm8tcdt, 1857, S. I, 11.

6) Stock a. O. II, !M fll fii den Marschen gibt es Utere Kirelten aus
Granit — dann solche mit Granitf'nnt!nmcnt«>n und Aufbau in beham-nen
Quadern, wahrticbciulich von der porta Westphalica. U Alluters, Marschen*
buch IBKt S- tVt. Ehmek tL Schumacher a. O. II, S96.

7) Dauber, a. O. S. 10.

8) Vgl. A. V. Lasaaulx, Die Bausteine deü Kölner Dome« 1882, S.61 ff.

H. Wielfaase im WochenUatt für Baukunde 1886 8. 227.
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bestehen 18 knnstinAang betriebene Brüche, welehe der Obericndwner

Zunft (jetzt 15 Neutter und Wittwen) gAßtm, 160 IVifeMfaiier

brechen, 100 GeseUen uid Lehrlinge betibeiiai die Steine jtiir-

lich (Inrchschnittlich 100,000 (nbikfuss. Der ^Osste Theil geht auf

der Weser nach Bremen, dann n;ich Lfllicck, Hanibnr£r, Dänemark,

Niederlande. 1Ö64 ist das Kathliaus zu Antwerpen, 1603 der erz-

bii>ciiötiichc Palast in Bremen &us Oberkirchen^ Steinen ange-

fahrt«»).

Ans dem Nordwesten WestfUemt gingeD mid meistentbeOB (von

Nordhorn) aneh anf WaBBerwegcn nach Holland oder noch wei^
nach Belgien die zersprengten GranitbRkk«» der Hitnenhetten fttr

Hafen- nnd Nntzbauten*) und dif Sandsfrine firr drüben von Qilde-

lians') nameotlieb für knn&troielie Bihiwerke und Hochbauten. Die

letzteren ähnctn in ihrer BcgcIiafTenhcit mehrfach den Portasteinen;

die znnftmlieige Ansbeate, woAtr sehon der Name des Pendoriei

aprieht, tfaditen sie mit den OberkireheiMr BrOoben.

Ti n. Lanclau, Bondireibnn^r vnn Hfssi^n, 184?. R. 354. Tm .Jahr-

hundeit hvzog tiian KU Wuuütorf die Bauhteine von Rehbnrg am Deiater.

Oorreap. BL des Gemmmtp-VereliM IflfiT, S. 40;

2) Vjfl. iiioin WeHtfiiKMi-LHud uud die urgesch. Anthropologie S. 21.

3) D^claranl lioc intvr alia Batavoruni acdc», horti praecipuo Am-
Ktolai'danionsi.s « uHa nec non Janua rfve curia nicrcntoniin RoUcrdamen-

Blum utraque Oüdfhusaiio lapidc siiporbicnH . . , Weitorp» bei .1. H. Jung,
liistoria foniitatu» Bt iitlienüensiß 1773 p. 119, 264. Der rothpclblivlif Sand-

blviu von Beutete im übcrtrifll den gleicbartigeu Fortatit«in noch in der

Härte und wurde daher {n den Omben gewerbmlinigr sti MAMeniteinen,

Wa.^ii.sorbcc-kcn (Kümpen), Gi nnd und Flursteinen verarbeitet, die mni.stun

Ertrttgo SU Wagen in weuiraUiucben Bezirken abgeaetst, viel« Stücke je-

doch aneti ^in den vereinigten und selbst In de» Ssterretehtechen Nieder-

laiuii ii". N u!, den Bi-richt in^Weddigena Neuem Wentphäl. Mngiizin 1789

T, 107 IV. — War dt'r ?t( in!iäii(iU>r .Tdian von Bpirfliiniii. von dem die

Stadt liienieu 1014 (irauHtc-in tür das Uatlihau» kauttt;, i3ürgcr dic^r

^üuU (Vgl. Ehmck und Schuroacber a. O. n, 440) wie I»ttder gMdiaa
FamilienuamenK ? (Vffl. O. Pniiti, Dii^ RrnnissOTrrbntitfn Bremms 1890,

S. 65 ff.). £iuQ Privaturkuudu ueunt um 1500 auch eiucu Stoonmesseler

zu Scbttttorf.
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6. Oor Bmmr OMarlund von 1890,

rergraben um 1042.

Von

PmI Jmvfih,

(Hierzu Tafel IV.)

In der Giorfrassc zu Bonn wnrdf' hei dem Auswerfen der Fnn-

damentg:nibcn ftir Nenbautcn des Le<lerhUndIcrs Ilerni F. W. Bachem

angcßihr 1 ^5 m unter der Oberfläche ein irdener Topf, enthaltend

Denare und efaien silbemeii Rmg von düFchlnrocheiier Arbeit, gefUnden.

Das Qeftss ist dnreh ünaebtsamkeit der Finder zerteblagvu wor-'

den; avch die Hflnzen ficheinen Anfangs nicht genügend beachtet

worden tn sein, deim \ vAe sind in die Hände der in der Xiilio der

Butistelle s|)ie1endt'n Kiiulcr gekommen und dann verHchieudt rt wor-

den. Auch von den Arbeitern sind unter der Hand viele .SUielic

abgegeben worden* Zwar ist es Herrn Bachem gelungen, manehe

der Toniprengten Denare wieder an sieb zn bringen, ob die« aber

VoUatändig gelungen i^t, ist nn-i'wiss'i.

Auf nii( !i machf der Fund, der bis auf 25 in den Besitz des

Herrn van Vlciifcn L'i-koninienc .StUeke fllr dan Provinzial- Mu-

seum zu Bonn aiij,'ikautt i^t, den Eindruck der annähernden Voll-

stfindigkeit, jedenfalls dürften etwa noch auftauchende Stttcke daa

Qesammtbttd kanm verftndem.

Der, wie weiter nnten naeb^wiesen werden wird, um 1042,

also vor rund 850 Jahren vergrabene S( li;it/ ist meines Wissens

d<T or^te frrfmo niederrheini??eho Deii.ufnnd. welflier zur Bc-

s 'n limn^ gelanirt. Bisher pimi die meisten aus der Zeit der siieh-

öischcii und fränkiseiien Kaiser stammenden Dcnaischätice im Osten

Dentsefalanda Jenseits d^ Elbe, oder in Polen nnd Rosdand zu

Tage gekommen. Die Zasammensetzong ist in solebm Falle eine

IitRserat mannigAdtigc, die verschiedensten Mtlnzstfitton nnd Länder

umfassende. Man sieht es diesen Schätzen an, wie auch ohne Wei-

- 1) Bla Idorhin Mlttheflung des Herrn Professor Dr. Josef Klein,

IHreklor des Frovlnsial>lIii«eimia su Bonn.
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teros, will man flcii Znfall eine nicht zu grosse Rolle spielen la»-

scn, aiii,< iniiiiiii.'u wertlcii imiss, da.-s dii- ciiizcliu'n Stücke sich auf

dem laiigtiiinicn Wc^c dci« thiuiaL) noch itehr weoi^ entwickelten

Verkehre ZDaammengcfunden haben. Ehe ein Deunr anf diese WeÜM
in Russland ankam nsd der Erde anvertraut wurde, konntoi in der

Hcim.itb sclion gam nene Arten geprägt eein. Die Bestimmang

der Prilgczeit ciii/.i Int i Donare bei'eitete darum zuweilen Schwierig-

ki'iteii, weil sich wcifr die Vergrabungszeit des .Schatzes noch die

zwischen der Prägung imd der Verscharrung mit fiücksicht auf die

weite Entfernung zivischen Uerstelluugsort und Fundstelle notUwcn*

diger Weise verfleeseDe Anzahl Jahre feetetelten Iftast

Atich die Herkunft einzehier Denare liesse sidi mit grOoserer

Sicherheit feststellen, wenn man auf Grund der Zusammcmictzung

des 8t Iiat/.cs annehmen k(]iuite, dass sie in der JKAhe der Frfige*

anstatt gefunden sind.

Ferner ist auzunelunen, dass in geringer Anzahl geprägte

Staeke, die also hente, faJla sie üb^aupt b^tannt sind, zu den

gtimt^n Seltenheiten gehören, in der B^el niebt aehr w«k ver^

sehleppt sein dürften, weil die erzeugte Anzahl eine verschwindende

war im Vorhältniss zur Grösse des Gebiets, auf dem die Stücke

zcistidU wurde!!. Es ist darum auch die Wahrscheinlichkeit sel-

tene Mün/-eu zu fimlen bei Heimathsfnndeu in der Regel grösser als

bei denjenigen, deren ürspnuigsort weit von der Fundstelle entfernt

ist IKe Wichtigkeit der eben genannten Hehnalbsfimde ftlr die

Botimmmg einzelner Stücke nnd des gamtoi SehatMS dflrlle dar

nach einlenehtend sein.

Aber es darf dabei nielit nnenvalnit ;::elas8en werden, dass

ein einzelner Fund nur dem eiu/.clMcn Haustein zn dein j^rnssen Ge-

bäude einer Mttuzgeschicbte gieiclit und erst nach Auhmdaug meh-

rerer Sehllise sidMsre SehlOsse gezogen werden ktanen.

Die Bedeutung des Bonner Fnndes liegt in der grossen As*

zahl der Kölner Denare mit >iclcn mehr oder weniger bedeutenden

Unterschieden und in einzchien beacbtenswcrthen Stücken, unter

denen der Verona-Denar unz\\ citelkaft der hervorragendste ist. Die

weiteren Ergebnisse oder ^Anmerkungen sind dort ven&eiebnet, wo
die besprochene Sache darauf hinfUlurt.

Um die ZuaarnmenaetEmig dea Sehafzea naeh Ursprungsort und

Anzahl der Stücke sowie die aaf den Münzen genanntm Fnge-
herren kennen va lernen, dürfte nachfolgende Deberrieht ansreichen.
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Ich bemerke daan noch, dass die voran^eset^te Nummer die Stelle

bezeichnet, unter welolwr weiterbin di^ gcnano Besebreibiiiig folgt

Die gemimt«! Orte betteieliiieii die Mflnsitfttteii, doeh dürfte diese

M doMlnea den Namen der Stndt Kola tra^den niebt unbedingt

in dieser Stadt zu suchen »ein nnd bei Nr. 77 nnd 78 ist mit

„Trier" nnr das Oebiet deg danaeli ^renaniitcn Er/hischof«t fremeint;

die ftbrigrens nicht genannte Mflnzstäitc krnuito — ohw dnss sich

das mit Sicherheit entscheiden liet(»e — aneh in Koblenz gelegen

ganr.c halbe
Nr. Denare
1-4. Km, Kaiser Otto XU. 963—lOOS 10 1

5-21. , , Hcimich II. 1002-24 IM 61

22—26. „ . Konrad II. 1024-89 S8 1

97—68. „ . . . » u.Piligrim 1081*86 1991 409

60—64. n - - » « ii.Hennannl0a6—M lao 26

65—66. „ Kiv.liiscliof Hcnnnnn «nein — 2

67. Bonn-Verona, Kaiser Heiiirit h H 2 l

66. Andemaeb, Kaisor Otto HI 1 —
69. , H( rzn^' Theodorich v.Lotbrtngen964—1086 2 —

70—11. » ohne Namen 2 —
79—7& , Kalaer Konnid II. u. Ersblacbof FUigrim . 8 1

76. Duisburg, ^ „ , — 1

77. Trit r, K.«ii.>*pr Ueiuricli II 1 —
78. . „ Konrad IL u. ErsblsebofPoppe 1016-47 — 1

79. Thiel „ „ , 2 —
80. Huy „ 1 1

81. Worms, „ Heinrich II. ... — 1

89. Wünlmr^, Kaiser Otto m. 1 —
M Soost. Kfiisor Koiirnd TT . . . . l —
84. Dortmund, Büiiser Konrad II 1 —
aSw BUdeahetm, Bischof Ootbard 1008—68 1 —

86-6B. Unbestinunt 9 1

1619 600

Tnser Pnnd beetitigt die alte llrobachtanf: (1»=;^, je nrilior er

einer MOnzstlitte «yemaeht wird, inid j'e lu'denteiuler die Thiitif^'keit

in letzterer ist, desto einlieitlieiier ist die Masse de>» Scliatze.«. desto

weniger Frägeanetalten »iud vertreten und desto geringer ist die

Torhandene Antehl der mm entfernten Htlnzetitten hervorgegange-

nen Enengnisse. K61n behemehie ab Mflnsliaaptaladt die gnnsen

Niederrbeinlande, aach aufivärts das Gebiet etwa bis Bingen; Süd-

und 0);t-Dcnt8ehland (Har/.) ist fast gar nicht im Fände Terlnlen,

die Nachbarorte von Köln sehr achwach.
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y«Klckht nan luwm «n 1862 (Vt^'U gerechnet) Demm
beatebeoden Fond, in dem 12 Httoiatitttao verMen ^nd, nitt «jnen

im Osten Deatschlands in Ta^c gakomineiien, z. B. dem veB*Pimi

min hei CaliicH') im HUdosteu Pommerns, ko findet man unter einer

gt^rinirercn ricsamnitzahl von Mtin/cn (:^82 Stftck) eine ungleich

gröHM^ru /W^iil von MUuzbtäücu {26), aber au» jeder nur 1—4 Exem-

plare jeder Gattung, daneheu eine gnam Anzahl vou geographi^eh

vnbeilimnbnreii, ferner Ton nnkemtliolien Sttteken and toii dftvl'

Beben Naebahmnngc» (Wendenpreanife n. a. m.). INe Denare »•
scrcs Fnndcs sind zwar vereinzelt schlecht ausgeprägt, aher nicht

durch I.iii^on üinlauf ahgewetzt. anch zeigen sie nicht die fUr den

Osten Kun>|);is INileu undRussiaud) chnrakteristisclit n Vorletzuaigeil,

die von kleinen spitzen Werkzeugen henorUbren scheinen.

Um die PrAgeseit der Denare nnd die VeiigFabiingiaeit

leicbter kenntlieh zn machen gebe ich nacbfolgende Ueberdeht,

Geprftgt in der Zdt tqh
Otto Iir. Hehnicli Tl. Kourad IT, SpJller

983-1002 1002— iOä4 1024 10rt

Köln 10«/, leSVs lübo^, 1(V,)

Bonn — 2>/j — —
Andernach .... 1 4 8 ^
Duisburg — — 1 —
Trier — 1 «/t

—
Thiel — — 1 —
Ilay — — 1 ~
WotHM — Va — —
WOnsbnrg 1 — — —
Soeat •— ^ 1 —
Dortmund — — 1 —
Uildesheira .... — — 1 —

Man sieht hieraus, dass die Mehrzahl der Defiare aus der der

Vergrabnngszeit nächstliegenden Zeit stammt; ferner bemerlct mau

die ausserordeatlich starke Ausprägung in Konrads 11. Zeit (unter

Piligrim) und endlieh, daaa Torliegender Schate nicht lange nach

1089 der Erde anTertnmt sein miaa noeh kann. Je weiter der

Prügeort der jtlngsten MfliBe vou der Fundstr-llu entfernt ist, desto

grOver mua der Zeitraum swiacheu dem eraten Aoftreten daa be»

1) Sallet'fi Zeitsdirift fUr NumUmaUk Bd. XIII (1886) S.
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troffenden Stückes und der Verfrrabnn^'s/.eii gedacht werden, desto

Ungewisser kann letztere t'e8tge8et/A werden.

Anden irt das bei unserem Funde, dessen jüngste 8tll<Ae ans

dem benaohbarten KMn ataniBMii, also in knner Zeit^ einoD Tage
Tielleieht, nach Bonn gebracht sein können. Die jOngsten Denare,

zwei Hälften eines solclion von Er/.bischof Hermann IT. 1036— 1050,

tragen nicht mehr den Naim-n des 1039 prestorbenen Kaisers Kon-

rad. Voraussetzen darf man, das» nach dessen Tode nicht mehr

unter seinem Namen fortgemttnzt ist, was swar an anderen Zeiten

mta anderem Namen in KHHn geaehehen ist, aber fibr diese Zeit

nieht aogemmunen werden kaoD, w&l kein nachweisbarer Gnmd
dasa vorliegt. Gleichwold ist es nnffallend, daas aas der kurzen

Zeit von Erabischof Hermanns Stuhlbesteignng bis '/n Konrads II.

Tode, also drei Jahren, die grosse Anrahl von 13u Denaren vor-

liegt. Femer iot zu beachten, da^s zwei verschiedene Typen mit

Bsmaans Namen allein yoilianden sind, die avmftglieli in&m'halb

gans krnmr Zeit «rfbndeo md bald naehhor wied«r avfgegeben

sein werden. Ersdiwerend Atr die Bestimmung der Yergrabanga>

zeit ist fenier. da.**** die Münzen Hermanns nlme den Namen Kaiser

Konrads, die also von 1039 bis lOöli geprägt sein .soilon, recht

selten sind, so dass es den Ansehein gewinnt, als habe die Thätig-

keit der Kölner Mflnzstittte eine Zeit \aag gemht. Man weias des-

wegen niebt genan, wann die in nnserem Fände fehlenden Denare

mit Brustbild dea Enbiscdiof Hamann jaä die von demsefben

berrfihrenden mit Naoäen König Heinrichs DI.') anerst gepitgt sind.

Berücksiebtigt man. dass die eben p^ennimt^Mi jflnjreren kölni-

schen Denare Hermanns mit l'>nistbild im Funde leiden und in die-

sem nur zwei Exemplare vorkommen, die wabrscheiiUich nach Kon-

rads II. Tode geprägt sind, so seheint es mir am geratbensten, die

Teigrabnng vorliegenden Sohalaes nngefUr 8 oder 3 Jahre naeh

Koivads Tode, also in das Jahr 1041 oder 1042 zu setzen. Will

man ganz sicher gehen, so wird man das Jahr 1045 als späteste

Zeit der Verschammg ansehen mössen, aber ich ^jlanbe, man kommt
der Wahrheit am nächsten, wenn man annimmt, der Schatz sei um
1042 der Erde übergeben worden. Ein zwingender Grund, eine

ans aSher Übende Zeit anaanehmen, liegt nieht vor.

Die Denare — je awei halbe sind Ar einen gaasen

1) VergL I>anneBb«rg: ^Der Httnafimd onFammiB* in Sallett

ZettMhitft fllr Nnminmitik Bd. la



Fftul Joseph:

dam flingcraduirt hahtm «in Qewiekt Ton 2585 0r«aitt, imd
ö Pflmd oder 10>/| alten kOhnaohen Uvk.

Cm den Edelmctall^ haU feittKURtellen, sind in der Frankfurter

„Deutschen Gold- und Silber- Schcideandtalt" durch Herrn Grimm

(Schncidwalljrassr > für jo 1 1* Ilalftoii der F^enare Nr.9 von Heinrich IT.

mit der jüngeren Ci>L<J!^"IA- luwlaiit mal Nr. 27 von Kourad-Pili-

gnui zwei genaue cbcmiscbe üntersachun^jen (trocken md was)

•ttgwtellt worden. Dieiellien ergaben flir

Nr. 9: 939 TamendtheUe fMn Silber, 1 Trasendthea Gold

Nr. 27: 938 „ „ . 1 „ »

Im üebrigen wurde Kupfer als Beimischuiiir festgestellt.

Es lä«»t sieh annehmen, dass die Ot^ammtbeit der Denare

nngefUbr denselben Edelmetallgebalt (9BH^/,) besitzt. £s sind dem-

naeli unter den 2535 Gramm enthalten

3379,09 Gramm Silber and 2,535 Gramm Gold.

Der Metallwertb, den Silbercoura an der Frankftafter fiOne

vom 1. November 1890 mit Mk. 146 für das Kilogramm Silber,

den Goldwerth mit Mk. 2H00 ffir dag Kilogramm angenommen

eigibt für 2379,09 pr Silber = Mk. 347,35 Pf.

2,535 „ Gold t= ^ 7,10 „

Zn^ianimen Mk. 354,45 Pf.

Um den SlUnzwcrtb der gefundenen Dcuarc festzustellen ver-

gleicht man den Edelmetallgehalt zuweilen mit dem des deutadhoi

Vaieinsthalm, der 16*/« gr Silber oithttlt. Die Toihandenen 2,535 gr

Gold, im W^he (1:15',',) gleieh 39,20 gr Silber, den gefundenen

2379.« if> frr Silber 7ii-. Ie-t, ergibt 2418,38 gr Silber, die in 145,10

TLakiM tntlialten sind, also 435 Mark 30 Pf. gleichstehen.

Zu einem richtigereu Ergeljiüs» gelangt man, wenn der Edel-

metallinhalt, zuHunmen 2381,G3 gr^), iu Gold amgerechnet nnd die-

BCfl an den heutigen Stfleken der herrschenden Goldwfthrong ge-

messen wird. Nehmen wir das WerthverhältniBS des Goldes /.am

Silber an, wie es 1.343«) in Geltung war: 1:12,1, so sind 2381,63 gr

Edelmetall der Denare gleieh 196,83 gr Gold, Dieses wfirde, da

die deutsehen Mtlnzanstalten das Pfund Gold zu lo'Jö Mark an-

nehmen, einen Münzwerth von 549 Mark 16 Pfennig haben.

1) Den geringen Goldiiilutlt kouiito man im Mittelalter nicht let>t-

stellen; man empfand ihn hm der Probe nur wie Silber.

Ti Ich Mjrv hirr TTrn-n Dr. Frnst Krn<«o (KOhrildie Oeld|;eflelliehte

S. 118). Angaben für die Zeit von 1042 fcUeu. '
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Die Kautkratt, wdclic im westlichen Oeutschiand wäliruud

4cs 11. JabThmidertB migefllhr dw Zelmfwslie des heatig'en Oeldes

betrag, Ueeee sieb fUr den Bonner Denarfund anf angefiüur 5500 Mark'

ichAtien«

'

Üie Beschreibung des Fundes wird iiuiiipr dem ÜnifanL'*'

und der Bedeutung desselben eutsprechen miisscu. icli habe mieli

darum nickt begnügt, blos eine kurze Ucbersicbt Uber den Sehatz

m geben, im idnigen abw anf andere Werke zu verweisen» allenfalls

einige bervorragende Newgkeiten genauer an&iillttbren, aaeb aieht

klos eine einseitige niuaisniatisehe Beschreibung zu liefern ~ aondem
ich habe vcrsnelit Ilm so zu belmndcln, dass er nach verschiedenen

Gesicbtepunkten und Richtungen aus^'tinitzt werden kann, ohne die

Sttlekc noch eiumul durchzusehen uud uhno andere Werke benutzen

la mOsMu^. Daas die einsehUtgigcn Azbeltfiai 1. Dannenberg,
Die dentacboi Manzen der attebsiaehen und frlnkiscben Kaiieraeit,

Berlin 1876 — 2. C;ipi)e, Beschreibung der cölnischcn Münzen des

Mittelalters, Dresden IS.").; — 3. Desselben, Die Münzen der (Kut-

schen Kaiser und Könige des Mittelalters, ') Bde., Dresden 1848,

50 and 57 benutzt und angeführt sind, vurstehi sich von selbst.

Seltai ist die von Wallraf verfassto „Beschreibung der KOllniseben

Mflnzsammlnng des Domberm von M^nrle**, KOhi 1792, erwähnt

wegen mangelhafter nnd kritikloaer Behandlung des Stoffes. Harts-

heims und Hamms numismatische Arbeiten stehen in Bezug anf

Znv<»rlä88igkcit und riennni,2:keit aller .Ansahen über die Münzen

und deren Beschreibungen uoeli weit unter denen des viel getadel-

ten Cappc, dessen Bücher, wie laugst aligeuiciu bckaunt i&t, sehr

verbesBemngsbedarfl^ dind.

Venuigestellt sind dieMttnzen vmiKaln, we9 sie den grOsst«i

Aiith il des Ganzen ansmachen; angefügt sind die nächstgelegcncn,

zu dem.sclben Erzstift gehörigen Orte Bonn und Andern.-ieh, dann

folgen die Denare der übrigen rheini.schen Münv:«t:itten, die der uie-

derlftudiscbcn, süddeutschen, westtküschen und cmci ustdeutüchcn.

Die gleiehartigen Stücke wurüen znsammeugestellt, die oor-

reeten Insebriflen voran, die entarteten ans Ende. Bei der grossen

1) Erlaliruii^figetuäeiii werden abgckürzle Fundboschreibun^en, bei

denen andere Werke in die Hand genommen werden mftMcn, ftist nie-

TTinN gelegen oder bouatzt, weil sie in der Bogel iildit gens genau sind

und die Arbeit zu aehr erschwert wird.
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Menge dei Materials würden die Bachstaben des AIpbabeto Öfter

nicht ansgcreiclit haben znr Keunzeichnnngp der Uutem*hietle, wem
ich Don.-ire de» gleichen Typ unter einer Nuiihiut hätte ver-

eiiii;;!.'!! wollt-ii; iiothgedrunjjen habe ich (Icswcf^eu nuhnuiils nen-

bezifferte Luterabthciliuigeu gemacht. Mauchuiai geschah die» auch,

um die DoMure vmi «nnihemd gleichartiger Entartnig nnter sieh

m Tereinigm besw. von efnaiider tä treimeo.

Wenn die Inschrift eines Denars mit der de« vorhergehenden

Obercingtimnit, s«> ist diesellje nicht wiederholt worden, Kondeni ein

wagereehtcr Strich ist an die Stelle der frU-ichen Hnchstabcn {:c-

setzt. Wenn die«e uder ein Strich eingeklammert ist, so heisst das,

es stehen wahrseheinlich dieselben SchriftBeichen oder eine gleiche

Anzahl derselben an einer wegm mangelhafter Ausyrag—g nles-

barcB Stelle. Oftmals ergAnzen awei oder mehr Exeni]riare die Um-
schrift, anch wenn dies nieht imner angegeboi ist

K«ln.

Kaiser Otto III. 983—1002.

1. a. *uano*<.Hiiriviii

b. —(—)D0—IVlIMiVG
C _D( ) - I( )

d. —ODD PmiO
e. —{ )PIIIIG

f. ( )AVG(-)

^. ( tAVi----)

bineu breites bis zum Biuuenrcif reichendes Kreuz mit tLogel

in jedem Winkd.

Ks. Die mehr oder weniger entartete Inschrift S

Bei a. ist das 8 von rechts nach links umgekehrt. Die bei-

den 0 sfaid stets kidtt und kieisijlrmig, die andern Bnehstnhen dn-

gegen sehr rid grosser, doch ist das C bei a, b, e nicht viel

länger als das 0. Bei d, f and g liegt das 0 anseerhalb des

SehrOtlings, ist also anf der Mdnze nicht zu sehen.

18 19,5 mm. l,42r>gr. Durchsehoitt von Biebeu Exemplaren,

die zusammen 9,99 gr wiegen.

Zn Dannenberg 342. Cappe, Küin Taf. II Nr. 20. Merle,

COLONU
A

S. 9 Nr. 28, 29, 31—36.

Digitized by Google



Der Bonner Denuuftind von 1890i in

Troty der starken Eutartnnj; 'I't Umschrift fuif der iiauptweite

kantt man doch immer uoch erkeuucu, das» sie nrBpruDglich OTTO
IMPerator AVGustuH gelautet hat. Exemplare mit eomktar In-

aehfift taaä bei Dannenberg Nr. 384 (Otto If. 978—983 rngt-

Mhrieben) aud Nr. 342 (Otto III. beigde^) abgebildet

Die Tnsclirifl der KelirHcitc 8ancta Colonia weint diese Denare

urffprfiiifclicli und iii der Re«rel nach Köln; aber die starke Vcr-

breituiifj der j^elir beliebten Milii/g^attnnsr bat ilire zahlreiehe Nach-

ahiuuii^ iiervorgt;ruleu, die tbeils eine ^anz getreue war ~ abgo-

Mhen ?oui fiKil, der nnch Ort vnd Zeit yeraehieden ist — theil«

Bind mehr oder wto^yer devtliebe Bdietoben hiningelligt oder drit-

tens ee ut der nachabmcnde MOmherr besw. die Mflmetfttte ge-

nannt, wenigstens dnreli ein Wappen').

Die dritte Art von Naehahinunji; mit der oben bescbriebeucn

COLONIA-Iuschrift („Külucr Monogramm'^) aebst Äiigabe des MOuz-

beim oder Mflnzstfttte findet man auf folgenden DenwreQ:

1. Andernach. Hmsog Tbeodorieh von Lothringen 984

—

1026. Vergl. Nr. 69 nud Dannenberg Nr. 444.

2. Soest. Kaiser Konrad 1024—39. Vergl. Nr. 83 dies^

Funde»; Dannenberg 742; Cappe, Köln Tai". IV Nr. r>0; Wein-

gärtner -i Taf. T Nr. 2. Hs. Brustbild des Kaisers. Ks. Naiue

von Soest unter dem ivülner Monogramm.

3. Deegl. Enbisebof Arnold II. 1151^1156. Weing&rtner

Tnf. I Nr. 4. Katalog Garthe 5112.

4. Desgl. Erbischof Philipp 1107— 1191. Weingärtuer
Taf. I Nr. 5; Cappe, KOln Taf. IX. ir.O. V. artlie nil«) u. 5120 (Obol).

Bei Nr. 3 u. 4 ist auf der Hs. der MUnzherr genannt und das Soe-

8ter MUnzzeicheu hinzugefügt. Ka. nur das Monogramm von KOlu.

Ö. Deigl. Enbinshof Adolf 1193—1206. Gebinde. Es. Ho-

nogramm. Cappe, Taf. X, 160. Katalog Garthe 5127.

6. Desgl. Ans dem 13. Jahrhundert. Hs. Stadttbor und -name.

Ks. Monogramm mit Engelskopf als Zierrath. Cappe, Köln Taf. X,

161; Weingärtner Taf. I. 0. Femer ein Obol. Vergl. BUtter

für Mllnzfrennde Nr. KSS. Taf. 102, 1.

7. Berg. Engelbrecbt, 1160—1189. Der Niime des Grafen.

1) Das Wappen vertrat bekanntlich im Mittelalter oft die Steile der

Schrift.

S) Die Sübemflnsen von CSIniseb Hersogthom WestAden und Graf-

•cbaft oder Veit BeekUnghannn. Mllnsler 1886.
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Ks. Das Monogramm vou Köln. Grote, MUnKstudien Bd. 7 8.66
(nnch I'lnt<i, .SeiulHchrciben Fi;^^ 1. Vt-rgl. diu AbbÜCÜlDf (Ui-

sellMt Tat". 1 Xr. 41» mit (ln'itliünnif,'ciu (iohäude.

8. OBnabrütk. lii.scliot („Philipp'- 1141—1173) (irote,

UOmatodicu Bd. IV. Taf. 1 a. 2: Denar und Obol Name der

IIflaaBMtte. Ks. Dm KMner Uonognmm, aber entarlet

9. »OBubTttok**. Qedaad (1192—1816). Anfinls tod Weber,

in der ZeitticliriA fQr Xuinigmatik Bd. XIV S.43. Kreii/. nol See-

ster MUnzzeichcii und Xaiuo Gerhards. Ks. nnr das Mdiioi^rtm«.

(Viellcieht ist das Stück auch in Soest j^cprä^'t wie Nr. 'd n. 4.)

10. MiiKlcn. Dannenberg 12b. Xame der Mtluzstätte. Ks.

Kölner Mouogramui mit Bcizcicbeu.

11. Corvey. Daniienberg 739. Weingirtner, OMrej
Taf. I, 18. Name der MfliiBSlitte. Ks. Kölner Monogramm mit

Beiaeiehen.

12. Faderborn. Dannenberg 741. Name dw Mlintstitte.

Ks. Monogramm von Knin.

1.'?. Lippe. (TIcniiann II. ]\\H', ]J-J9.] Zwei Denare und

zwei Obolc, dem Gepriige der Ilauptscitc nach aus dem 13. Jahr-

hundert. Grote, MUnz.studieu Bd. ö Taf. 1 Xr. 1 n. 2, Taf. VIEL

Nr. 1 n. 2. Hb. Gebäude und bei drei Exemplaren Name der

HOnzstitte. Ks. Monogramm and Roae (Wappenbild von lippe)

als Beizeichen.

14. Waldeck. (Godsehalk I. 1187— lL^21) mit Namen des

„Bischofs Bernhard vou Paderborn" 1 l.S(i--l'J();?. Grote, Münz-

studien Bdl V Taf. 3 Nr. 1. Hs. Wappen vou P^rmout. Ks. Mo-

nogramm von Köln.

15. Desgl. Adolf, 1314—1270. Dannenberg in Grote's

Mflnzstadien Bd. 5 S. 618, Taf. 6 Nr. 4. Ha. Sitxender Graf. Ks.

Kölner Monogrsmm.

in. Tlalbcrstadt. Bisehof Arnulf, 996—1023. Dannenberg
G2C. Hö. Kopf ohne ümscliritt. Ks. Kiilner Monogramm mit G
als Beizeiclien, das aueh auf kölnischen iMüiizcn vorkommt.

17. Fritzlar. Dannenberg b70. Name der Münzstätte.

Ks. K(dner Monogramm.

18. Sebwabaeb. Dannenberg 875. EbenMIs mit Bnmch-
nnng der Mflmtstätte. Ks. sebleebt geseiebnetes nud entstelltes Mo-

nogramm von Koh.

Digitized by ^OOgle
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19. Fricslaiid. Graf Ludolf ff 1038). Dannenberg 497.

Bnistbild uud Auuic des Milu/.lu ri-u. Ks. Kölner Monogramm.

Bei diesen 19 Nachahmungen von K(«lner Denaren ist der ür^

lieber stete m erkennen; schvi^iger oder fast nnmO^ieh ut das,

wenn nur ein Beizeichen die Nachbildung ron dem Yorlnlde unter«

scheidet') und in ndch liölitniii Grade ist die Bestimmung cr-

Rchwert. wenn kein besonderes -Abzeichen hinzugefOfrt ist. In diesem

I-^alle. der bei den unter Nr. 1 unseres Fundes aiifi^c/ühUen Denaren

zutriä't, bieten die von dem Stempelschneidcr uns unabHiehtlidi ^ge-

lieferten Merkmale, der Stil» eine Handhabung anr Bestimnimig.

Njttflilieli sind soiehe Kennzeichen nicht so handgreiflich, dass

sie jedem sofort iu die Augen leud t u i; 1 < s wird selten mehr

liesUndigt bei Manzbcstimmungcn als mit dem Ausdnuk „Fabrik"

und „Aohnlichkeit". Trotzdem bleibt es riehti';. dass, wie man
beispielsweise eine in der Rocoeco/eit licrgesteilte Naehahmung

einer antiken Figur leicht als Erxcuguiss ihrer Zeit erkenneu kaim,

so anch Hflnaen an ihrem Stil nach Ort mtd Zeit richtig zn be-

stimmcn sind. Allerdings wiitl ein etwas geflbtes Ange dazu nöthig

sein, jede Voreingenommenheit nmss fehlen und man darf Niemand

zumutben, auf Crnnd des Stils f^cmachtc Anprabon zti ;!^Ianbon, M-enn

uicht wenigtiteuH ein .'sicheres Merkmal aii;::c führt wiriK'u kann.

Dieses ündc ich bei uuäeru Ottodeuaren iu deuj eigeutliiiudieti ge-

foimteii Kreuz. Es ist avf den sicher köhuschen Ottodenaren stets

sehlankf manchmal nach den Enden der Schenkel verbreitert, anch

einzelne Nachabmnngcn haben es ebenso. Aber alle neher in Soest

g^eprfiirtcn Denarc mit dem Kölner Monoo;ranini, vcrjrleiehe <lip oben

ant^'ezäblten Nacbahmunfreii Nr. 3, 4 und die ebenfalls walirscbein-

Uch iu Soest eutstaudeue Nr. 9, haben ein Überall gl ei eh massi-

ges, sehr breites Krens, dM stets den Binnenreif be-

rührt Diesee Krens ibdet man aneh anf den Ottodenaven unseres

Fundes. Die Stfleke sind zudem so m-]u,n erhalten, während der

Andemaclier Denar von Herzog; TheocbM-icb fa.«t xollständig abp'e-

schlifl'en ist, daHs sich bei unseren Ottodt naren eine Umlaiifs/oit

von ungefähr 40 Jahren (vom Tode Otto s III. bis zur Vergraüungs-

zdt des Schatzes) nicht annehmen lisst.

Es li^ flbrigens im Wesen des zäh am Alten nnd Herge-

braeht» bangenden Westfalen, wie anch ans den oben angeführten

I) Sicher aus Soest ist der Otto*Deaar bei WeingKrtner, K61a,

Taf. I Nr. 1.

niirb. d. Ver. v. Altortbafr. im Rhcinl. LXXX.X. 8
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zahlreichen Naclialimnnprpn mit Kcmizt-iclimiu",' tk-r Mdiizstätto zwei-

fellos berv<»r^'t'iit. dasg niaii ihm die kölnischen Denare auf der

rothcn Erde nachprägte als die ursprüngliche Münzstätte Köln sie

niclit melir lieferte. Dass mau hier um 1014 zix neuen Typen aber-

giDg, ist ani den AiufMinuigeit bei Nr. 3 der Fimdbeschreibiing zu

ergehen.

DaKs ieh diese Ottodeuare unter „Köln" aufführe, trotzdem

icli sie ftir wc«t<^Sli>('lic Nachprägnngcn linltc. hat seinen Gmnd
darin, dass sie eben mir NachprJiffnnp'en sind und v(»u Jedermann

unter Külu gesucht werdeu. Dannenberg vcrlahrt ebenso und

Bitgt aber die Nacbahmniigeii S. 289 Beloes bekaimteD grossen Wei^

kes: „Wie viel Mttnsen kOlDischen QeprSges aber mOgen wir baben,

die uns ibre eigentliche Heimatb nicht vcrrathcn.^ Zu diesen nicht-

krilnischeu OOLONIA-Dcnaren gehört beispielsweise seine Nr. H42d,

die wohl in Minden entstanden ist; vicllt ielit aiidi ircliflrt Nr. H47 mit

dein freitichwebeudeu Köuigskopt' nach Thiel [siehe unsere Kr. 79)

u. s. w.

Ueber die Naebabtniiogeii drttckt sieb Grote in mner Osnap

brdckiflcbeD Hfinzgescbicbte (HHozttadien Bd. IV S. 57) in gleiclieni

»Sinne folgendennassen aus : „Mancbe Owabrlcker jener Tfpen
(Minnigardcford- und kölnische Ottodenare) nm^ ca gebeil^ auf deasiD.

man auch die fremden Ümschriffcn heiboliielt.'*

2. *TTO N(I>MP D (GE) Gekrönter Kopf von links.

Ks. S
00IX)N

A
16,5 mm, 0,97 gr. 1 Stück.

Dannenberg hat dies witone Stück mit der etwas abwei-

chenden Umschrift (»TIO GRAtia Del REX unter Nr. a40 aufge-

führt. Auch btiitic Exemplare sind uuterwiehtig^ er gibt die Schwere

auf 1,07 gr und 0,8 gr an.

Daa Stadn gdiOrt offenbar keinem Alteren Otto an, aber man
dürfte vielleicht fragen, ob es wirklich in Köln und nicht rielmebr

in den Niederlanden entstanden ist! Möglich ist zudem, dass es

nach Otto III. Tode auf einer Seite den älteren COLONIA- Dena-

ren nachgeahmt, auf der andern nach der Sitte der gp&ter^ Zeit

mit einem Hnistbildc versehen ist.

1) V«>rKi- Dannenberg 725; das Stück bat dieselben BetzcichCD

und die fichra<,'gf«tel)tpnBaeli«taben A«f derHAUptsoite wteNr.Sfid daflelbst.
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Eine bedeatcude Hünzst&tte ändert ttbrigens niebt leicht und

vorübergehend ilir Geprü^e, cf^ selicint mir dämm ftuch aus diesem

Grunde die Walir'icbemliclikeit filr eine atiswärti^je Prilgnng mit

theüvveiser Nactmhniung des Krdncr Typus zu sprechen.

3. {*)OTTO RE(X) Kreuz, in jedem Winkel ein Punkt.

Ks. (8jCA '

(COLO
(NI)AiS>

19^ mm. 2,60 gr. 1 StUek.

Nicht bei Dannenberg.
Dieser nnd der nachfolgende Denar sind die ei-i^ten ihrer Art,

welche niis bekannt geworden sind: sie ivinsseii daher in geringer

Mciifre ^?cpr;lg:t sein, besonders wenn laau ihre Anzahl mit der der

lihrigeu bekannten Kölner Ottodcuoi'e vci'gleicbt.

Das Anffallende an Nr. 3 ist, dasB bier die jüngere COLOKIA-
Inschrift auftaucht, während man die Altere noch auf Denaren von

Ottos Nachfolger, Heinrich 11, findet. Gäbe es solche Denare von

Heinrich II. mit der älteren C0LÜX1A-In.schrift nicht, so könnte

man schlicsscn: In dem letzten Lebensjahre Ott*is III. ist die neue

Inschrift aufgekonimon und man hatte .sie kaum ^'ejirägt, j?o kam
Heinrieh 11. zur liegieruug, daher die grosse SeUeidieit von 2sr. 3,

Nun kemit man aber vim Heinrich II. ab Ra nnd als Imperator

Denare mit dßt ilteren COLONL^-Insehrift und unser FmA bringt

deren selbst mehrere, während die grosse Mehrzahl der Ueinrichs-

d^rc mit Rex- und mit Imperator - Titel die jüngere COLOXIA-
Inscbrift trägt. Anscheinend wird die chronologische Hestimmung

dieser Inschrift noch orsclnvcrt dtirch das \'t»rkommcn von Denaren

Kunradü Ii. mit dem älteren Kölner Monogrumia. Aber das Vor-

handensoin der. Stocka is^ wie Dannenberg .S. 160 sa^ nieht

svreifeUos und im ttbrigen halten Kdhne und Dannenberg die et-

wfthnteo Konradsdcnarc für Soester Nacbpräguogen.

Nach den bis jetzt bekannten Heinrichsdenaren muas der Weeh*

S SCA
sei der älteren Inschrift COLONIA gegen die neue COLO zu Hcin-

A NIA
lichs II. Zeiten eingetreten sein and*awar um 1014, seiner Kaiser-

krrininifT. Man findet, wie bereits erwähnt, die beiden Inschriften

auf Heinriehsdenaren mit Kex- und linpeiator-Titel; das hat seinen

Grund darin, dass zu gleicher Zeit wegen der starken Ausprägungen

._^ kj i^ -o Google
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eine grosne Anzahl von Personen beschäftig tmd eine mindestens

cbcu»o grosse von Stempeln io Gebranch war. Wegen der starken

AbnntzaDg war mg» eine gromm Menge toq Stempeln trorräthig.

War der Beechlnas gefattif eme neue Art von PrSgestOcken herzu-

stellen, BO gab 111:111 die alten nicht aaf. sondern beuntztt sie bis

znr volli^'en U«hniii< IilKirkr it f- rt . \V;lliri ti l ein Theil der AHlnz-

kneehte nnch mit <1< n alii ii Stempein arinntetc, hatte der andere

bereits rlie neuen in Gebranch genommen. Die gieiclizeitige Ent-

stchang von Denaren mit der ahen und der neuen COLONIA-In-

sehiift ist danun reeht gut mOefieh, nnd wenn beide den Sex- nnd

aneb den Imperator-Titel tragen. 00 lisst sich nnr annehmen, dass

der Wechsel der OOLONIA-Insehriften mit dem der Titel gleieb-

zeitig^ eintrat.

Nach dem V«irliorc>>;»::trn «Itirite ilu- Krklaniiii: nnscrs Oifu-

Dcuars keinen grossen J<chwierigkiiten mehr begegnen. Zweitellos

darf man ihn ftr eine Nacbprignng vaater Heinriefa II. ansehen.

Man klinnte sieb den Ifei^ng* folgendennasBen TorBCeDen. Als der

Stempelsebneider im Jahre 1014 den nencn Prigestoek fertigr hatte,

wollte er einen Probeabschlag sehen. Er setzte den neuen Stempel

in den Ambos, legte einen Denarschrötling flarnnf nnd, da der

{lanuner nicht direkt hieranf sehlagen sollte i»\cr »hirfte. so miisste

mau einen zweiten Stempel aufsetzen. Man iiaitc bierzn cmcn der

gerade im Qebraneb befindlichen mit Heinriens nehmen kflnoen,

aber die Abprigvngen hierron gingen dnreb die Gbmd höherer Be-

amten, des Mttnzmeisters nnd d&s Wardein^^. Diese wflrden den

Pmbeabscblag zurUckgovicsen haben, da die Prägung des neuen

Typ noch nielit frcnchmigt war. Man nahm also einen der alten

Ottosternjicl, der ül)ri^'('np die Abschläire al<« Proben besser als der

andere charakierisirie. Oe>via» war die Anzahl der Proben eine

sehr geringe, die Stflcke wanderten Tielleiefat zunächst nur in die

Tasehe von Hflnzbeamten, bis de endlieh aneh In den Veikehr

gelangten nnd endlieh aneh anf nns gekommen sind.

1) jMiin weis.'? sog-ar aus spÄtcrer Zelt, daf»"» «elbst di^r Tml oinos

Kaisers nicht znr Abgabe der seinen Namen tragenden Stempel veran-

tMAte. Der Frankforter Münsmelster iMill s. B. Mch dem Tode Kaiter

SirjTTninifl'j '0, Do'/x-mhr-r ^4f)l^ rincfi mit flon alff-n Stempeln for[;.'-<Miiiinzt

baben und in einem Schreiben vom 31. Märx 1430 verbietet ihm das der

Mainzer Enbiachof ron Maina geradean. Tergl. Joseph, OoMultDaeQ
d«i XIV. und XV. JahrhnnderUi S. 106.
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Mag man flbrigens lieh den Vorgang so wie geBchildert oder

andern ontoUeni zweifdio» verdankt der Ottodenar mit der jfinge-

ren GOLONIA-£DScIirift nur dnem Zufalle «eine Entatehnng.

i. (>iOT)T0 RE(X) Innen Kreoa mit Piinkt in jedem Winkel.

Ks. Yerprägt. Man Bieltt nur durcheinander geworfene Tbeite

der jflngeren OOLONIA-lBtehrlll and daneben den sogenannten

„gordischen Knoten*' oder dreifache Schleife. Ancb scheint eine

ümscbrift vorhanden gewesen zu sein, von der CV deutlich zu

sehen ist. Unmittelhnr vor C sieht man ein nicht ganz dentliehcs K.

19,5 mm. 1,."J4 f,'r. 1 StHek.

Dieser Denar, wahrscheinlich eine Nachpräcrnnfr späterer Zeit,

ist nicht deutlich genug, uui BeHtituiutes Uher das auil'ullcnde Stück

sagen m k^fnnen. Da neben der jüngeren COLONIA-Inaohrift mei-

nes Wissens keine Umwhrift sonst vorkommt, hier abw das RCVS
anf IIENRCVS aehliossen llsstt so kOmite man viclleiclit an eine

doppelte rräg:nng', einmal ans Versehen mit dem Otto-, das andere

Mal bf-richti^^end mit dem HeinrichBtempel denken. Allerdings nmss

mau /.wischen der Umwechselung der Stempel auch ein Umdrehen

des SchrOtlings sich denken.

Heinrich IL

1002—1024, Kaiser seit 1014.

S. a. H(£I)l!mn(S) lEX
b. H( ) R(E)X

Lmen beflisstea Krens mit Pmkt In jedem Winkel.

Ks. b. S a. S
OliONU LONIA

A Ao 2*/g Siück.

a. 19 mm. 0,87 gr. b. 18,^! nun. 1 .49 gr (ungereinigt).

Bei beideu Exemplaren ist neben dem unteren A je ein Bei-

zeichen, bei a anscheinend ein W oder CO.

Exemplare mit corrccter Inschrift auf der Uaaptseitc sind bei

Dannenberg 345, bei Cappe, ROh Taü III 46 nnd 43 (hier ohne

Anfaags-H) abgebildet

Diese Denare sind swisehen den Jahren 1002 mid 1014, vor

d^ Eaiserkrdnnng Heinrichs II., gesehlagen, da sie den KSnigs-

titel noch tragen.
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6. a. HEN(RIC)Vx III(P)

b. (— illlKirV'/: I(Ml')

0. (lI)ElNii*llI (IMP)

d. H(EIKI)R*1MR
c. (HE)EINRi«'IM(P

BeAiBBteB Krem mit Pnokl in jedem Winkel.

Kb. a. S h. S 1-. Ig d. S e. S
COL'ON) Hojo) COLONI bUlA oLoNIA

(A) (A) Ao A A«2)

a. 18,5 mm. 1,12 gr. b. 18 mm. 0,93 gr (ungrereinigt). c.

18,Smm. 0,89 gr. d. 19,Smm. 1,10 gr. e. 20 mm. 1,10 gr. 5Stflck.

Dannenberg 361. Gappe, KaiBennOmsen Bd. 1. Taf.Xmi,

226. Cappe, Köln Taf. III. 49.

Dannenberg führt drcsrn Denar nacb Cn ppc mit der Be-

nierknng: «Ob weher?" an, und diese Zweifel waren bei der Cappe'-

schen Lesung IIEINRICI IMPRAT berechtigt. Da8.s Denare mit

dem Iniperatortitcl von Heiurich II. vorhanden sind, beweisen die

erliegenden 8tfleke» aber kein einziger gibt die. Inselirift voIlkom>

men korrekt. TrotEdem nnd efl| anoh das sehr entartete Eiemplar

d, unzweifelhaft ächte KOhier Gepräge» keine auswärtigen Naeb-

mllnzen.

7. >i«IIE(INRlCV) X X
Befnsst€8 Kreuz mit growem Pnnkt in jedetn Winkel.

Ks. (S)CA

(C)OLO
(N)U

19 mm. 0,98 gr. 1 Stflck.

Dieser Denar hat vom Titel nur den ScMiifisbiichstaben, das

X; es kann aber trotz der foldcmlon Rnelistahoii IIE keinem Zweifel

untcrliptrcii. dass der .Slcmpci.schncidcr REX — nicht DiP£RATOB
darzustellen bealiMchtigt hat.

Das nngcwöbulich grosse L neben den wesoitlich kleineren

0 erinnert an die ältere OOLONIA-Insebrift.

Dannenberg iMirt dn ähidiebes StOek, asf dmn der NaiM
HeinrieuB nicht sichtbar ist, aber der Titel REX ganz ausgeschrie-

ben iKt, dagegen mit rHfkhhifi'^'or Inschrift auf der Kehrseite nach

K . Ii 110 fM^moires do St. Petersbonrp Bd. IV S. 43 Nr. 249) an.

Auch hier war es das einzige Exemplar.

Die Seltenkeit der HetntiehideBSi!« a) mit KOnigstitel nnd jän-
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gmr OOLONIA-Iiuelurifk, b) mit Kaiaertitd und dem älteren Mo-

nogiumn bestätig das bei Nr. 3 Gesagte, dass nm 1014 bei dem
Titdwechsd anch die Tn^-icbriA der Kelirseito geindert wurde.

8. a. *HElHlICVoQ 4 ötück.

b. -N—RI- 10 „

c. *HENI I PICVoQ J „

d. -NEIIH I IC(— ) 1 „

e. HHUCVoo 3 «

f. in 2 ,

g. IH (RI)CV(S) 1 „

h. *NEIPTT i r V y: 1 ,

l (-) RH ICVS) 1 „

k. *HElH(RICV>x 1 „

1. -IIEmBICVoD 1 „

m.--NFIHBICV09 1 ,

B^bsstes Kreuz mit Pmikt in jedem Winkel.

Ks. o5"CA
COLO
NU
mm. 1,32 gr. 24 Stttek.

Nidit h& Dannenberg.

9. a. HEIN(RICV)oo IMIR

b. DP
c. *NEiinTr —

)

d. (H)ElNKlCV(ö IMP 2

e. H IMU
f. H1KRI( -)MP

f. HEDmiCCVS) I

h. —(-M—) I

i. HEimCVCS IH)B 4

k. -03 IP

I. HERIC(V)co NIP

in. HEIPfDCVco NR
n. (HEylHPlCVoQ (iM)

o. (H)UH- (—

)

(HEINI)C?<»iii I(HP) 3

HEIIIICI*R

r. *NEIIH R<ICVS IM)

s. cim)iiU'iucNi
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t HEXrVv: IP^

n. HEINICVqd —
V. HH1CV<» (II)N(I)

w. (HEINRiqVco IMIPE

Ikfiisstcs Kreuz mit Punkt in jedem Winkel.

Ks. a—v: S~CA w: SCA
COLO CO(LO)
NIA K1(A)

18—23 nun. 1,32 gr. 48 n. 54/2 ötück,

davon 20 niulcutlich oder verwildert.

Dannenberg 350.

Die unter Nr. 8 nnd 9 Tendebieten Denare sind bis anf den

bd erster Nr. fehloiden Titel gleich, last niemals rund, sondern

naliC7.ii vier- oder achteckig. Die Buchstaben sind in der Regel

roh, plump und grob geschnitten, selten fein und regelmässig ge-

steUt.

56 nicht ganz gereinigte Exemplare vom Nr. 8 nnd 9 wiegen

zusammen 73,85 gr, einzeb also im Dnrcbacbnitl 1,82 gr. 64 cer*

sebnlttene wiegen 35,22 gr, eniseln also 0,6522 gr, ein ganzer De-

nar dunach 1,3044 gr. Der DnrehmeR.<cr ist wie die Form reeht

ungleich nnd wechselt zwisehen 18 bis 23 mm.
10. a. HEIHRI(C)Vco IMIP

b. ( ) MIP
BefuBstes Krenz mit Punkt in jedem Winkel.

Ks. ab. GöCA
ab. OOLO
a. NIA/ b. NIA .•

a. 22.3 mm. 1,43 gr. h. ist zerschnitten. l>/i Stttck

U. uUiE(KjCVoQ IMP Krenz mit vier Punkten,
n

Ks. C >
COLO
///A

18,8 mm. 1,32 gr. 1 Stflck.

Das Stock zeiobnet sich dnrcb sehr groese Bnehstaben ans.

Der Bogen vor H anf Aet Hanptsette berflbrt des Sehfam-P, so

dass er mit diesem fflr ein R gehalten werden kann, das aber in

dieser Fonn erst in der IfohenstantVnzeit vorkoniint. Die schräg

gestellten Bnehstaben erinnern an Dannenberg 342d nnd 725,

beide wohl in Minden geprägt.

i^i^iu^cd by Google
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19. i|iN£IHBICVao BeAmtM Kren mii Ppnkt in jeden

Winket.

Ks. odCA
COLO
NIA* 6 Stück.

20, 21 nnd 23 mm. Fünf Exemplare des Museums wiegen

6,64 gr, ein einzelnes im Durchschnitt also 1,33 gr. Das sechste

Sttteki Henrn van Vleaten gehörig, wiegt 0,92 gr.

lt. a. HEIHIGYca IP^ (hnperator)

b. HEI(RI)CVi» ~-

c. IIEIIIPVOJ (—

)

Befusstcs Kreuz mit Paukt ia jedem Winkel.

Kb. t/:CA

COLO
NIA*

DerM wagereehte Abkttmuigartrieh Aber S liat a und b

drei kleine senkrechte Striae, so dass er dem .mf Wappen Öfter

vorkommendea Timu^kragen gleicht, natttrlieh Uer olme doHMn

Bedeutung.

a. 21 mm. 1,06 gr. b. 19,2 mm. 1,58 gr. c. 20 mm. 1,54 gr.

3 Stück.

14. a. nE(IR)ICVoe Uß)
b. ncNB)ncv<» ip

BefliMtes Krens mit Pnnkt in jedem Winkd.

^
K». rj^CA b. OQ+CA

COLO COLO
NIA (Schleife) NIA (Schleife)

a. 19. 20. 20,5 mra. 1,40. 1,41. 1,52 gr. b. 19 mm. 1,31 gr.

4 StUek.

Vk BfleUänilg: a. H5ITa(VS DIP?)

b. HiT.TNR)aVa> (IMP?)

Befnsstcs Kreoz mit Pnnkt in jedem Winkel.

Ks. ojCA

COLO
GA (Schleife)

19 nun. a. 1,30 gr. b. 1,68. 2>/, Stflek.

Awwrdem die Hllfte eines Denam, anseheinend wie e.

Die Inschrift heider Denare Scheint Heinricns impentor n
laaten. Veifieiche Nr. 11.
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lA. HIII*BIG NUP« BeAiHteB Xrein mit vier Pw&ten in

den Winkels.

Es. «»CA
COLO
V

19,3 mn. 1,10 gr. 1 -Stttek.

17. >i(N£nHBI0V\4» BefiiBBtes Krewt mitm Pi)nktett.

Ks. c»CA
COLO
NU

In den beiden ganz mnden 0 ist ein Kreuz, so dass das 0
wie ein Rad anacdelit.

w nini. 1,49 gr.' l'Stllck.

IH. *ilEimiüCV((»)o* Bcfußstcs Kreuz mit vier Punkten.

Kb. oqCA
COLO
NIA

Uebcr dem SC ist ein nacli unten offener Bogen nnd an i>f1»'r

Seite eine V ilmiiobe if'igar. Die 0 haben innen ein Ktem. wie

Nr. 17. . .

19,2 mm. 1^2 gr. 1 Stflek.

19. a. HEINRICVcc (IM)n

b. ni:RHVHUaVco "
Beftnstes Kiens mit vier Pvnkten. Bei a sieht man Ton dem

D oder P neeh einen kleinen Theil.

Es. a. ^r.VX b. AD^ .
ÜLO) 010)
UUl AIH

. a. Bonn. 19^ mm. 0,93 gr. b. Herr van Vle8te» .19,5 mm.

1,17 gr. 2 Stück.

SO. (H)EINRIH B£(K) Betostee Krens mit tier Fnakten in

"den Winkeln Dss öMle mid letste £ ist nnr in seinem unteren

Tbeilc sichtbar.

Ks. (HI)RICVo!2 FC Bcfusstes Kreuz mit vier Punkten in

den Winkehi.

19 mm. 1,18 gr. 1 Stnek.

Offenbar eind hier zwei Hanptseitcn zusammen abgeseUagen

^vorden und ist demnach vorliegender Denar eine Zwittermttnze.

Wäre das Sttlck einzeln oder in einem ostdeutscheTi Funde — von

pohusehai and roBsischen gar nicht zu. neden — aufgetaucht, »o



I>er Bonner Demurftand von 1880.

wflrde man es zwar zweifcUo» unter Ueiimch II. eingereiht baben,

aber den Fritgeort ta bestimmen bfttte nu» wohl Bedenken getrar

gen. Anders liegt die Sache bei «DBerm Funde, der in Bonn zn

Tage gekommen ist und zu mehr ak '/lo Kölnern besteht. Ea
liegt da nahe Cmscban zu halten, wo diese StPiiiiKl cin/.i'ln ver-

wendet sind. Der Augenschein nniss i«'d(Mn Unbefangenen sagen,

dahs die gleichen Stempel bei den HemriLlisdeuaren mit der jünge-

ren COLOKLA-Inschrift vorkommen. Aber, könnte man einwenden,

llfltt sieh aonehmen, dass in einer so bedevtenden and angesehenen

Ftigeaiistalt wie der Köber Vonfreehselimgen vOTkonmiai? Wer
den Mas8)<ttab einer modernen Mtinzanstalt anlegt, mOist« vicUdcht

mit nein antworten, jedenfalls wfirdcn Zwiftcrsreprilge nicht ausge-

geben werden, (»hwohl man weiss, dass allerlei Irrtliünicr und Will-

kUrlicbkeiten aueii iu uiu^eru Tagen schon vorgekommen siud^j.

Wenn man aber bedenkt, wie wenige damab lesen konnten, welche

geringe Bedentong die geoave Wiedergabe üet riehtigeB Inschrift

desw^ien haben mnsste, wie nrwlleh^ der gamse HOnsbetrieb

nberhanpt war, dann wird man kaum die Möglichkeit von Stem-

pdvenveehselnngen bezweifeln. E« lässt sith weiter annehmen, dass

die AhprSgnng von zM'ei nicht zusamnienfjelniriircn Stempeln eher dort

statttinden konnte, wo ein starker Betrieb eine grosse Anzahl von

MtlnzstOcken and Personen msammenftlhrte als an einer Kleinbe-

triebsstfttte. Man wird also immer wieder auf KAln ab die sehr

wahrseheinliebe Prfigestfttte mDUMsrs Zwitterdenars hingeführt. Nach

meiner Ansicht hiesse es der sonst gewiss sehr berechtigten Yor>

sieht zu weiten Spielratini lassen, wollte man die nabeliegende

Vcrweisang nn Ii }\'>hi nnterhissen. Denn wenn ein unberechtigter

MUnzer einen Ueuar nachahmen wollte, würde er sicher beide Sei*

ten kopiri haben.

Sl. a. HEI(NR)C(V8 DI)

b. (HE)HBCII(S DI)

c. HEN(RI)HCVco

d. HETTK C(VoQ IM)

e. Undeutlich.

Kreuz mit vier Kugeln in den Wiukeb. Bei d ist mitten auf

«NDsr Kogel noeh ein Umsü POnktehea; die gegenflbcKfi^iende

Kngd bt weg» mangelhafter Aosprftgnng sieht dchtiMur.

1} Ich erittnere nur an die sweterlei Abschlage rom Pnmltflirter

Doppelgniden aof die Kaisenrahl Ftiedrieh Wilhelms IV. von PMonen.
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e. SA(N)CT(A DOLONIA
a. y. AXCT COLO)U(A)
b. KITA(COLON)
c. (8)AT( )

d. (SATA COL)OHA
Fllnftäuligc Kirche mit Apitsem Daehe, danwf ein Kren. Der

Stempebehmtt ist bei ar-d ein roher, bei e ein aeiliehery doeh

sind hier wegen seUeehter Prftgimg' nur Spuren tod Bachstaben

riehtbar. ö'/g Stück.

a. 20 mm. 1,09 gr. b. 19 mm. 1,29 gr. c 19,0 mm. l,2ö gr.

d. 18,5 mm. 1,01 gr. c. 20,5 mm. 1,3Ö gr.

Dauneuberg 352.

n, a. (QHYOHRDAS MP
b. *(0H)VO(H) —
c. NVOHRDAoQ MP . . . 4

d. -HVOf )

e. (-)IlVüIi( —)
f. ( )OHPD( )

g. (
-~)0HRDA( )'

h. )( ^)VoQn

L (+)CT(N)BA3V(S)

Kiens mit vier Kugeln.

Kik a. c. d. f:—h. SANC(TA COL)ONIA

FOnftftnlige Kizehe mit epitsem Dach, darauf dn Kreut.

Bei einem zerschnittenen Denar hat die Kirehe teehs GMiden.

19 mm. Zwölf ganze Denare wiegen znsammcn 15,37 gr,

einzeln also im Dnrchsclinitt 1,28 gr, der halbe 0,60 gr. 12Vtätttclu

Dannenberg 3.09.

23. a. *CHONPADV(S)MP
b. ^Vo—

Befluntee Krem mit vier Kugeln in den Winkeln.

Ks. a. b. SANCTA GO(LONIA)
Flinfsänlige Kirche mit rundem Dach, darauf ein Kreoz.

Der Ralkcn über und anter den fünf Säulen trägt rechts und links

eine kugelt'iiruiige Ver/icning auf eiiieiu kleinen Stieichou (vergl.

Dannenberg 379 und (Jappe, Köln Taf. VI. 87;.

b. 0HIA
c. (-)HICT ( •)

i. t»ANO(T COLO)in
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a. 10,! mm. 1,41 und 1,525 gr. b. 19,4 mm. 1,42 gr. 3 Stack.

Fehlt bei Dannenberg.
Diese Denare und die folgende Nr. 24 erinnern sehr an die

imter Nr. 60—63 bescbriebenen, welche das Wort COLONIA zwei-

zeiSg im Kjrcheogeb&tide und den Kanten des EnsbiBcbofe Hermaon

tragen. Vielleicht fdnd diese Denare nach PiJi|;rimB Tode zur Zeit

der Stuhlcrlcdiguiig geprägt. Ich habe sie hier eingereiht, weil

im Allgemeinen die Denare, welche nur den Kaisemamen, nicht

auch den Risehofnameu nennen, älter sind.

24. a. *CIiVOXRADVS LMI 3

b.

c. MP
d. —NP
e. *
f. c+)CT10KADVS IM-R (oder P?)

Befbwtee Kreuz mit vier Kugeln in den Winkeln.

Kft. a.—e. S A X 0 TA COLONIA
f. AINC(T A ( )

FUnfsÄulige Kirche mit rundem Dacli, (hiraaf ein Kreuz.

An den vier Ecken der Kirche ist je eine Kugel und auf dem Dach
unter dem Kreuz ein Paukt.

• Feiilt luBi Dannenberg. 8 Stflök.

Adit Stnek'^ wiegen miammen 11,22 gr, im DnrebscliDitt «n-

aefai 1,402 gr..

Nr. 24 unterscht'idi t sich von Nr. 2.'i durch da.s bei letzter

Nnmmer fehlende V in dem sonst gewöhnlieh CHYONRADVä ge-

schriebenen Kaiflemamen.

25. Rückläufig: a. »iOyONJIVaACSR)©
b. — SJK)(M?)

liefusstcs Kreuz mit vier Kugeln in den Winkebi.

Ks. a. AXCfTA CiOLOA (oder OH)
b. (ANjCTA COLOA

Fllnfsäuligo Kirche mit rundem Dach und darauf ein Kreuz.

Die fUnf Sftiden baboi hier nickt wie bd den beid^i orbfflrgehenden

Nummern Enäufi^ aondem sind als «n&cbe dicke Stricbe gezeichnet.

Heber und unter den S&nlen sind die Querbalken doppelt vorhanden

und tragen recht» und liiü^s eine kU iue Kogel.

a. 19,8 mm. l,32ä gr. b. 19,8 mm. 1,20 gr. 2 Stück.

20. a. b. *NVOR(.ADVS IMP)
c. (-) (A)DVS ICMP)
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Knii2, io deflseo Winkeln |) 1: B — 2: df«i(aebe ScUetfe

(^gordiseber Knott n- :>: II — 4: menscUiches Qtnüd.
ILM, n. XAllCTA .u LOXIA

b. ( )A uLoXlA
c. oLoNIA

FOnfsSnlige Kirche mit spitzem Oftch^ d«iMf dn Kren.

Der Boden nnd (Ia.s Dach sind doppeUinig.

Einzelne der auf der Kthrseife an«re^!)enen HueUstat)en sind

zwar nur in ihn-ni unteren Theile sichtbar, denmieh aber /.weilel-

Uhrigeu» wird die Uiusebrift dureb die beideu auderu £\eui-

plnre ergänzt

a. 19 omi. 1,4&5 gr. b. 10 mm. 1^ gr. e. 20 mm. 1^ gr,

Dannenberg 1258. 3 Stfick.

Dannenberg kmuite dieses seltene 8tUek zwar schon, aber

nnr nach Deve^pe in eiuom nian^'t-lhaften Exemplar. Er fflhrte

e« daher v«trsichti,ir unter den unlx >tiiuniten Mün/en auf, In^timuitc

die Zeit ungefähr richtig i^^lieiurieh Ii. oder Piligrim"; und ver-

mnthele aacb die Helmath in Köln. Unser Exemplsr maebt es

dmreh seine ümsebrift, troixdera sie etwas vevdorbco ist, sireifelloSi

dass es unter König Kourad II. geprägt ist. Die dretfacbe Schleife

auf der Hanptaeite macht Andeniach ab Prflgeoct wabisebeinlich.

Kaiser Konrad IL 1024—39.

Erxbischof Piligrim 1021—36.

L AhtheOang: Nr. S7-6a

Die grosse BCasse des Fnndes besteht aus den Denaren, welebe

die Namco Kaiser Konrads and Erzbiscbof Piligrims ttageik

Üa.H Gepräge stimmt zunächst mit den vttrhcrbesobriebenen

im wcHcntlichen ilhereiii: auf der Hanptseite ist ein bet'nsstes Kreuz

und die Uuiächrifi neuut den Namen de« Kaii>er»; auf der Kehr-

seite ist die fllnftänlige Kirche nnd dämm SAKGTA COLONIA.
Der Unterschied gegen das Torhergebeode Gepräge liegt im tot-

her fehlenden Namen des Erzbischofs, der anf der Hanptseite in

den Winkeln des Kreuzes vertheUt ist: Pr LI

(Tr "im

Die grosse Mehrzahl der Stflcke ist von zierliehcni (iejinigc,

die Säuleu an der Kirche sind in der Kegel nicht als gerade Li-

nien geuiclmety sondern oben ond nnten verdert

Um eine Uebersicht aber die grosse Masse zn gewnmen, habe

L.i^u,^cci by Google
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ich Untcrn!)thcilmigen gemacht, kemiilieh aa itkki bemerklMreii

Aensserlichkcitcii de»; rrcprli^ea.

A. Die Kirclie hat ein spitxcs Dach Nr. 27—4.3.

B. „ „ jj jj
rundes „ Nr. 44—50.

AI. ohnePnnkt vorjedem8clMnikelendede8Ki«iuEeB(H8.).Nr.2T—41.

A».mit# ^ n n n » i» » Kr, 42.43.

Bl.ohDB „ „ „ M nun Nr.44.

BL>. mit , „ » , » » n

B 3. mit oc (Riegel) „ , , n n n Nr. 49.

B4. mit € „ „ „ „ ^ Nr. äü.

2. Abtt»»iluiig: Nr. 51 und Zwiltertlenart' Nr. 53.

Die Ilauptscite von Nr. 51 trägt deu Namei) des Kuitien» als

Umflchrifki iu der Mitte ein betusstes Kreuz mit vier Punkten in

den Winkeln, ist also ^eich den ohne Piligiims Namen gcprü^

ten Denaren. Die Kehrseite liat eine nmddachige Kirche nnd darin

PILId^ Kamen q^jj^
i»t also den jüngeren Konradsdaiaren mit Brust-

bild des Kaisen» aut dieser Seite gleich.

Hier habe ieh die Zwitterdenare eiugefDgt, welche auf beiden

Sutern den Kamen Piligrims tragen, wozu die Stempel der Haapt^

Seite Ton Nr. 27—50 nnd die der Keitrseite von Nr. 59 (Bmst-

büddenare) verwoidet snid.

3. Abtheiluig Kr. &8—69.

Hb. Bmttbild des Kaisers von reekts. Der Name als Um*
sebrift.

Ks. Kirche, mnddachig, darin ^^1^ Umschrift SANCTA

COLONIA.
27. Tis. *CHVONRADVS LMP PILICRTM

Ks. a. SANCTA COLONIA 57

b. A.

e. ^mi(A)

d. OCLONIA
e. ( ) CO-iONIA

f. C0LOON1A
g. COLONA
h. ——— NA
i. SAIICTA COLüNA
k. SAHCTA COLONIA

ötück

n

n

n

n

n

n

r>

n

II

._^ kj i^uo i.y Google
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1. SNCTA COLÜxXIA Ü Stück

m. oqANGTA 4 ,

n. ANCTAGOLOIA? 3 „

19,5^20,5 mm. 599 StOck.

Danneuberg 381. Cappe, K«ln Taf. VI Xr. 86.

Von Xr. 27 a sind fllnfzehn ExempUire mit aiugdirockeiien

äteiiipL'lii ^^cpritfft.

Eh wiegen von den Piligriin- Denaren Nr. 27 und lolgendcn

mit apttxem Daehe

100 Stack 138,60 gr, im Dwekschnitt 1^6 gr.

50 , 69,60 , , , 1,392 ,

50 „ 70,20 „ , , 1,404 „

ÖO „ 70,00 „ „ , 1,401 „

60 „ 70,10 „ , . 1,402 „

60 „ 70,22 „ „ , 1,4044 „

60 „ 67,80 „ „ „ 1,306 ,

60 , 70,40 , „ „ 1,408 ,

60
y,

68,15 „ „ „ 1,363 „

50 „ 69,28 „ , , 1,3856 „

50 „ 68.68 „ „ . 1,3736 „

50 „ Cö,ü4 „ ^ , 1,3608 „

23 „ 33,00 „ „ „ 1,435 „

^1 „ 0,98 , . , 0>93 „

674 iStück 930,05 ^t, iia Durehscbnitt 1,38731 gr

Es wiegen 319 kalbe Denare von Nr. 27 und den folgenden

bbNr.50 mit Bpitaem nnd mit rundem Dacke 234,81 gr, imDorcb-

scbnitt alBO der durcksehnätene Denar 0,705 gr, der ganze 1,41 gr.

28. ii«HVONRADVS IIP In den Winkeln des Kieaies:

PI|LI|GR[IH|.

Ks. SANCTA GOLONU Kircke.

20 mm. 2 Stück.

29. a. b. c. »KUVONRADVS IW PI LI GR IM;

(1. - IM

Ks. a. b. c. SANCTA COLOXU
d. HA

FflnA&nlige Kkreke mit apiixem Dacb nnd daraaf ein Krenx.

Bei a. ist neben der Kirebe reobts nnd linka ein eenkreckter Strich.

18. 19A 20,5 mm. 7 StOek.

Digitized by Google
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*CHVO(NliA)VS IH [PI;LI|4MII 1

b. —(
) IMIB G(£,1M)

( )VS
s

d. *CH(V0NBA)DV8 DIP Pi;LIiGPJ(M) 1

e. f. g. : GR[IM 8
h.i. ^Vco— 10

k. MI- 1

1. m. IMP 11

0. MP 1

p. iMK 1

Bei d.—k. ist das P uach IM aohrlg statt wie.MiiBt vur Ab-

kanEmig wagwedit dnrehatrichen.

E. a. qqAHCTA C0L0HI(A)
11. SAN(

—

) A
b. c. d. (SA)N - (ONIA)

c. SAIIfCTjA C(OLON)IA

f. SAiiCTA COLONA
g. OCLONIA

h. k. 1. o. COLOKIA
i p. oaAN(— ^)ONA

m. ~ -HCTA
18.8—10—19,5^20,5 mm. 31 Stück

Ycr^'l. Cappc, Köln S. 48 Nr. 20f>.

81. a. (*CH;V 0NR»Di5 IM(P; Pi^Ll GR IM; 1 Stuck.

b.c A5S — 4 „

Kfl. a. b. SANOTA OOLONU
c. ^H—

18^—19,8—20 mm. 5 Stück.

Eins tler Stücke ist mit jiusgebrochcncm Stempel geprägt.

;»2. a. *C.HiVoHRA(D)Va: (MP) Pl|LI,GRiIMi 1

b. - HVgN S IMP 8

c. —( )m& raip IUI 1

Ks. a. S(AN)HGTA COLONIA

c. j( ^)OLOimi
19,5 mm. 4 ätück.

b. ist aus 7.wci Exemplaren erg;üu/.t.

8t. a. «KJNVONRADVS IMP PI.LIiGRIM;

b. CQ

Jabrii. i. Ter. t. Altartlufkr. Im RImüiI. UCXXZ. 9
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Ks. S.iNOTA COLOKIA
19—19,5 mm. 8 Stück.

34. Die Umschrift beginnt nicbt ubeu wie gewöhnlich, son-

dern links (im objectiven Sinne: rechts+ links)

:

a. >iCHVOimADyS IHP Pi;LIi6R,m| 86 Stock

b. -(—)V0NiADV3: mp —H— i »

Ks. SANCTA COLONIA Fflnftenlige Kirche.

Der Stempel zn b. ist von eineni luigQsehnlteii, lesenrankini'

digen „Isengräber'" geschnitten.

19,3—19,5—20—20,2 mm. 27 Stück.

85. Die Umschrift beginnt rechts (rechts+ links):

4ECHyOMBADVS IMP iPlLrOR|IM|

Ks. SANCTA GOLOIOA FOnfiAuliee Kirche.

19—19A-30 mm. 3 Stflck.

dft. 4K2HVONBADVS IMP Krens mit |^ in den

Winkeln.

Ks. SANCTA COLONU
Fflnfsänlij^r Kin he mit spiliem Diiche and darauf Kreuz.

Die mittlere Säule liat einen Querstrich and ist also kreuzt.

19,5 mm. Sieben Exemplare wiegen 10|01 gr, im Durchsclmitt

also 1,43 gr. 7 Stück.

37. >JCHVONRA(DVS) IMP iPi:LI,GR|IM|

Ks. SAKCTA COLONIA FtlnA&alige Kiiehe mit spitzem

Dadie nnd Kreuz daraof. Unter der Kirche ist der „gordische

Knoten'*.

19 mm. 1,01 gr. 1 Stttck.

88. a. b. *(MOmADYcß IMP jPIiSchleife|G&jmj

c. H V— N—
d. ( )0(- )ADV^

Ks. SANCTA COLONIA
FOnftinlige Kirche mit w^Uaa Dsdie and darauf «in Kreuz.

Unter der Kirche befindet sich bei a. imd c die dreifache SeUellb

wie aaf der Hanptseite an Stelle von LI im zweiten Krenzwinkd.

19,2 mra. a. gr (DarcliRchnitt von 4 Exemplaren). —
b. 1,31 gr (Durchschnitt von 4 Exemplaren). — e. 1,14 gr. — d.

i;^9 gr.

Dannenberg 381a. 10 Stttek.

89. Ebenso: »0(HON)BAD(VS I)MP
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Ks. SA(NCTA COL)ONIA, aber die dreilache .Schleife

steht im dritten Winkel (s D ^ ^^lle von Ott (aJso PljLl[

Schleife IM ).

19 mui. 1,4(5.') gr, der halbe Denar (),(i;> gr. 1". Stück.

40. Wie Nr. ;58a, daxu auf der Kehrseite iieheu der Kirclje

rechts uüd iiuks eine zwcigartige Figur, dargestellt durcli eine oben

und outen in einem Punkte endigende B«ikie(^te Linie, auf der

xwei kleine Bogen qnerttber liegen.

19j5inm. 1,265 gr. 1 Stttck.

Dannenberg 3dl b.

41. *(CII0NR)ADU8 IMP (iPILI;)GRIM;

Ks. (SAN)CTA COLONIA FOnfsftnlige Kirche mit spitzem

Dach und Krenz, daneben rechts 2.

19,9 mm. 1,025 gr. 1 Stück.

Das MUnnteiehen S ist gewiss nieht okne Bedeutung, aber

nun kennt sie nieiit.

48.a.1>.e. 4OHV0KRADVS IMP |PIlLi;OR|DIJ 43 (38+2+3)
d. e. f ^IH 2

1»^ ^ .-_ j

g. ( )M(-) IH 1

h. i. S IMP IM IB

k. -i—) CPilll 1

l. ^NVOH (-)D 1

m. (4<2HVO)NEmiR I(1IP) 16B|Uf 1

Kreuz mit Punkt ver jed«u SehenlEeleDde.

Ks. a. b. d. k^nu SANCTA COLONIA
c. e. f. g-. NA

Fanfsänlige Kirche mit spitzem Dache und Kreoz oben darauf.

Bei b. mid i. ist die mittlere Sänlc gekreuzt.

19,5—^20 mm. GG Denare wiegeo 93,3ü gr, einzelue im Durch-

schnitt 1,415 gr. 61 Stflok.

4S. >iCHVONHDII(RADVS)
Kreox mit Punkt ror jedem Seheokeiende, in den Winkeln

mekläufig

Ks. S(AN)CTA COAONIA
lünfhinlige Kirclie mit spitxem Dache nnd Kreuz darauf.

19,5 mm. 1,48 gr. 1 Stttek.
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Auf der Hanptaeite scheint die UmBcbrift verprä^ zn sein.

44. Die ünischrift beginnt rechts (r. + 1.) CHVONRADAS
(IMP). Breites befasstes Kreuz ohne Punkte Tor den Schenkeln;

PI LI
in den Wmkein des Kreuzes steht: |^

Ks. ZANC(TA COLO)NIA FUnfsfiulige Kirche mit rundem
Dache. Unter der Kirche befindet sich ein oben offener Halbmond.

19,5 mm. 0ß9 ^r. 1 Stöck.

Buchstaben, Kreuz unti Imh lie sind aiiHKcronientlich breit fje-

zeicbuet. Dieser Denar ist auch uoch dadurch aufi'aUeud, daas das

Kirehoigebände mit rundem Dache und nigleich das Krens ohne
Ponkte vor den Schenkebi «»eli^t.

45. ««HVONRADYS UP
PI LT

Innen in den Winkeln eines befussten Kreuzes mit

einem Punkte vor jedem Schenkel.

Ks. a. ÖANCTA COLONIA 184 Stück (t. VI. 1)

b. UIA 1

e. m 1

d. M(A) 1

e. ^— IXA 6

f. SAHCTA (COLON)IA 2

g. SACTA COLOMIA 16

h. ANCTA COLÜA 8

1. A9 2

k, (S}AHOTA OOJONAO) rfleUiniig 2

Fflnftädige Kirebe mit nmdem Daehe, oben darauf ein l&eua.

Vidfaeb ist mitten anf dem Daehe dn Pwdtt, znweUen auch nuten

im Felde. Die Zciclniuii^' und Prägung ist im allgeinoiiHn eine

rohere und flüchtigere als die der ftlteren Denare mit spitzem Dache
auf der Kirche.

19,5 mm gewöhnlich. 228 Stück.

Ks wiegen von Nr. 4ö und den folgenden Varianten fast ganz

gereinigte Denare

50 Stnck C7,35 gr, im Dorchschnitt 1,347 gr

ÖO „ 69,10 r, n n M»» »

eO n 68,40 , „ , 1,368 „
50 ^ 69,75 , „ „ t^n

n

n

ff

n

n

1)

n
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50 Stflok 66,40 gr, im DaxchBchiiitt 1^28 gf

28 , 86,85 „ , 2 ^»31^ »

278 Stflek 377,90 gr, im Dareluclmitt 1,36 gr.

46. «. liCHVONRADVS IM» ]PI|LI|ORiIM|

b. ™— —p ^m*

e. d. (—)D(- —) 16 (ll+ö)

c. MP (-)

f. g. ( )DV8 m(P) (-) 2

ji, i iHp 7 (2+5)

k. HRDV8 (IMP) 2

L OVnURADV(S )

m.

—

YomxmiB —) m
&. TRADV8 (— ) ^ra

0. Rivs nip

p, IVOmADVÖ (IM)b

q. ( )
' HC

r. 4K!0VIINBiDVS IMP PI|LI|GR[ni

ündentlieli 3.

Krens mit Punkt vor jedem Schenkeleiide.

Ks. a.—c. SANCTA COLONIA
d. i. SACTA COLOMIA

e. SANCTA HA

S, { RIA
h. —HCTA €0(LONIA)
k. (HHCTA COIOHI(A)

n. p.(S)An N(—

)

ündeutlicli ^^.

Fünfsänli^e Kirche mit rundem Dache untl Kreuz dnranf.

Meisteus ist auf dem Dache ein grosser Punkt und iiuter dur Kirclie

ein kleiner mit den Spitaem nach oben gericbteto' Halbmond. Der

Pmikt ist mweilen dm^eb ein Riiigel ersetzt oder fehlt ganz; der

Halbmond feblt noch öfter, z.B. a., b., k., 1., n., p., oder das Vor-

handensein ist zweifelhaft.

20 mm. 47 Stück.

47. a. *CII\ON(RADVS IMPi

b. ( )— HASV(S) —I) rückläulig

BeftnsteB Krenz mit Ponkt vor jedem Sehenkelende, hk den

Winkeln rtlcldänfig a.
^j^^^ ^ b.

j^jj
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Ks. a. AHC'(TA COLONTA)
,

. ,. „. , ,^
t f>»Trni //^ 1' linisaulif^f Kirche mit rnndera
b. iSAllA (Ü)M~

Dache nnd Kreuz oben darauf; auf dem Dache ist a. ein Ponkt,

b. ein Kii!--'''!

a. Ii*,., iiiiii. 1,2'J gr. b. 20 luiu. 1,10 gr. 2 Stück.

48. *CUVONRADVS IMl'

Befnastes Kreuz mit Ponkt vor jedem Sehenkelende; in den

.
,

PI LI

Ks. FUnfNftnli.:rP Kirelsf mit nindeni Dache und Kreuz oben.

Auf dem Dache »<im\ drei ininktehen .-. zu »eben. 5 Stück.

19—19,5 mm. 1,35 gr. (Dnrcbschnitt von vier Exemplaren.)

49. a. *CHVONRADVS BIP PI LI GR IM C 1

b. m c 7

c. HDAD(S) IVB C 3

d. (NRA)DVS IMP o 1

c. H — S - ™ 0 .5

Breites heliissres Kreuz, vor den Scheukclciiden v/ bei a.—c.,

eiu Kiug^l o bei d.—e.

Ks. SAKCTA COLONIA
FUnftftidige Kirche mit nmdem Daeh^ darauf ein Kreos. Bei

a. fehlt jedes Beizeichen, bei allen übrigen irt wtttea auf dem Daelie

ein Punkt und unter der Kirche ein kleiner mit den Spit'/en naeh

oben gekehrter Halhiuond. Bei einem Exemplar ist der Halbmond

nicht sichtbar, wahrscheinlich wegen mangelhafter Ausprägung.

19—20—20,5 mnu 1,245 gr. Dnrehaelimtt von 17 Exem-

plaren. 17 Stflek.

60. ««HVONRADVS IMP
PI 1

1

BefuRstes Kreuz, und in dessen Winkeln: Vor jedem

Schenkelende steht ein kleiner Halbmond mit Punkt darin: £.

Ks. a. SiVNCTA COLONIA 26

b. M— 3
FttnMnlige Kirehe mit nmdem Daehe und darauf eto Krens.

Mitten auf der Fläche des Daches ist ein Punkt und unter der

Kirche ein kleiner mit den Spitzen nach oben geriehteter Haibm<Hid.

Der letztere fehlt auf zwei Exemplaren von a.

18,5 mm. 1,5565 ^. (DurchBchnitt von 29 Denaren, die zu-

sammen 40,47 gr wiegen.) 29 Stück.
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t»,

61. ä, 4€nO(NRADVS DIP)

b.c ( ^ADy( \

(j. )DAS DI P

Befusste» kreaz mit Paukt in jedem Winkel.

Ks. a. (S)AN(CTA COLONIA)
b. ( )0L0(—

)

c ( ^yrnccK )

d. SANC( )U
j - Pill ULI . IUI . . ^uinen: d. jjjj a. b.c.

j^^jj
in emer Kirche mit

ruudetu Dache ond Kreuz darauf.

a. 20 mm. 1,.38 gr. b. 20 mm. 1,40 gr. c. 20 mm. 1,220 ^v.

d. 19—21^ mm. l,3ö g;r.

Dannenberg 379. 4 Stack.

Vier scbleebt geprigte. von roh proschnittenen Stempeln aib-

geseblageoe Denare einer dureliaiis nicht srltrncn MUnze.

Die bei a. sehr entartete Umschrift siebt am Anfange fast wie

OTTO aus, zumal die Spitzen des C sich nahe kommen; doch kann

es gar nicbt zweifelbaft tein, dtts CHYO, nicht OTTO darzostcUeu

beabeicbtigt war.

58. a. 4CHV0NA(R)PV(S) NM» PI U GB m
b. imA(DV)S I(MP)

c. (0)H

d. )VZ

c. ( V -
( -)

Breites, befusstcs Kreuz, vor dessen Schenkelenden hei a. ein

Punkt — bei b. ein HalbmoBd — bei c d. ein Ringel — bei e.

Halbroood mit Punkt stebt.

Xa. a. ANCTA COLONIA
b. (S) PLT CPI
c. ULIlCPM
d. ( )CTA PILI! CI III

e. ( )A (U) IIII|IIII

Kirehe mit mndem D$ickt nnd Sreu darauf; in dem Gebftade

die mehr odw weniger Terdorbene Inschrift PILI GBIM Unter der

Kirebe bei a. ein Balbninnd.

a. 19,8 mm. 1,43 gr*— b. 19,5 mm. 1,16 gr. — e. 19,5 mm.

l^gr. — d. 19 mm. 1,21 er. — c. 195 mm. 1,20 gr. o .Stüek.

Diese Denare sind ZwittenttOnzen und zwar die üauptseiten
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a. von Kr. 46, 48.

b. Ton Nr. 49 a.—c.
e.| d. Ton Nr. 49 d. e.

c. von Nr. 50.

Die Kehrseiten .xind die der nachfolgond beschriebenen Kon-

radbdeiiare mit dem Bnistbilde. Es wird durch das Abprügeu der

hier vereinigten Stempel wahrechcinlich, dass sie der 2Seit nach auf

eimuider gefolgt smd, die Bnufbüddenare KonradB ako jungw ab

die vorher beachriebenoi Denare mit dem Krens und der Kirehe nnd.

Ferner ireben nnHere ZwittermUnzen den Beweis^ dass die De-

nare Nr. 4.'), 4(i, 48—50 pSmnitlieli ans einer Werkstätte, aas der

kölnischen, herrühren, also die Denare mit verdorbener Iiucllrift

uicht von tremdeu Herren geprägte „NachmUnxen*^ sind.

Die erste häuüge MUnze nnter den kdlnisehen Denaren mit

dem Brti'^thiMe eines K(inigs ist die von K^nrad II. Wäre nicht

ein Thcil des Ul)er^'e\vandes, welches auf der rechten Schulter ge-

knüpft oder auf andere Weise geschlossen ist, sichtbar, so könnte

man nicht von einem Bmstbilde, sondon nnr von einem Kopfe

apredien. Dieser ist von reehter Seife dargestellt; er seigt euien

Vollbart, nm daa Haar ist in der Regel em Band gelegt, wdehes

in zwei Schleifen hinten herabhängt, wahrscheinlich sollte damit

ein Diadem (lar^'estellt werden. Auf inanehen andern Denaren findet

man an dessen Stelh* einen Reif mit kugelf()rnii.::en P>h(ihuui;cn, also

eine Krone, und endlich sind auf andern Exemplaren Ober dem

Diadem aneh xwei Bogen neben einander nnd dartther eine kleeblatt^

artige Figur, abo offenbar der erhabene mitteiste Theil dner Krone

sichtbar.

Die Zeichnung des Kopfes ist trotz einzelner kleiner Unter-

schiede im wesentlichen gleich, so dass sich annehmen lüssf, es

habe dem Stempelschneidcr ein hcf?timnitcs Rild voriresehwebt. Aber

au I'ortratähulicbkeit nach uiuderueu Bcgntieu glauben ist den-

noeh ansgeBchloesen; möglich ist es, dass die Zeitgenosaen KoO'

rads II. nnd die anf gleicher niedriger Entmekdnngsstnfe stdienden

Stempelschneider ans dem Anfange de^ 11. Jahrhmtderts daran

gre^laubt liaben. Seihst die PortratUhnliehkeit der Darstcllnngren

von Kaiscm aus dem Zeitalter der Hohenstaufen auf Mttnsen wird

Denare mit Brustbild.

o i.y Google
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trof/ der um vieles gestiegenen Kultiir mit Becbt bezweifelt werden

dunen.

Die EekfMitft der BiwIUld-I^cnftrtt K«n«di Migt eine Kirdie,

wie sie «of d«i TwhwIieeohriebeBen Denaren und in fiut ganz glddier

Form «nf den späteren Denaren mit den Namen des Königs Konrad

mid des auf Piligrim folgenden Enbisehofs Hermann IT., 10;>(i—1066

zu finden ist. ^^an rnnss dalicr die Konradsdenare mit Piligrims

Namen in der Kirche für die junfrsten, also unmittelbar vor lO.'JH

gcscblagen, halten, da sie mit den ältesten Ilermannsdenaren aaf

einer Seile im wesmit^^lien gleidi tind.

Das Kirehengeb&nde der Bnutlrilddenare uiterscheidet sieh von

dem Alteren dadnrcb, dass nicht mehr f&nf Sänien dargestellt sind,

•ondem aiur nooh awei nnd an Stelle der for^^nHenoi imMten

PILI
Ana die aweizdlige loBchrifl q^j^ wetehe vorher auf der Hanpt-

seile in den Winkeln emes Kreuzes gestanden hatte, getreten ist.

Die ümBehrift SANCTA COWSIA ist geblieben.

ÖS. ii<3HV0NRADVS IHP
Diademirtes Brustbild von rechts, vor dem Gesicht ein Fisch.

Ks. a. SAKOTA GOLONU 8

b. OINA 3

Tm Felde eine Kirche mit mndem Dache und Kreuz darauf.

In d«" Kirche:

Die beiden kleinen Sehrftgstriehe imM sind «owdleo so ecbwaeh

aavgeprägt, dass sie wie II anssehen.

19,5 mm. 1,384 gr, Durehsehttitt von 11 Exemplaren. Die

halben ^rk^en 0,6-1—0.72—0.775 gr. H»/, Stück.

Nicht hei Daunen herg.

Aiiu iiixemplaie sind von demselben Stempel der Haaptseite

abgesehlagen imd ;£cigeii metstena einen am redilen Mmidwii&el

angefimgoien AnatqiirDng des Stempds.

üeber die ßedeutang des Fisclies etwas zn sagen ist recht

schwer. Man ist allgemein der üeber/eugung, dass schon ein onzel-

ner Pnnkt neben einer Figur seine Bedentnn^ haben kann nnd

wabrsclieinlich /nr Kennzeiehnnng einzelner Emissionen diente, aber

mau nimmt aueii au, dass viel wichtiger erscheinende Dinge, i. B.

das meoBchliehe Gesieht im 0 auf trieriseben Goldguldea von Kmio
vnd Werner tob Falkensteui mir tdoe Spideiei sei. Idi kami mich



Paul Joseph:

djewr Amidit oieht «iiMbKenen. In einer Zeity in der die neiBten

mit Geld huitirenden Mcnischcn nicht lc«en konnten, die Urnschrifk

also wenig oder gar nicht in Betracht kam, dagegen an Beizeidien *)

die Mllnren kenntlich prcmarht wnrdcn. kann ein ko merklich her-

vortretende» Zeichen wie ein Fisch neben dem Bmistbildc des Kaiser»

in der Regel niclit der Spielerei des Münzmeisters seine Entstehung

verdanken. Ee durfte dies viebneiir Anuabme sein. Bei den

oriier erwfthnten Trierer Geldgniden mit HeoeehengeMeht im O
scheint mir folgende Eridinmg nahe -m liegen: Mna wei«», dass

det MUnzmeister ^\'ois von der Winterbaeh", als er unter König

Sigmnnd in Franklnrt münzte, die von ihm j7<»präg1cn Goldgnldcn

durch einen Halbmond mit Menschengesicht von vorn oder von rechts

zeichnete. Zu derselben Zeit waren der alle Voi« und düsseu Söhne

Tbielgen nnd FäBsgin Inhaber d» trieriaehen Hllnzatätten n Kob-

lenz, Wesel nnd Offenbneb; Es liegt nnter diesen Umständen dodi

sehr nahe anzunehmen, dass das Menschengesicht auf Trierer Gold-

gulden keine andere Bedeutung als das auf Frankfurter Stocken

haben kann, n.Hmüch nh Fnbrikmarke zn dieneTK das Stflck als

von der Familie Winterbacli p^prii^^t zu kennzeichnen. Dass auf

den einen dat» Menschengcsiehl mit, uut den andern ohne Halbmond

eraeheint, dürfte das Gesagte nieht aufheben, denn der HalbmODd

ist mit dem 0 snsammengefsUen.

Ebenso dürfte manches nicht aa0illlende, gewiss aber das

wie der Fisch recht in die Augen springende Bei/.oichen seine

Bedeutung haben, sei es zur Kennzcichnnn^^^ einer neuen Emission,

sei es nin aiizu/.eifjeii, dass ein neuer Müiizmeister ein;;etreten oder

die rrägctiUttte einmal verlegt war. Aus späteren Jahrhundcrteo

weiss man znr Genüge, dass so etwss Anises in Betoaehsn gegc-

ben hat

64. *CHVONRADVS DfP
Brustbild von rechts, bei 2G Exemplaren i a. b. c.) mit Diadem,

bei 2 (d.) mit Krone bestehend ans einem f?eif mit vielen Erhöhun-

gen daran, bei einem Exemplar {e.} mit Krone bestehend aas Beif

und mitt(m dartlber drei Pimkte.

1) Vergleiche JoscT^h, rjnMTniinzon d. M. u. 15. Jahrhunderts S. 217.

Prob« V von 1409: ,Die alden meuczcr ane pimctcchin — die menczer
gülden intt den rOMcliiii — Item die zu nest davor geslagin aln ndt den
ringolchin — itcin div aldcn mit den riii^elchfii — Hm die alden mit

sw«in xiogolGliin by dem s;wifeltigeo W*.

Digitized by Google
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Ks. SANCTA GOLONU Inneii: a. := 4

. PILI _ o

GRIU ~ ^

c.d.e. ^^^jj =22(19+2+1)

103--^«2min. 29 Exemplare wiegen zusammen 41,40 gr,

im DnnohBchmtt 1,428 gt. 29 Stflek.

55. 8.—p. MHVONBADVS IMP 69

q. ( Jf)IP 1

T. 8. ItflP 6
t.— HRAD8 HP 1

u. ^NPADVS IMP 1

V. w. mp 9
X. y. a. ^HRADVS IMP 5

(is. a. h, IRADYS — 4
c d. RADVS — 2

* c. - N(V)OHRAD(VS) MP 1

f. OHRYDVS IMP 4

g. h. ~ (NR)AD IMP 2
i. —IRADVS 4

67. a.b.c «CVONBADVS 14

58. —OXADV^ — 4
59, —^HVOHOVS NIP 4

ündeu flieh 13.

Broatbild von roclifs, Nr. 05 a.— h., v., w , Nr. 50 a.—c,

g.—i., Nr. 57 u. 58 oiit Diadem, — Nr. 55 i.—m., mit Diadem, dar-

über zwei Bogen und drei Punkte, — Nr. 55 n.—o., q., r., 8., Nr. 59

uüt Diadem und darttber drei Punkte, — Nr. 56 p. and Nr. 56 f. mit

Diadem, an dem meiatea* neben KronaoaekeD (Kngdn), — Nr. 55t.

mit Diadem, darDiwr drei Bogen mid flUif Pnnkte.

55. Ks. a.i.n. SAKCTA GOLONU PIII|GRIN
b. r IH

c k. 0. p. r, — III

d.i. NI

e. w. 56. a. n
f. nn cm
g. C^LtNU PILI OBin

h. 5«. b. GOLONU HHO FIU
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m. t. (SA)MCTA COLOMA LIII COII

q. (NU) (PI}ri (GR)III

8. —N nn cRin
n. ( )A PILI Gill

X. HU CRH
y. (— ) CPin
z. Pni CRH

56. c. ( ) PIIJ CRH
d. CoLoNU PILI GRU
e. COLONL\ GIH
f. SANCTA CXII

g. (—)LOH— Pin GRH
h. i. COLONA PILI

67. a. —(ONL\) GRIH
b. -— (— ) n
c. H— Pin —

58. eANCTA CONia HII CHI
59. SHCTA COLOXU Pill IUI

Kirche mit rundem Dache mid Kreuz darauf. Vom im Ge-

bände zweizeilig
qj^j^j?

meistens entstellt. Zwischen beiden Rei-

hen ist ein Punkt, der keine Bedeutung hat, sondern davon her-

rQhrt, dass der Stempelscbueider die Zirkelspitze in die Mitte de«

Stempels gesetzt hat, um einen Kreis für die UmschriA zu schlagen.

19,5—20 mm.
Dannenberg 380. Cappe, Köln, Taf. VI. 84. 144 Stück.

Es wiegen von

Nr. 55 a.—-P- 66 Exemplare 91,95 &r

q- 1 n 1,53 n

r. 8. 6 n 7,88 n

t. 1 n 1,40 n

n. 1 n 1,27 n

V. w. 9
71

12,87 n

X. y. z. 5 n 5,97
7)

Nr. 56. a. b. 4 n 5,29
r)

c. d. 2 n 2,98 n

e. 1 n 1,02 n

f. 4 n 5,19

h. 2 n 2,54
II
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1.

Nr. 57 a. b. c
Nr. 58

ITndeiitlieli

4 Exemplare

14

4
4
18

n

»

n

n

4.04 gr

18,82 „

5,08 „

5.05 „

17,68 ,

141 ExempUre 191,16 gr

Eb wi^ abo ein gereinigterDenv mm Kr. {^—59 im Durch-

•ehnitt 1,35575 gr.

Es wiegen ferner 78 Hälften von Denaren 54,32 gr, im

Dnrcliscbnitt 0,695 gr, ein gnn/cr Denar demnach 1,39 gr.

60. a.—«. iKiUVONRADV» IMP =66
t. u. — IMI

w. X. MPV.

61, a.- -h.

L

k.

1.

m.

n.

o.

-HSr

-N-

VONPADVS

H
H
MP
IMP
IIN

NP

= 6

= 8

=33
« 1

1

= 1

= 1

= 2
= 1

^CIIVOnRATTIS

-CHVONRADVS
-CH0(NE)ADV8

Breitschenkliges, befusstes Kreaz mit Ponkt in jedem Winkel

Ks. 60. a.y. lERIMANN ARCHIEPS Innen: jCOLOjNIAl 21. 2

b. ^HEPS

HIEISc.

d.

e. ( N
f. NN
g.

h. t.

i. n. w,

k.

l NERm(AN
Dl. lERI(ANN)

n. (HERTMANN
0. (——)ANN

p. ( )HANH VRCH(IEPÖ)
q. RXAH GEIVS

AOHIEPS
ARCHEPS
AICHIEPS

ARCHIEIS
HEPS

)

AICHEPÖ
A( )

COT.INIA

OOLONIA
COL

I

COLO,

COL
I

COTO niA
GOLOiNU

•DO|IIA

COIO.HA

GOLOINU

1

2
2

1

1

1

1.3

18.8.5

10

1

1

3

1

1

4
1
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«. H£RU(AN(N) R<NncQ Innen: GOLOjNIA 1

X. —Bi ) (AfiCH)EPS ^ 1

61. a. n. EEBIHANN ABCHIEPS COLOjNIA 3.2

b. L EIS 22.

1

c. ^HEIPS l

d. - ^EPS 3

e. HAN(- —) 1

f. ^MAXN AICHEPS 1

g. -i ) 2

h. { )ABn AIC( ) 2
i. ÜRMAIHI ACIHEI« 1

k. HRHMH ICXniT OIOIIIIII 1

m. ( ) AICIIIEPS C0L0|N1A 1

o. ( ) AKCHIFS 1

Innen Kirche mit »pitstem Dache und Kreuz daraaf. In der

Kirche steht die Inschrift SS^lP mehr oder wenieer entstellt: oft

ist das 0 kleiner als C and L. Neben der Kirche steht reehts

und links ein Ringel. Bei G 1 f. ist unter der Kirche ein kleiner

Halbmond, dessen Spitzen den Boden des Qebättdes berdlum.

19,5 mm. 1,40 gr.

Daunenberg '66b. Cappe, Köln, Tal. VI, Merle. S. 26

Nr. 5. 128*Vt Stflck.

Von Nr. 00 wiegen a.—s. 66 Denare 92^ gr

t—u. 6
II

7,91
II

V. w. X. 8 n 10,99 »

Nr. 61. a.—h. 33 n 47,65 n

i.—k. 2
7)

2,655 V

1. 1 n 1,38 V

m. 1 n 1,05 n

n. 2
II

3^-
II

0. 1 » 1,52 n

nndentlidie 6 7,41 II

126 Denare 175,905 gr

Im Durchschnitt wiegt also ein Denar 1,3961 gr.

25 zerschnittene Denare wieg:en zusanmien 17,22 gr, im Dureh-

sehnitt also 0,t)888 gr, ein ganzer Denar deumaoh 1,3176 gr.

62. 4K)ÜY0NBA(DVS) (IM)P

._^ kj i^ -o i.y Google



Bonn« BttUttfraid von 1890. 14S

Befnsstea Kreuz mit Punkt im 1. u. 4., Schleife im 2. and 3«

Winkel
(J:

2
)

Ks. (H£E)MANN ACUEPS

in einer Kirehe mit spits^ Dacbe nnd Erraz dftraof,

miter und neben der Kirehe ein Ringel.

18,4 mm. 1,18 mid 1,27 gr. 2 Stttek.

Aebntich Dannenberg SHöe.

(*CHVOXR tADVS M(P) Breites befasste«? Kren/., iu

deß.seu 1. und 4. Winkel die Schleife, im 2, und 3. Winkel ein

Kiogel mit Punkt darin.

Ks. (IIER)MAN A(BCHIEP£I} Kircbe (mit COLOjNIA darin,

daneben H=R), damnter H.

18,3 mm. 0,655 gr. Va Stack.

Dannenberg 3>^hh.

64. 4ICUV0KIUDYS IMl Befnsstee Kreuz mit Punkt in

jedem Winkel.

Ks. SARMTA NCOLoHRA iu einer si)itzdaebi-cn Kirohc

coli
mit Kreuz die zweizeilig Inschrift Neben der Kirche rechts

und links im Ringel.

18,.s und 19 mm. 1,^7 und 1,32 gr. 2 Stflck.

Dem lesensunkuiuli^'on Rtcmpelsebneider haben bei diesem

interessauteu ÖtUcke otl'enbar die altere Inschrift SANCTA COLO
NIA etnesebwebt, die ihm niia finheren Arbeiten bekannt war, nnd

die auf dea knn YoAer beeefaiiebenen Denaren atekende neaere

HERIMAKNVS ARGHIEPS, wdebe hier beide in wonderUeher

VermiBcbnnf^ anftreten.

65. (*CH RISTIANA (RELIGIO)

^^-^S^ in den Winkefai einee b^taaaten Krenzea*

Ks. S€A (COLONIA) FOnfiAvIige Kirehe mit apitaem Daebe

nnd Kreuz darauf.

10,8 mm. 0,08 ^. S'tflck.

Dannenberg 3ö7. Cappe, K(»ln, Taf. VI, 88. Merle S.25

Nr. 1.

66. iitH(£RIAlA)NJ^VS Im Felde

Km. (S)eA COLO(NIA} FOnftftnlige Kirehe.



Paul Joseph:

19^ nitt. 0,68 gr. Vt

Dannenberi^ 338. Cappe, KOlo, Taf. VI Nr. 93.

Bonn.

Heinrieh D.

tt7. a. *IiaiI^VK4iaVcc Kreuz mit Kugel iujedeiu Wmkd.
b. ( )ll Aia(—

)

c ( ^)Vco

K». VI
ERO
NA

a. 20,8 mm. 1,28 gr. — b. 20,1 mm. 1,52 gr. — c. zerechnit-

teueü Exemplar 19,6 mm. 0,81 gr. 2Va Stück.

Nicht bei Dannenberg,
Die drei Stücke seheinen anf d«r Kehradte Ton demsdhcn

Stempel herzurahrcu, sicher igt das bei den ganzen Denaren der

Fall, denn diese zeigen nicht nur gleiche Form und Stellung der

Buchstaben, sondeni auch ühereinstitnnicnde Folgen von Anshnich-

stellen im Eisen; doch ist bei dem zweiten Stempel eine Erweiterung

der Beächädigung bemerkbar.

Obwohl die Umflcbrift der Hanptaeite staric entartet ist, II statt

H, A statt B, eän vmgekehrtes D rtatt C stdit, wird man doch

kdnen Augenblick. Im Zweifel sein, dam Heinricus gelesen werden

muss und das kann nach der ganzen Znaammeosetamig des Fundes

kein anderer als der zweite sein.

Der vorliegende Denar ist da» bcracrkcnswertbcste StQck des

Fundes; man kum es unbedenklich als bisher mibekaant beMichnen,

obwohl Dannenberg ein fthnliches unbestimmt gelasseiiea im

Nachtrage an seinem grossen Weilte unter Kr. 1384 abgebildet hat,

das Ton der Umschrift der Hauptseite mtr die Buchstaben OT und

anf der Kehrseite ^ aufweist, zu wenig, tun eine genaue Bestim-

nrang »anlassen. Unser Denar hat das Gute, dass «r nieht nur

deutlich seinen PrSgeort and dsmit eine im Zeitalter der sftchsischen

und frinkischen Kaiser bisher nuch nicht bekannte HOnzstfttte nemity

sondern er bestimmt auch Danneu bergs Denar Nr. 1384, selbst

wenn dieser, was nicht ganz nmnOgUch ist, B£BN oder BERNA
getragen liabeu sollte.

^ I. .. i.y Gpogle
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Der (Icntschc Charakter ousercs Dcuars ist »o aulTallcii«!; «ia^a

wobl kaxuii jciuaad an das it«lieniBe1ie Verona denken ifrird. Un>

wahiioheinKeh bt es sehen deswegen, wol unser Fond zu melur

als ueuu Zcbutclu am Kölner Mfinzon besteht, Ton dem Re«t nur

ein winziger Theil aasserhalh der ßhcinhinde geprUgt ist und kein

Stdck aus dem Atrslamlo st.unnit -- Ausland') im rumiismatischeu

Sinne, nicht im pulitii^cheu und nucii weniger nach den henti.:;en

staatlichen Grenzen zu verstehen. Mau wird schon aus die^^em

ümstande an das rheiniselie Verona, gcwOhnlieb sehen im Mittelalter

wie jetzt Bonn genannt, denk^.

Wenn das OT anf dem vorher genannten Denare Dannen-
bergs, der als vollkomuien znvorHissig im Lesen der Münzinselirifteii

alljjonicin bekannt ist, ganz dontlifli und demnach sieher ist, s(»

wäre tlirsilhe vnn Otto III. und der älteste nnmismatiselie Heleg

für den immerhin Bclteneu Kamen Verona = BouUj denn die An-

gaben Harzheima (Hiatoiia rei nnmmariae Coloniensis, Colon. 1764)

und Hamms (Moneta UUo-Agriiifdnraais. Colon, a. a.) Uber Mttnzen

Er/biaehof Bninoa, Piligrims nnd Arnolds mit demselben Namen
Verona sind plumpe Erfindungen, obwohl sie aus den Aufzeichnmigen

des Kölner Mün7,rnpi?;tt'r> RodorlT gcnotnnien sein ?<nlh'n.

Dagegen hat uiau keine Ursache au dem Voriiaiidenscin iler

beiden Sterlingc mit BEÄTÄ - VEROKT^^ VIKCES von den Köl-

ner Erzbiaehftfen Siegfried von Westerburg 1257—1297 und Heia»

rieh II. Grafen von Virneburg 1304—1332 m zweifeln. Sie sind

abgebildet in Grotes Hiättern für Münzkunde Bd. TV Taf. TX

Nr. 221 nnd 222, ferner beschrieben bei Cappe, Köln Nr. 774, 787

(abgeb. Taf. XIII, 210) und 791*); Mcrie Seite ir)7 Nr. 5 und 0

kannte wenigstens den »Sterling von Heinrich. Alle Münzen mit

Verona-Bonn sind sehr selten.

Die wichtigsten Bcl^ateUm (ttr das rhciniBehe Verona aeien

liier kurz ang^hrk:
Mehrfach abgebildet (Jahrbdeher LXXVI, 1883, S. 186. —

Enuen und Eckertz, Quellen zur Grstliiclitc der Stadt Köln Bd. II

Taf. III ^r. 14 u. a. 0.) ist das alte Bonner Sii^d mit der Vm-

1) Vergleiclic die Karte in Dann«nberff*0 Mftnson der sttchsifichen

nnd fränkischen Kaitturzoit.

2) Dtes soll nach Cappc ein halber Pftanig Min. Ich kenne das

Stflek nicht

Jahrb. d. Vw. Aitartliftfr. im Bbeinl. L.XXXX. 10
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Bchrift: SIGILLVM i ANTIQVK : VKliONE 5 NVNC : OPIDI i BVN-
NENSLS, welches 1242 her^esiciii sein dürfte, als Erzbiscbof Konr

rad Bonn nir Stadt «rkiftrte. Flr dieM Zeit sprielit der Stil dar

BttchBUben und der ttbrigen Zeicbimiig. Es kommt vor an Dr-

knndeu von 1264, 1288, 1294, 1331, 1344, 1301 u. s. w.

Die wichtigsten urkundlichen Belege sind folgende:

1043 Kr/bi«chof ffcmvuin Tl. von Kr»ln schenkt ficni Scverinstifle

u. a. eiiic liulc Land zu Kessciiieh hui Ijouu, femer eis

Pfund aus dem Zolle „civitatis Vcrone".

1143 nennt sich ein fioingus „Vcronensis conciTis*^' (Gttnther,

cod. dipl. Rhrao-HoBoll. L 129); drd Jskre Torher beissen

er und sein Sohn „eines Bunncn^es''.

Im Uchiigen vergleiche man JahrbUchcr 1, III a. LXXVI,
woselbst die weitere Litterattir nii^^oj^^ohen ist.

Nach den bisher vorliegeudcu Fuischimgen war es der um
das Cassiusstiü liegende älteste Theil Bouus, der 8M Viüa Itasilica

gensnnt wird ^«oomblet, Arebiv f. d. Geschichte des Niederrheins

Bd. II S. 81) nnd qAter Verona, ia der B^l aber mit d» Übri-

gen Aobantcn /usammcn Bonn beisst. In Hagen's Bemiebronik

kinnmt aneh die Form Berne vor.

Andernach.

Kaiser Otto III. 983—1002.

6& (iXi)0(TTO REX) InoeD beftasstes Krenx.

Es. ilrANDEiRNAKA) Perspektivisch gezeichnete , runde

Btadtniancr, vom mit drei ThUnnen; Uber dem mittelsten ist in

Kleeblattform der sogeuaiinte gordische Knoten (ächleife).

19,8 mm. 1,13 gr. .1 Stück.

Dannenberg 433.

Das Gepräge der Hanptscite ist äusserst flach.

Unser Fnnd hat leider nichts zur Entseheidong der Frage,

oh rhcinländische HfiDzcn mit der dreifachen Schleife für Ander-

nacher Gepräge anznsrhen sind, beigetragen. Der Umstand, dnsa

viele Denare von Andernach das Zeichen tragen, kann zur IJostä-

tigimg der Frage beitragen; verneinend dagegen wirkt das Vor-

kommeu der dreifachen Schleife auf Strassburgcr Deuarcu von

Etkambold (965—991; Dannenberg 033; Engel und Lehr: Kn-

mismatique de TAlsaee S. 157 Nr. 65—68, pl. XXV, 8. 9) nnd anf
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einem Denar von Kaiser Konrnd und dem Trierer Eizbischof Poppo

(vergl. Nr. 7H und Damieuberg 487).

£» i.st nuwescutlich fÜi* den nnniimiiati^eljeu Zweck zu Avig^en,

wdohe Bedentnng der sosenannte gordische Knoten im bargerlicben

oder kireUiehen Leben b«tte. Es ist reeht gut mOglieh, diun das

Zeichen die h. Dreieinigkeit symbolisch darstellen sollte, wie Herr

Laudgericbtsratb Dannenberg scbr ansprechend raeint. Aber da-

mit i.'^f nur eine weitere Stütze ftir die bcrcrlitiirfe Annahme, das»

mau in Straikiburg ans einem in UeUertiiiteiinimnug mit der herr-

Bcbcuden Yolksmciuung Hteheudcu Gründe daä bckamitc Zeichen

wihlte* Einen nnmismatisehen Zweck mnss die Schleife in Stnas-

burg Dicht gdiabt liaben. Anders dagt^ien ist ea^ wo sie als Bei-

xeieben aoftritty also eine nuniamatiscbe Bedcntnng anzunehmen

nahe liegt.

Wo r.rihide fplrlcn, darf man wohl auch eine Ansielit ünssmi,

wenn sie nirlit im Wiilcisprueh mit bekannten Tliataaciien steht.

i^lan weiäH huh Zeiten, in denen schon lUng»t die MtUizc vom
Kaüer an die Fürsten flbcrgeg<ingen war, dass das dentsche Ober*

haapt unter seinem Namen mansen liess in Stftdten, die schon

nnter die Herrschaft eines geistlichen oder weltlichen Herrn gekom-

men waren. So giebt eg z. B. von Main/ einen Denar des Kilnigs

Heinrich (VII.), Friedricha II. Sohn. Man muss daher zugeben, und

zahlreiclic Rcis]iiolc bestätigen dieses, das?; auch in der ersten

llültic den 11. Jahrhunderts der Kaiser muiucu liess, wo er gerade

Geld brancht^ ohne Rtt<&8icht anf den Lihaber der Prägeanstalt.

Wie oft mag es damals rorgekommen sein, dass man emra beispidsr

weise in Köln angefertigten Stempel aaeh noch anderwärts, z, B.

in den Niederlanden benutzte! Diesem Umstände könnte Nr. 2 unsers

FundcB sein Dnsein verdanken; denn wenn auch der Kehrseiten-

Stempel noch in Kriln geschnitten sein niair, so sieht doch das Brust-

bild des Kaisers aus*, als wüic der Stempel au Uer Maas gegraben

worden, worauf anoh der geringe Dorebmesser nnd das Untergewicht

des Stackes deuten. Wie der Kölner Stempel an der Maas Terwendet

wardcy so konnto er es auch in Andernach oder nmgekebrt, die

1) Zwei Andemaoher Denare, der eine mit dem Namen König' Ottos«

der andorc mit rli in ir< i/.<.-' Tln otlorielis von Lothringen, haben qrnnn

dieselbe Kehrseite, Danneuberg Nr. 4U3b und 442, Man benutzte also

für den Kaiser denselben Stempel wie fQr den Hersog.
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Andernachcr Ei.«o" komifcu auch in KOln in Benutzung pcnnminon

werden, Walirselicialiclt war die Andoniaclier Mflnzp in di u lläu-

deu eine« damit BclieLeuen; kaui der Kaiser dortliin und arbeitete

der MflDzmeister fitr ibn, so setste er entweder iein Zeichen auf die

in Beoutenng genommenen Stompol, mochten diese von ihm oder

von dem kaiscriielien Hcainlcn {geliefert sein. Ebcnfio geschah es,

wenn der Köbter Ei7.bi8eliof auf einem Rriegszage in oder bei An-

demaeh prägen hissen wollte.

Wenn einnm! der Trierer Er/.ltiseh(»f ctwsis Silber venniln/t

haben wcdite, ho hutte man elKulalls keine Ur&achc Schwierigkeiten

zn machen, da Niemand gesehiidigt wurde. Aueh hierfllr giebt ca

Boiepiele, nnd es wird damit der rheinische Charakter des Denars

Kr. 78 erkUirliel). Derselbe kOnnte Übrigens auch von dem Ander-

naclier Mtinzmcister in Koblenz geprAgt sein nnd deswegen die

Schleife tragen.

Meines Dafürhält i'iis hat die Ansicht, dass in Andemnch ein

MUuzmcistcr als luhuher der Priigestätte gesessen habe, der die drei-

fache Schleife, den gordischen Knoten, als sein Zeichen anf die

Denare setzte, wenn er sie prlgte, am meisten Wahrseheinlicbkeit

für sieh. Dadnreh wird die SehU ife als Mün/zciehen auf Audeniacher

Denaren im besonderen wie aul\ ivJii^ehötiich kölnischen nnd kaiser-

lichen Stacken ohne Zwang erklärlich.

Herzog Theodoricli von Obcrlotbringen.

0». a. )irrHEODERI(G)VS (DVX)
h. { )avs R

Bei a. Bnistbild von links. Das Gepräge ist recht schwach

und von dem der Kclwscitc aueh noch etwas 7.cr<ätr>rt, doch ist

Nase, Auge und Ohr sichtbar. Djis Brustbild erinnert an das des

Kaisers auf den kOlnischeu Konradsdeuareu Nr. 53—59 (Dauneu-

berg 880), von dem es sich dnrch die fehlende Krone nnterscheidet;

die Haare sind wnlatartig dai^teUt.

8
Ks. Die altere Colonia-Inscbrift a. GoLoN b. OIOII

A A
a. 19,7 nun. 1,0 gr. b. 20,2 mm. 1,21 gr. 2 StUck.

Dannenberg 444.

Google
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Das zweite Exemplar Bcbeint eine VcrwiUlenmg des eraieu zu

adn^ ibnlich ist es ihm dnreh die feinen zierlichen Bncbsteben der

Hanptseito, den eboiso feinen Perlonkruiz, welclier die Umselirift

nach innen begrenzt, nnd das ftnsscrst flache Gepräge. Dagegen ist'

die COLONTA'InHclirift big »n einem so hohen Grade entartet, dass m
in ihrem Ifaujittlu ile ans zwei Ringehi nnd dreimal zwei Keilen,

wclehc mit den Spitzen an einander gestellt sind, besteht. Aneh

das Schluss-R der Hanptseiteninscliritt könnte vielleicht wie die

entartete Kehrseite die Besfiromnng zweifelhaft machen. Trotzdem

scheint sie mir ansser wegen der hereits angegebenen Ueberein-

stimmanp^en beider Denare dadnrch als die wahr^eheinlielie, weil

auf der Ilanplgcite von den sein irloiehmässig: gestellten Buehstaben

gicluT /wfir bis driMzebn vorbanden waren, also anf don Her/.ogs-

naiiH II Hb i IIEODERICV'S sehliesscn lassen. Wollte man diis .Sehluss-R

mit KEX antiöiiün und HeuriCVö lesen, so würde das viel weniger

zur Anzahl der Buchstaben passen.
^

Ohne Regentennamen.

70. 4iAy0(E)RN(A)0A Befusstes Kreuz mit kleinem Pnnkt

in den Winkeln.

Ks. EX(D)
I

EOI I abwärts zu beiden Seiten eine« Jvirt-hen-

gebäiidcH mit spitzem Dache und Kreuz darauf. In der Kirche ist

ebenfalls ein Krenz.

19 nun. 1,28 i^v.

Dannenberg 445. 1 Stfick.

71. Rüeklänfig: *' Kreuz mit l'unkt iu
D. (-) ^HJI( )

jedem Winkel.

Ks. a. (S CA) h. coO A
COL(O) COLO

(Schleife) A~ G Ä (Schleife)

Der bei a. nneli dem A sichtbare Querstrich dQrfle ein Schenkel

eines kleinen Krenzes sein.

a. 19,2 mm. 1,33 p-. b. 19 mm. 1,42 gr. 2 Stück.

Nif'bt bei Danncntit r^^.

Die augcgcbcucn Uuehsuiben der Hauptseitc simi ganz tlcutlich

und lassen wohl kanm eine andere Lesnng als Andemaka zn.

Zweifel daran verursacht nur das oben runde A, dessen unterer

Theil übrigens die beim A charakteristische Verbreiterung zeigt;
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(locli fehlt \Tic<lornin der Querstrich. V(M'frloicht man den vorliegen-

den imd die ganz iUinlichen lli inri« hs- und Konrads-Denarc mit der

jüngercu Colonia-liwclirift (Nr. *— Dannenberg 350 und 358),

80 wird man xwiir auf der Kehrseite viel üebCTeinBtimimmg finden.

Aber es wflre verfehlt, wollte man die Inschrift der Kehrseite mt-

schcidend aeio lassen, denn man findet dieselbe aueh auf Denaren

von Keniaten und li rmT ist die auf Anderna<-h woisciide Schh^ifo

d:i '^iehc nucli Nr. 14 und If»). V'ergleicbt man die iiauptselToii mit

ciuaudcr, ho \vir<l man uiunöglich die Umschrift AMPP] ( *iclbst b«i

der Unloriulieükcit de» A (Ür das eatatelltc 11EINR1CV8 oder

CHOXBADS REX erklären Icönnen. Man wird also trotz der weigen

mangelhafter Inschrift an&teigenden Zweifel die rorgesehlagene Ver-

weisung nach Andernach für die wahncheinlieli rielitigc halten,

wenngleich die eudgrdtitre Entscheidung erst durch ein Exemplar

mit \\eiii::er verdorbcucr uud Tolistj&iidigerer Umüchrift gegeben

werden Icann.

Nor mochte ich noch anmerken, dam die Tielleioht versuchte

Lesnng IMPERATOR sieher onriehtig wftre.

Kaiser Konrad II. 1024^1039 nnd Er/.bischof Piligrim

102i<-10a6, zosammen 1024—1036.

I

M
72. *CUVON(RA)DVS Innen: PILIGR

V
S

In den VViukchi des durch die Inschrift gebildeten Krcozes

sind vier Bogen.

Ks. AND^ERN abwürtü, bezw. aufwärts neben einer Kirche

mit spitzem Dache nnd Kreuz darauf. In der Kirche ist -X-, unter

derselbok eine blumenartige Verzierung.

19,8 mm. 1,38 gr.

Dannenberg 447. 1 StSek.

I

M
78. (>»CH)V017R(ADVS) Innen: (PILI)6R

V
S

in den Winkeln des ans den BucbBtaben gebildeten Kreuzes je ein

Bogoi.
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Ks.* AND|(ERN) neben einer Kirche, deren spitzu» Dach

nebet Kreuz anf zwei zierlichen Sänlen niht. Im nmdbogigen Por-

tal ist ein 'X-, ottter der Rirehe steht -^i-.

19,8 nun. Zerschnittener Densr: 0,80 gr. Vt Stflek.

Dieser Denar ist ein Mittelding xwisehen Nr. 72 nnd Nr. 74,

insofern die Kehrseite in der Kirche nicht nur das X- von Nr. 12,

sondern aucli da» rundhogige Portal von Nr. 74 hat, aher das X-

in dem Portal. Es dürfte demnach Nr. 73 anch der Zeit nach

zwischen Nr. 72 and 73 stehen.

I

M
74. ii<(CUVO)NRADVS Innen; (PI)Uü(E) nnd je ein Bo-

V
s

gen in den Winkeln der Inscbrllt

Ks. Kirche mit rundem Thor nnd spitzem Dach, darauf ein

Kronz, ein ebensolches ist unter der Kirche. Von der Umschrift

AjS'D ERNA| der Kehrseite ist nur der Best, die HttUte eines A
sichtbar.

19,4 mm. 1,07 ^r.

Daiint'iiber^^ llauptseite 447, Kehrseite 450. 1 Stfick.

Vorliegender Denar ist auf der Hanptscite, obwohl einige

ßnclistaben derselben wegen des mangelhaften Stempels uudcntlich

sind, mit den vorhergehenden Tollkommen gleich. Anf der Kehr-

säte steht dn Kirehengebftnde, welehet mit dem anf A&a Denar

hd Dannenberg 4.50 durchaus tlbereinstlmnit, so dais die Hei-

math unsers Denar? in Andernach gesucht werden muss. Zweifel

daran k'>nTitc auch nur die von Dannenbt i ^:: mit einem F'ragc-

zeichen versehene, also wohl undeutliche Inschrift -f-EK?— ONA,

die auf Verona-Bonn verweisen würde,, erwecken. So verlockend

es wäre, Venma an lesen, mvss man doch zugeben, dass der Qo-

sammteindnidi Ittr Andemaeh spricht» wenigstens würde ich nieht

vor dem AufHnden eines dentUchen Exemplars hiervon abzugehen

wagen. Möglich ist es immerhin, dass ähnliche Denare in V»onar

Bonn geprägt sind.

n
75. (*CHjVa\P(A)Y(DI)) Innen Iddl und vier kleine

Bogen in den Winkein der Inschrift.
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Kit. Ell lOA neben eiaer Bpitadachigea Kirche, in der ein

Kreuz .«ich befindet.

Die Um- nnd Iixscliriftcn sintl so entstellt, dass nnr die nnter-

stricbcDcn BacbsUben nnd die Inschrift der Banpt£citc zweifel-

los sind.

19,1 mm. 0,98 gr.

Zn Oannenberg Wb. 1 Sticfc.

Duisburg.

Kaiser Konrad II. 1024—39.

76. (>i<^)HVOIX(RADVS) Gekröntes Bm8tbild*ron vom.

B
\

Ks. *,ÜI\\S)
R
G

In den Winkeln des ras Bnehstoben gebildeten Krem» je ein

Bogen ans Do|)i)eiIii)ien.

nun. <",i»2 irr zerselinittenX • Siilek.

Dannenberg 311. — C ;i p p e, Kaiscnuiinzen I Taf. V, Nr. 66

(mit cutstelltcm KopO dmcMt Taf. XIX Xr. 307, nnd Bd. II

Taf. XXIL Nr. 246.

Trier.

Heinrich U. 1002—24.

77. (4^)H£IBIG(YSR) Kren, in jedem Winkel V.

Ks. Statt <1tT T'nii^hrift sieht man nnr gro^^e Ringel:

4K0Q000 00. Im Felde ein grosses Ä mit Punkt darin.

19.8 mm. 1:21 zr.

Vcrgl. Danneuberg 4(36 nnd die Abbildong auf Tat'. iV.

1 Stfick.

Bis anf die ToUstftndigere Umsohiift HEIMaCVS REX ist

die Ibaptseite vorliegenden Denars dem bei Dannenberg ontar

Xr. 466 idjgebüdctcn jrJoieh, inBbes 'ti'l. r»^ ist das V in den Winkdn
des Krenzes bei beiden Denaren vurliamlon. Die Kelirseiten haben

in dem grossen A ebenfalls etwas Uebereinstimmendes: aber die

bei Dannenberg angegebene Umwjhrift POPO TERVI ist auf dem
Torliegenden Denar durch Ringel eiseiit. IMe YerweisaBg dieses

cd by ÜDOgle



Der B<»i]ker DenftrfBnd von 1880. 16ft

Dciuiiü nach Trier ist darum zwar wahrscheiolicli richtig, wenn-

gleich nicht sicher.

Kaiser Soorad II. 1024—39 snd Erxbisohof Poppe
1016—47, snaammen 10d4--3d.

78. (4CHyONR)ADVS m(P) Gekröntes BmatbUd von vom.

Ka. 4(P0PFO (ARCHIEPS) Ikfnsgtea Kreoz, darin ganz

innen je ein mehr nach annsen
^3 9^ 1: dreifache Sebleife, 2:

p_(n: A— 4: X).

11»,:') iiini. 0,70 gr (zerschnitten)«

Dun neu borg 467. Stück.

Auffallend ist, dass auf diesem Trierer, vielleiclit in Koblenz *)

gcschlagcucn Denar, das Brustbild genau so dargestellt ist wie auf

denen von, Duisburg, was auf einen gemeinsamen Stonpelsehnetder

schlieBsen läset Dass das zwischen faeidoi Orten li^nde Kftbi

auf gleichzeitigen DcTiaren den Kaiser nicht von vom, sondern von

der Seite darslcllte, könnte die MfiTump*, der ftlr alle frciianntcn drei

Orte selineidcndc y,l*^ciigr&bcr" habe in Köln ^'csesscn, nicht hiiitalli^

uiaclien, denn man legte den Stcinpelschneideru in der lUgei die

Verpflichtung auf — und sicher geschah das in allen wichtigen

PrSgeanstalten wie Köln — ittr andere Mflnzstttten keine Stempel

mit demselhen Typ berznatdlen. Der Stil ist der gleiebe auf den

Brustbild-Denaren Konrads von Duisburg, Köln und dem vorliegenden;

nlle stammen sie wahrBCheinlich ans den letzten Jahren vor Kon<

rads Tode.

TMe]*).

Kaiser Kourad II. 1024—39.

79. a. (*)Cl(iiV0)V(RADV8)

b. (— -)IHI(- —

)

Schwebender gekrönter Kopf.

Ks. b. (*roio)iioroi

a. ( )lZOVoA

1) Dn die MünzstHtte iiiclit ^^Pnaimt iwt, Ui^st sicli nur t iiic Vfrmu-

tliiui^' AUüdrückeii, diese wird durch deu auf oiuo rhciuiüchu Müuztttütte

wciüiMiden Stil vorHegenden Danars gestfitit.

2i WeiMUch von Nymwegen.
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154 l'aul Joseph:

Befnsstes Krcnz mit Kngreln in jedem Winkel.

a. 10,;')min. 1,0.') jp-. b. mm. 1,30 gr. 2 Stück.

Die beiden Denare bieten in ihrer mangelhaften Inschrift und

schlechten Prägung kaum etwa« anderes al« den für Thiel charakter-

istischen sehwebenden Kaiserkopf zur Hestimnmng dar. Doch dflrfte

sie nicht zweifelhaft sein, da die .\chnlichkeit mit den bei Dannen-
berg abgebildeten Exemplaren die Verweisung nach Thiel sichert.

Hny»).

80. IMP CONRADVS Kopf von recht», ohne Krone.

Ks. (aCy2LA)N' = BIRT(VS) Innen: HOIVCO

18 mm. 1,24 gr. »/j, Denar 0,ö7 gr. 1'/, Stück.

Dannenberg 230.

Worms.

Heinrich II. 1002—24.

81. Zerschnittener Denar, beiderseits ohne erkennbare üm-

gcbrift.

Hb. Krenz, in drei Winkeln je eine Kogel, in der vierten

Kngel mit Halbmond, das Wormser Münzzeichen.

Ks. Einfache „Holz"-Kirche mit Punkt darin.

17,8 mm. 0,43 gr (zerschnitten).

Dannenberg 845. Va Stück.

Wflrzbnrg.

Otto in. 983—1002.

82. (OT)TO (IMPE) Kreuz mit Kugel in jedem Winkel.

Ks. 73 KIL(IANVS) Kopf von rechts.

18 mm. 1,10 gr.

Dannenberg 856.

Soent.

Kaiser Konrad II. 1024—39.

83. *CHVO(N)IMDVN Diademirtes Brustbild von rechts.

1) An der Maas zwischen Lüttich und Namur.



Der BomMT Dauuftind too 1880. U5

Im Fdde neben der Naae ciu Krenz, neben dem Monde ein

Punkt.

Ks. S
oxoxxx
eNiv^AsAi

Da« Stüt'k ist vcrjirä^-t, daher sieht man die unter COLON
uoliiflich dcuthch stelKMi'ir Inschrift — SASN liier nur in

ihrer zweiten Hälfte dcuthch.

19 mm. 1,195 gr.

Dannenberg 742. 1 Stttck.

Der Stouipelschnitt erinnert sehr an den kölnischen, obwohl

Soest in Westfalen liegt und weiter als Dortmund — siebe das

nachfolgend beschriebene Stttek — von KObi entfernt ist,

DoTtmim«!.

Kuiirad II. 1024 oü,

H4, Rückläufig (IM) 51351 AfTOs Gekrönter Kopf von links.

K^. Rücklänfij? 0(0N)51Aa\V 513

Kreuz mit Kugel in jedem WinkeL

lö,9ram. 1,38 gr.

Dannenberg 764. 1 Stftek.

Dierar Denar zeigt den rolien, derben weatMiBehen Stempd-

sdinitt, der ibn wesenflieh von dem linksrbeiiuBehen nnterseheidet,

Hildesheim.

Gothard. 1022—38.

86. <i¥>GODEHABDV)S aP(S) Kopf von reebts.

Ks. Rttekttniig: 4'H(IJ)a3H3(8H£)IM

Rob gezeiebnete Stadtmauer mit drei ThOnnen.

17,.^ mm. 1,33 gr.

Dannenberg 712a. 1 Stflck.

Unbesllmint.

86. Brustbild eines Kaisers, der wahrscheinlich gekrönt ist,

da neben dem Geliebte Ketten oder Bftnder herabhängen. Das
Bnutbild ist so itlein geieichnet, dass sieh «tr Linken nodi dai

tweitsB erwarten Issst.
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Wiakd L-i ein ^.»sier Pzil»!.

IL* mvi. '.-61 gr -crx Eilfit - '
, StQck.

Vor dem H irt «i^ kkiner TM ram O «iehtbw. aieht

C. tf^MM die ErsiczBE^ xa CHVOXEADV> mtkt •utttball sdieiiit.

I>^r Nanio KaiMi» BbMe tWtgcw asA arin da oder doi

Brambüdcni ^tchen,

Ihe s^hr tcin- 7 i -r-r.^ «io^ kA»?riicheii Bni5Ü>iIdes erinnert

an d<T> hei Car>!>' K-aivf müni/c:. III. Tai*. VI, abgebilde-

ten Spvirer Dcaar. a'^^r vier iut?>?i_-v tr»^ aar drr Kehrseite ein

KrnB, der Cappe Mbe da» tastbOd der Hadma.
87. SebOBcr ali&irlier K«|ir tob veekttt. aasekeiatad mit Dia-

deia. ümehriftspttm tiad mth» la h^m^rken.

K^. rruMkriftöpaiCB. fanea befaastes Kreai aiit Ponkt ia

jedem Winkel.

\~tJ) nun. gr. 1 .Siuck.

Dieser Denar eriauen etwas an Danaeuberg Nr. 1178,

deMca Hdaiaih die mitllcre 3I«m «eia «oU.

Beidcneils bacbatabealhaliche StriclM: aa Stelle der Um-
M hrift. Kreas, in dessea WtokelaBia^ «ad Kreitz abwecbsela.

Ks. Ia eiaem aaf die Spitze gesieOtea Mereck fibif Kreoxeheo

4.

in Form eines Kreo/e« xibvaiuiueBgesti^t: 1.2.3.

&
18y8 mm. O.ÖO:> gr. 1 StOck«

Eine entfernte Aehnlicbkeit kat die Eron7/n<;amraensteUnng im

Vif^rerk mit dem ^Afono^mnini von Henneran.- Verg^l. R. Chalon,

Moiinaiex <Ips comtc» tle llaiuatit j.l. 1 Nr. .">. Doeh soll keines-

weg« damit die Heimatb des StOekes angedeutet werden.

Qlaasliek aakeantliek war die Hilfle eiaes «enchaitteaea De-

nan. Dea Mflnzen bdgioniseht wuea aoeh xwei gewahto aber

nnffcprä;,'te .Silber]dättchcn, das eine von 18 mm im DarchBiener
Hfif! 1 72 {^r Gewicht, das andere, vierkantig; mit abgestnmpflen

l .' t ' ii 1 7 nun nnrrhmpf»«er und 1 .'-'."^ er Gewicht; ferner zwei sehwaeh
w hüHwIiOrmig gebogene i>ilbcrplättcheu: 21 nim, i;26 und 1,19 gr.

leb mOehte meinea Beriebt über den Bonner Deuartuud nicht

•ebliemea, ofaao dem Wanscfae Aoadrock za geben, es mochten die
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Der Bonner Denarftuid too 1890. 157

für die aligemeine und besonders für die MOnzgescliiehte der Rbcin-

landc so äusserst wichtigen Fuudc von MUiizen, mOgeu diese dem

Mittelalter oder der Kenzeit entstammen, anter allen Umständen in

erster Linie den rheinischen Pro?iniial-Hiiseen in Bonn und Trier

Torgclcgt werden.

AIl:^scrrheini8cbe Samtnlnnnrpn werden, wenn sie für ein be-

grenztos (Jobiet bestimmt sind, dies fast ausscblics.'^licli pUc^'cn,

dabei, wenn sie urofasseuder ibru Aufgabe auHchcu, nur Raritäten

ZU bdcommcn suchen und die neuere Zeit ausscbliesseu. Die wia-

sensehaftliche Nnmismatik darf aber weder einzelne Zeilabsclmitte

amscfaliesflen noch sieh Torzngsweiae mit Barititen beschäftigen.

Vielmehr braucht sie ganze Funde und muss gerade die häufiger

vorkommenden Stflcke, weil sie filr die Held- wie Münzgeschiebte

von grüsster uud outäubeidcuder Bedeutung aind, vorzugsweise be-

achten.

Naehtrair*

Obwohl das ol>en auf iSeite III ff. gegebene Verzuicbnis« in

erster Linie das Gebiet, wo Nachahmungen der kölner Denare er-

zengt wurden, darstellen soltto, also VolbtAndigk^ nicht nnbcduigt

heabsiehiigt war, so will ich doch folgende Denar, den ich bei

Herrn Landgerichtsrath Dannenberg im Original gesehen habe,

hier anfuhren.

Mark. Friedriili von Altena: COMKS FiilDERICVS Ge-

bäude. Ks. Das kölner Monogramm. Joachim, Groscheukabinet,

10. Fach Tab. V Nr. 1.
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-^-^^ Ii:- >-•
,

-•?•»« r»n rvc. 5c£iiÄy-

• •»•• i ".n T*.*^*. I t:s, •"-i-- »» i^j iu.'rrs. * j. .'»-i-r. tit »i' Br***-

^«'•-v ;a ->/ ''#*;f»ii/J d«» Fut-d** L«:<= sr*_ =A^-"ri<33i AsrvcA» dir

. vA'A^. ;.*^.'/i>-ij ttj^d C'->.i-«*eB «'S» <i*T PrvTizj rsrä<kpp«vvj:*«» K»Be,

\* n*^'/'ft*ru »A;r»^.*^*-.-: und li^r-swa ihre Fr.i^r c-ivl: d:* >Ut«« be-

t- v*.;»*Ä f-^r, Tf.«-;.* d»^ ScLAtz«« »1^«» rCmi^clx Technik, dw Z*U«i-

^«•••v'ijf <f«:r '//Ar»»t^ «Ird nie in römiscfarn Gribern pitaaAeA und isl

•f*/*l-» .*r,/l f>ir a.i<^ianni>cben nnd fränkL^clx« GrabfeId<T in Deutsch-

er 4 »fi'l ^/«rikfieh, die bar^ondiscben in der Schweix, die angelsich-

ir> f>i((]«n/f, die westgothiscben Arbeiten in der Krone de* Recces-

14, t«r(((obardii»cheD Schltze Ton Monza.
Ant »St-u xtrdUrn hier vergrabenen Goldschats sriesssen in diesem

4i*>ft- Mut tlf,it,it*'lht'.u AckerKtück zwei Tagelöhner, welche Kartoffeln

y Google



B. Behftaffhauaen: Ftaos Toii Polrity, I)«nkmller etc. IfiB

seCwB iralltea. Die G«geiiftSnde lafen afle auf einem HkiiKBO. Eaaelgteii

sich noch Rente eines vermoderten Stoffes, in den sie eingewkkclt waren.

Pulsky eilte nach Soinlyo, wo d«'r BiirficniU'ister dir» Sat-lifii in Sichor-

hcit gebracht hatte. Oer Schatz bestand aut* 7 goldenen Fibelpaaron ver-

schiedener Gröfise, Unten mit SUber gefüttert, vom mii Gnnaten reich

versiert, und melureren Goldübeln ndt LOwenbUdera xatA Gnmaten ge-

stiert, einem Armring und 3 Ooldschaipn. Es sind Thoüe (lissclbru

Schatzes, den man ahsichtlic-h an zwei verschiorloncn (trton vt'ij.-rnb.

Dies geschah wuhrHcheintich im Jahre 37ä,.nJä zur Zeit der Kaiser Valuu-

tinfan, Valens nnd Oratian, die Hunnen, nachdem sie die OetigeCben «n
Borv,-.th<'n«'s unterjocht hatten, sich gegen die Westgothen wandten und

iu ihr Lnnd « infu'Ien. König Athanarich flüchtete sich erst 380 nach Cnn-

stantinopel, nachdem er seine Schütze verborgen hatte. Ihm wird der

1887 in der Moldau geAindene Schate von PetreoMa augesohiieben. So

mSfen auch andere GotbenfBnten ihre Sehitae vergraben haben. Die
rßmipchcn Scliriftsteller bcRehriohrn dio 'Rarharm, ziiraat die ricnnanon, der

VölkerwHnderungszeit al» Wiide, die iintn und Karthago, Ephesus und Rleu-

sis, Korinth und ganz Griechenland, wie die Küstenstädte Italiens nnd Klein-

adene vwwfisteten. Aber wir dtrfm nicht vergeMen, dan die Verwllstang

selbst zu unsern Zotten Hand in Hand mit dem Kriege geht. Jedenfalls

zeugen die Grab- und Schatzfundo der Völkerwanderungszeit von einer

eigentbUmlichcn CuJtur, die trotz des Einflusses der klassischen Völker

en den Traditionen der alten WMt abwideht und sich auf bmondera Art

entwickelt. Baron von Sacken und Kenner bemerken mit Recht,

,dass die Goldarbeit dvr R'ömpr von dor Feinlioit TTöho der ällprpn

Zeit namentUch in Filigran und Guss zu einer bequemeren und gröberen

tonbahdtty de verilert da« rie anaselehnende Iferknud der Otntelhing

Ton »ettflebliehMi Oeitalten. An die Stelle geschnittener SMne treten

giaftproi^c-lilifrcnc Kdelsteine oder Pasten. Das Material beginnt über die

Fftnnon vorzuhi-rrschon, welche schwerer nnd '«-nchtij»er werden. Durch

die im 4. Jahrli. aufkommende Art, Granaten nnd Pasten zwiscticn auf-

gelStiiete Wandungen ans Goldblech einsnlaHen, tritt an die Stelle der

plaaUaehen Wirkung im Schmuk dnn h den Reiz der Farbe eine male-

rische Vorzüglich durch byzantinlsclien Sohnuiek f;en?lhr(, hat diese

Teclmik um die Zeit der Völkerwanderung ihren Höhepunkt erreicht.*

Man hat cKe Granaten dlewr Schmuekeaehen hftndg ftfar rotiiesGlas

gehalten Und vmaom^, al* die grSnen Etntltie^ welche mit den Granaten
der FarLe nach oft abwechseln, wirklich Glaspasten sind. De Linas h.'llt

die Steine im Grabfund des Königs Ohilderich für Glas. Otto Tischler

hat die Frage endgiltig gelöst und eine Vorrichtung zum Mc^en der

Strahlenbrechung keaatnürt, mit wekher er beweicen konnte, das» die

rothen Einsfttze der Schnmckgegenstinde der V4ttkerwatodeningMeit ateta

Granaten sind und nie Glaapasten.



leo H. ScliAaffli«as«a:

XedreaoR» da bysanttniMbw Sdnriflitall«r des XI. JAhrii^ endUüt^

dasa dtt PhiloiBoph Metrodoros dorn Kninor Coust.nitiii viele KdolstfliOB^

die or ruh Indien uiltgebrarfit, p'echcnkt liabc. Dieser habe dicsrlhen zu

Gcwnndspnngen uud anderein Si-hinuck fanfioa lassen. Er sandte bie als

Gesehenk den Fürsten dar am jen8eitigou Ufer der Donau vohnendea fiar^

bare» mit der Aufadirift; ».dem Würdigsten*'.

Die lTeber7riTfrnri;x I-astoyrics, rl.iss dir- KniisttooJinik dos Zollcn-

scIunuckwerkH mit Granatschumek germanische Erfindung sei, ist nieht ohne

Widerspruch geblieben. J. ^Qi'i^'lordo los Bios glaubt, daua die

gothiMtMinErolMirer Spaniens diese Kam« von den laüno-hispaalsdiea Be>

•wohnern üln rnoninien hJltten, aber es ist kein früheres Denkmal nach-

zuweisen. L e hart r fand die Arnibändrr di's Bakoiler Fundes zu el<';rniit,

als dass sie Barbaren :£ugesc]u-iebcn werden konnten, er lüelt nie tür hy-

santinisdi. De Linas wollte aaeliweitien, dass die vasa nnd pocula gern-

mata der Alten sich auf diese Teclinilt beziehen. Aber der Oranatenschtnuck

ist d.is KiwenthÜHiHfche dieser Kunstweise. Pulsky will übrigens nicht

behaupten, dass dieselbe eiue Erfindung germauisuher StkuiuiQ avi. De
Linas fObrl das im Museom an linesbaden beflndlicbe GürtobtfidL von

WoUUieim als das lUtesle Knnsiwerk dieser Axt In Europa an. Auf der

Rückseite desselben int dcrN.mic des Sassnnidcnkönlgs Ardoschir (230 34)

in Pehlvi-Charakteren eingegraben. De Linas sucht daher den UrKprung

dieses Kunststils bei den persiscben Sassaniden and weist auf die Pracht-

sdiale im Loavre hin, was mit den Forsebong^nH am p e I s ttberetastinunt,

der in seiner Studie über den Nagy-.Szcnt-Miklöser Goldschatz den Eintiuss

betont, wetclion die inixthcllpniwhe Cultur der griechischen Stfldto !\n der

Küste des schwarzen und Äzow schen Meeres, bei welchen aucli ttai«saui-

diaebe Denkmiler vorkommen, anf die benachbarten Barbaren aoafibta.

Er fend unter den slcytbischcn Altci ifiümern der Eremitage inPatenbarg

ver.'«-hiedene Molche grnnatvr>rxier(e 2ieUeD{^dsclmkie<lwerl(et wehilie bis

jetzt nicht veröffentlicht sind.

Pulsky erwlfanl noch folgende GegcnstKodo von Granatgold-

schmvck in Ungarns die Prachtflbel mit dem von Granaten «mrahmten
Nicolo, 1852 hei Nn^^y Miliöly ;;-cAintlcn, jrtzt im k. k. Anrikcn-Cabinot

in Wien, den i^akockr Grabschatz uud den Sciiuts von der i'uszta Totlu

im Natioualmuseuut /.a Pest; ferner den Fund von Mczö-Bor6ny und den

goldnenScbildselmiadc von Fttnlkirohen, sowieswei granatenversiertoGold-

clliaden und einen Drachen, sowie lablreiehe Ohrringe, Schnallen nnd
Zierstttcke daselbst. Schaaf fhanseq.

2. Dr. Georg Eeeger, lieber die Trojanersagen der Franken
nnd Normannen. Landau 1890.

Nach dem Falle Troja'e lilssi die Sage Troja anf .ibcnJIiindisclK'm

Boden wieder erstehen. Oleich den Uömom waren die meisten Völker
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l>r. 0«org Heeger, Üeber die Trojanenagen der Franken etc. 161

de« Mittelalters, Germanen wie Kelten, bestrebt, einen trojaninchen Helden

an den Anfang ihrer Qesciüchte zu stellen. Zwei diciicr Abstaniuinugs-

BAgem, die der Franken nnd die der Normannen <Oothen) bilden den Gegen-
stand der Untersuchung des Verla««erH, der auch iilx r die Trojasaj^e der

Briten (München If^) geaclirieben hat. Die Sa^o der Franken fiinh-f sich

zum ersten Male in der dem Fredegariuts Scholnt^ticuji zugeschriebenen

Chronik. Hone, GVrrea, A.Mensel, Mfl 11 et, Braun behaupten,

es spiegele sich in den Sagen das Bewttöstscin einer gemeinMnien Abkunft

dieser Völker ab. M o ö t d e 1 a F o r t ( - .M a i h o n stellt den trojanischrn

Ursprung der fränklBcbeu Völker als geschichtliche Tbat«acbe hin, denn

die Franken kMimii »adi Gregor von Tonrs tau Pannoiüen und seieit

Identlfldi ndt den Brygea in Thraden nnd den Phrygea in Eleinaalen.

MaseoTi knüpft die Siijrt* an die Rückkflir der \nn Kaisrr IVnhus nach

dem Pontus verpflanzten Franken, W o r m s t a 1 1 glaubt die histori.sche

Grundlage der Sage sex nicht die Zerstörung Troja's durch die Griechen,

sondern die durch die Ctothen im 8. Jahrfa. Dederich ffihrt daau noch

an, dass nach Tacitus im 1. Jahrb. unter Tiberius eine Migatnbriflche Cohorte

in Pannonien stand. DicTrojasage der Franken in der .'iJtesfen Ge.stall hat

aber gar keine Berührungspunkte mit den Berichten über die Hückkehr

der Franken ans dem Pentos, sondern steht mit derselben in Widerspruch,

die ZeratOrung Iliums im 3. Jahrb. geht die Gothen an und nicht die

Franken, und die Notiz des Taeitiis fiiidtt sieli noch gar nicht bei Frede

-

^r, sondern ist von dorn \'erfa8tier der Oe«ta Fraucorum aus Gregor

Ton Tonn erst in die Sage eiugeftthrt. Andere glauben, das Mittelalter

habe nur die rSmisdie Sage fibemommen, die Germanen seien darauf

bedacht gewesen, ihren Ursprung mit dem de«? römisrlirn Volke» in Ver?

bindung zu brin'j'pn. Wie sollten aber die Germanen, auf deren Ansturm

das Römerreich zuHanimenbrach, auf die Stammesgemcinscbaft mit den

BSmem stols gewesen sein, die bei Fredegar wie In den Gesta Franeomm
nur als ihre Unterdrücker und Fdnde beaoidiDet werden? Koth wies

nach, dasH Fredegar und die Gest« Franeomm die einzige Quelle für a!to

späteren Darstellungen der Sage bilden, dass die Sage aber über die Zeit

der Begegnung der Franken mit den BQmera hinaufreiche er glaubt,

dasa die Sage ein«i religiös-mystischen Hintergrund habe. Dioa bestritt

Znrneke, der aber in den Irrthum verfiel, di(> r.ii(stehnn£r der Sage

auf das Citat des Prosper Tiro zurückzuführen, dessen älteste Uaudschritlt

die Namen der ftrüberen Könige gar nicht enthält. Loebell llsst die

Bage in d«r Zeit Ton Gregor von Tours von dreisten Erflndem erdlebtet

nein, welche den Franken schmeicheln wollten. Oiesebrocht urtheilt

Ähnlich, beide planben, dass die so erftnidene Saj,"' nach und nach eine

gewisse Volksihümlichkeit erlangt habe, und Fredegar wie der Verfasser

der Gtosta «ob mftndlleber Ueberttefening geschöpft bMten. Gasten
Paris sagt mit Beeht, dass, wenn auch eine unbestimmte VorsteQung

Jskrlk d. Tw. T. Altwttofr. im KMaL LUOCX. H
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der asiatischen Herkunft bei «Uen arisch«»! Völkern bestanden Imt, die

trojatüflclieii 0«nc«]<»gteen doch dem VolkabewiMataeCfi ^MnsUch trtmA seien.

Auch L ü t Ii c Ii o n sag-t, dass äivso Sagen mit dem Leben des fränkischen

Volkes keinf Rf'7.it*hnnü' hHtt«<n und die 8pur falscher Gplphrsnnikeit der

Erüudung und Naclintnnung an <U<r iStiruc trügcji. L o « b e 1 1 nnd G i e s e-

b recht ^lüttben, dass Gregor von Tours die finge, gekannt, aber histo-

rische Kritik an derselben geübt und mir dii^- Herkunft ans Pannonleil

beibchnlten habe. Dfifr'^pi n bewt-ist I. ii t !i < d » ii, dass Gregor vnn Tours

die Sage noch niclit gekannt hat. Da die Haudscbrifteu die CoKoiographic

des Aethicns dem Hieronymus stisehreiben und Fredegar üeh anf den

beatns EHeronymns bezieht, so glaubt Ports, diue Fredegar unter dem
Hieronymus den AethicuH verstehe und dieser Fredegars Quelle für die

Troianersage sei. Wa 1 1 e n b a c b. Wn r rn h t a 1 1 und Z a r n c k e pflich-

ten ilini bei. L ü th ch c u vergleicht die Berichte des Aettiicui« und Frcde-

gsrund findet, dass nur tine entfernte Verwandtsebaft beider bestehe. Die

Trojn.sftge liegt in zwei Rednctionen vor, eine rlHugoronund kürzeren. Lüth-

eben wei.st n.u li. linsH »ler lüngoro Bericht der «rsprüngliche Ist. Er ver-

gleicht die Vorrede dei$ ächten Idaclus mit der seines Abschreibers Ida-

etus und zeigt, dass dieser nach seiner dgenen Angebe den ffleronymns

interpolirt bat; diese interpolirte Chronik rlc^ Hieronymus war Fredegars

(Jiii Iii'. Die einzige si-liiiftlii li«' (Jui'üe des InterinilrUnrs w.Tr die Chronik

des Uieronyinoa. Der ganze Bericht ist ein unsinniges Lügeugcwcbc

und enthalt in scUeehtmn Latein so grobe Irrthümer, dass er nur das

Machwerk eines unwissenden Fälsebers sein kann. Littheben erklKrt

ferner, dass Froilegar nicht die directe Quelle der Oest.i sein kann, dass

die Sage «ich im Laufe der Zeit verändert habe und aus mündlichen

Traditionen von dem Verfasser der Gcsta aufgenommen worden sei. Die

ganse Frage wurde durch die Untersuchungen von Kruscbinein neues

Stadium gerückt. Rhe der Verfasser aus Kruse h's Rtudien die Folge-

rungen für die Troj.inersnge xiehl, bemerkt or in Betreff" des Aetliieu«,

das.s Einige ihn vor Kredeg.*»* steilen und in seiner konfusen Krzähiung

die älteste Gestalt der fränldscbem Trcjasage erblieken. Andere unter-

suchen sein VerhHitniss zu Isidor HlsfK und gelailgen einem «stgegon-

gesetzten Kr;rebni.ss Wieder Andere setzen ihn nneli Fredegar und die

Qesta und betrachten ihn als einen Faüücber, der den geaciitctea Nutnea des

Hieronymus erborgt habe. Die letste Ansiebt ist die richtige. Zwei bei

Isidor getrennte Stellen ftber die Germanen und die Sueven abid bei Ae-

tliicuA und den Gesta zu einer vereinigt, also hat einer vnn beiden den

anderen benutzt. Die Gesta schöpfen direct aus Isidor, wahrend Aothicus

die Gesta benutzt hat. K r u s c h kommt zu dem Ergcbuisa, dass die

Chronik des sog. Fredegar das Werk dreier Autoren ist. ha Jahre 61S

legte der erste Be^irbeiter das Sammelwerk an, indem er den Liber Oener.,

^Hieronymus und Idacius aussog und burgundische Aunalen aaftaalUDi



Dr. Qwtg Heogvr, Uelrar die Trojanermgen der Franken ete. 168

^e er bis auf seine ZtAt fortBetate. Um 649 hat ein iweiter Bearbeiter

den beiden ersten Büchern ZusHtze nnifehilufrt, ein Excerpt aus Gre;j"or

als 3. Buch Iiiiiznprpt"it<r{ tttul die Ocschiflid' bis imf seir.c Zeit fortaiM'üln t.

Dasselbe vvollt<i ein dritter Bearbeitiu* um HÖH thuu, kam atjer nicht Uber

einige Ergänzungen falnans. Dederieh glaubte, dan der üingere Bericht

der Trojanersage In IVedegsr's Chronik nur «üne weitläufige Wieder*

holnn^ (li's kliranron inul k'nreren sei; da aber der Ulnifere im 2. Bncli,

der kürzere im 3. Bueli der Clu'onik enthalten ist, das 2. aber vor dem
3. geschrieben ist, so rau»» der liingere der ursprüngliche Hein. Vi»u

einen Verfksser können beide nicht henrtthren, denn das Ezoerpt aus

Hieronymus rührt vom ersten Autor, das ans Qreger vo» »weiten her,

der längere Bericfit ist also von icncm, der kürzere von diesem verf'n«Kt.

Wenn dieser <lcn Hierouyiuus und Idacius citirt, so meint er nicht die Uri-

ginalwerke, sondern die Auudge seines Vorgängers. Was Tenuilasste ihn,

die Trojam-rsage in einer kttneeren Katisung zu wiederholen? Naebdmu
er das Work meines Vi)i;rilnfrer« abgeschrieben und ein F.xcrrj t mis frri\'_rnr

luuzugel'iigt hatte, glaubte er diesvu nu verbessern, wcnu er aus dem Ilie-

renymus'Ezceipt die Namen der ersten Konige der Franken, Priamus und
noch 8 andere binaufiigte. Er schaltete willkürlich mit dem Berichte des

crstt i iMi. Fr lÄHSt die Trojaner sich am Rheine festsetzen, der erste hatte

;,'»'sagt zwischen Rhein und Donau. Er lUsst sie eine Stadt gründen,

nicht fern vom Rheine, im ersten Berichte war nur von der Gründung

Berns die Bede. Lfithehen bexeichnet den ersten Bericht als eine in-

haltlose, unsinnige Zusanmienstellung von Namen bekannter Personen

und Heroen de« fmiaiii^^clH ii Kri< i^e« nnd der römischen Gescliichte-, die

er meist dem Hieronymus entnonnnen. Da er deu Sohn des l'riamus,

Alexander nicht kennt» iKsst er den Priamus die Helena rauben. Statt

Cat siir, der gegen die Qennanen streitet, nennt er I'ompejus. Im 2. Buche
des Fr('ilc;;;ir koninit cinr- Stelle v^r, ilic wiclitig ist. Da lieissf es: In

jeuer Zeit regierte 'l'antnnua in As.syrieu. Damals wurde Troja erobert.

Die Aseyrer hätten die Trojaner Terfolg-t und sum Verlassen der Ueimath

geswungen. Die bodenlese Unwissenheit des Verfassers hat dies aus den

Worten des TTieronymus herausgelesen. In Wirklichkeit stand Tantanus

auf Seiten der Trojaner und schickte ihnen Hilfe. Der Vert'asfser jener

Stelle ist jedenfalls ein anderer als der des übrigen Berichtes, der für die

Angaben des Hieronyonis das richtige Verständnlss hat Jener i^llt dem
König Aencas einen König Frigas zur Seite iiiid liisst diu Trojaner in

zwei A'ttlicihinge.n auswandern und zwei Reiche gründen, das regnum
Laiiuorum und Frigorum. U e o g e r glaubt^ doss dieser Theil des IJe-

richtss älter ist als der flbnge, weil sieb alle Angaben desselben aus Hie-

ronymus erldären lassen. Der jüngere Beriditerstatter machte ans dem
regnnm Frigorum ein regtinm Francorum.

Dass die Nomuiuneu oder Diioeu ihren Ursprung auf die Trojaner
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znrflckfiUuren, berichtet ment der nonuimiiehe Historiker Dudo von

St. Qnenlii). Seine Oesehiclite scheint vm das Jahr 1090 Terfhsst sn

sein. Er sagt: IgiturDani nuncupantur a 8ui« Danai rel Dani, glorianttir^

que se cx Aiitennro jiroprcnitOH. Die iibri;;^pn normanniHrluMi Autoren er-

wähnen nictits davon. Hugo vou Fleury gedenkt nur der fränkischen Sago.

Wilhelm von Innliges, d»r rar 1087 sehrieb, ist der erste, der nadi Dudo
die trojaiüscbe Herkunft der Normannen verkündet. Er sagt selbst, dase

er seine Geschichte bi<< zn IJii h.Tid II atis Dudo o^t'schöjift h:ihc. Man Icaiin

dies sofort erkennen, aber er crM'eitcrtc dessen Bericht. Dudo verwechselt

die DAnen und die Danaer, er weiss nldit einmal, das» unter den letateren

nicht die Trojaner, sondern die Griechen, die Feinde der Trojaner tn

vt'isti'lH'n sinil. Kr meint, der Namo Dani komme von rinoiti Köni;ro Da-

naus, dieser war aber der Gründer von Argos, nachdem die Grifclu-n

Danai genannt wurden. Den Küuig Danau» hatte er von Isidor, andere An-

gaben von Jordanes und Dane. Dass Antener nach der Zerstdrong

Troja'h nach Gemanien kam, i8t der Trojanersago entnommen, wie sie

dir ftr'f-tn Francortim berioltten. Die gereiiu'e Ctironik von Beuoit de

Sainte-More aus dem folgenden Jahrhundert ist nur eine metrische Be-

arbeitung der Darsteliuiij; Wilhelms. Dudo, dem Graf Rudolph fttr dieOe>

schichte der Herzöge der Normandie BeitrKge lieferte, mag für die Ein-

leitung sfinci "Wirlios den PlininH, Orosiiis rmd Jordanes zu Rathe.

Lair meint, dass ilim die Tröjanersagc Graf Rudolph erzählt habe. Er

liSlfe die Sage fOr eine alte sf^ndinaviscbc, die später mit der Trojaner«

sage der Franken Yoreiaigt worden sei. Die jfingere Edda berichtet,

dass die Asen unter Priamus aus dem Tyrklande nach dem Norden ein-

gewandert seien. Dieser Priamus und die Tyrken sind aber nit lits an-

deres als der Priamus und die Turchi des Fredegar, der den Torcoth

oder Torquatos dem Hieronymus entnahm. Die seandinavische Sage ist

die fränkische, die er^t 500 Jahre nach Fredegar auf nordischen Boden
verpflanzt wurde. Hi'ofrer erkUtrt die Fntsteliung der Trojanersage

Dudo's, indem er de.ssen Bericht in einzelne Thcile zerlegt. Dudo i«t

nicht im Stande, Dader, Dinen und Danaer auseinander au halten. Er
hält Dacia und Dania fUr ein und dasselbe. Indem er die Heimath der

Normannen, l^Hneniark beschreibt, rntnimnit (^r die Ausdrücke wört-

lich dem ürosiuü und Jordaues, die das wirkliche Dacien beschrieben

hatten, er verlegt den seythisehen Poutus, die maeotischeu Sümpfe, die

Alpen und die Donau nach Dllnemark. Die Gesta Francoram berichten,

dn.ss Antenor init den Trojanern in die maeotischen Sümpfe gekommen
sei und sich hieraul in I'annonicn niedorgeIa.s.sen li.ltte. Ditdo lässt die

Normannen in derselben Gegend wohnen und da die maeotischeu Sümpfe

in DSnemark liegen, so sehliessl er, dass sie von den Trojanern Aatenors

abatanmien. Die weiteren Mittheiluagen ttber Antenor i:. ! i'a.st wörtlich

dem Virgil (Aeneis I 242) entnommen. So «teilt sich der Bericht Dudo's
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als sein oig^encs Werk heran'-*, aüenlinjfs nicht als da» seiner Phnnt.isie,

soDdern als das seiner unj^l.-iubiieheu UuwiKM>ulieit in gcograpliisclieu und

historischen Dingen. Saxo Orammaticvfl beseiehnete aIbo schon mit Reclit

Dudo als den Urheber der uorflumnisehen Troj&nersa/i^e.

Die mit eirn^r reichen r>iterntiir fni«?!restattotc AbhainUiiiipf TTerpfers

hat den Werth und Unwerth der schrittlicheu Urkunden der Trojanersago

ans dem 7* bis IS. Jahrh. mit kritischer Sehilrre fcstj^eHtelll Inwieweit

aber der Sage eine ülter« Volks-Ueberllefenug zu Grande liegt» bleibt

noch y.u erforschen. Wenn der Fall Troja's tu das Jahr 1270 oder 1183

vor Chr. frf'Hetzt wird und Phönizier um lü-tä Gades }rrünfli>ttMi. wie

die PhokUcr um 600 Massilin, warum sollten nicht früher ächon huh Klein-

asten Wanderangen wie nach Sfld-Itaüen, so nach dem fernen Westen

Ruropa's stattgeftinden haben ? WasTacitus von Ulyxes und von Asei-

1)iirjrn"i crzHhIt und Timngene«. der nnU r Ati xustii« Ichfe, von dtn Gi ii>-

chen, die nach dem Falle Troja » das noch leere Gallien besetzt hutten,

ist nicht dem Virgil entiehnt. Schon vor Caesar wurden die Haeduer

von rBmtsehen Senat als Blutsverwandte anerkannt, B. G. I 38, 2, was
nach Tl o ( f z m n 11 n nur .Tufdie tminnisclip AhstnmniTin^ hr7:n;:rf*ri -vvorflrn

kann. K.s ppiebt eine. Reihe von Ansrahen 4ler allen Schriftsf eller, die vor

den hier besprocheneu schriftlichen Quellen der Sago weit zurückliefen

und noch der AulldKrang bedürfen. Man vergieiehe einige Bemerkungen

des Berlchtetatatters fiber dieselben im Rh. Jahrb. LXXn, S. 206.

Schaaffhausen.

8. W. Drexler, Mrthologisehe BeitrJlge. Heft 1. Der Cultns

der Ägyptischen Gottheiten in den DonauiUndern. Leipsig»

B. G. Teubner. 1890.

Mehrfach i.st in diesen Jahrbüciiern der Cultus besprochen worden,

den in der röiuist.':hen Kaiscrzeit die ägyptischen Gottheiten, vor allem

Isis, in den Rheinlanden gefunden haben, ein Cnltas, von dem Inschriften

ebensowohl wie mehrfach in Germanien entdeckte echtilgyptischc Gogm-
.stHndc Zf niriüss :il>l(';^en. Eine cinigerma.SHen absch!ie<'S!ontip Zii<5nmmen-

atellung der betreffenden Denkmiller zu geben, ist jedoch kaum möglich,

SO lange nicht der das Rheinland beiiandelnde Band des Corpus Inscrlp-

tionnm Latinanun vorliegt, ura so mehr al« bei den Funden ochtftgyp-

tlseher Gege?istJindf» die Orfahr eine sehr trrofjse ist, dass man ( iiii in Pe-

trugo zum Opfer fJtllt und von den Ansgrabcrn dem Handel entlehnte

Stücke den wirklich an Ort und Steile gefundenen Alterthflmern beige-

mengt werden*). Gelegentlich wurde in diesen Jahrbfichora (86 S,.158f.)

1) Bereits am Anfange dicseH Jahrhunderts wunlen auch ni'xU rne
Fälächuugen als Zeugnisse deü Isi»cultes vorgebractit. Dem angeblich in

Dransdorf bei Bonn entdeckten gefUschten bronxenen Naophorns (jetst
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(Inruui iiiii^cniübcu, iimm iu deu Pounupi'oviuzcu aaalojj;c Vcilmltniciäc

hciT8eht«n und «uch in ihnon Ttuebriften und DenkntKler dte Verehrung

der Uy, des Sarapi» und ihrer Gi-noM»en bdegten. Eiae florfpsamo Zusam-

tiK'u.-ti'IInn;? «Ut f?ic«ln»7ÜL-lH hoii Fiind^epronstHlldf lint mininehr Drrxlcr
iii dem vorlif^emlcn Werke gcliclVrt. DIo von ihm b»Oinn'{(',lt(M> Pro-

vinxen »ind liaotien, Noricuiu, Panonia superior und inferior, Daluiatia,

Dada, Hoosia superior (welches nlehttt ei^b) und inferior, Thmeien
und M)U-i'd(trii<'n. Diis H.iujtt'^t'wu iit wxirde tnit Recht auf die IuHchriften

und Müuzi'U {ceto;jrt. die !S;;y| ti^i'irii StnrVr ^ilul diesen in KlRmmcrn

beigefügt worden, elienso wie die vcriiaitniHsmils.sig' wenigen in InschrifWu

eischcinenden, mit Hülfe der in Betracht kommenden Gotthettsnamen ge*

bildeten Ei^-ennnnu'u, welche letztere se])»<rver0tilhdlich an und für sich

keincti direkten Rücksehlii,-*» ::nf die Vei-clnun^r der trenannt««!! Götter

durch ihr« Triiger ge^Utitcu würden. Von tJott heilen kamen iu Betracht

Ins, Sarapi«, Harpokrates, Anubls und Bubaatia, wilhrend Ammon, der

dem Krcbie dieser C^talten ganz fem steht und bereite firfihe grldsirt

ward, im AUfreiiieiTien nii>>fnrrl;- 5( i'.tt<;t blieb.

In der Kinleituufj .spricht der Verl. kmz über die Verbreitung, die

der ägyptische Kult seit der Zeit Alexanders des Grosueu iu römischen

Reiche gefunden hatte, eine Frage, die vor einigen Jakren von O. Lafayc,
Histöin' tili i ultc de.s divinites d'Alexandrie liors de I Kgypte. l'ariK IHM
eingeliender behandelt worden ist, und weist darauf iiin, dass derselbe

über Dclo» und Sicilien in lloni selbst Eingang fand. Von hier drang;

er nach Oberitalien, vor allem naeh Aqnileja, von wo steh die fremden

Cult« dann weiter nordwärts naeh den Donaupi r)\ inzon verbreitet liUtten.

Für die westlichen Gegenden i.-^t dies gewis-; rit htiir, für <b'ti Osli ii jedoch

int eher au eine direkte Entlehnung aus Aegypten zu denken, worauf

ausser den vom Vorfaaier 6. 97 f. besproebenen fiesiehiuigen zwischen

Thracien und Aegypten besonders der Umstand hindeutet, da« die Zahl

der auf den Cult bezürrürhrn Denkmiüer nicht nach Osten hin abnimmt,

im Gegentheilu gerade liier die gros.ste Höhe erreiclit. Der Osten ist es

denn auch allein, in welchem die ^lünzbilder Beziehungen zum ägyp-

tischen Culte zeigen; ausser Dyrrhachlum und ApoUonia liegen alle PrHge-

statten derartiger .Stücke In Moe^^^ia inferior (Nicopolis ad Istrum, Marcia-

nopoli.s, Odcssos. Dionysopolis, Callatis, Tomis, Cher.sonesus Taiirirn^ und

Thracien iMcseiiibria, Anebialos, Develtut«, Bi/.ya, Byzantion, l'erinth,

Sestos^ Tralanopoli«, Hndrianopolüi, Augnsta Traiana, Philippopoli«, 8er-

dica, Pautalia,PloUnopo)i8?, Nicopolis) und vielleicht inMakedonien (Thesr

im Bonner Provinzinlnniseuin Nr, ,'!0I. .M. K. 'J(X>i> vgl. Jalirb. 78 S. 122)
stehn in Noricuni die angeblich 1815—i2 auf dem Birgl.steiner Grunde ZU
Salzburg ausgegrabenen, von Drexler S. 19r. besurochcuen, jetzt im
Königl. Antiquarium zuMttnchen aufbewahrten Fätecbungcu Hgyptisiren-
der Qegeastftnde zur Seite.

Google
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biUoaike?). Die crbaltenen ExempUi« der beti-cfTeuden MUuzcu tiuduu

Ich 8. 50 fr. aufgecllbit ttod besehrieben. Der tmirlciche Chemono» ist

MIMerdein ne>)on Ilom der reichste, Fundort oclitiijryptisfher Alterthümor

im ganzen nördliehen Bereiche «le\- rö;ni>i l)( ii IxiMt hcs S. !V5 fi'.).

In dem Buche seibat werden die ant den Cnitus bczügliehcu Stücke

der grcographisehen Lege ihrer Fundorte itn AUgemeineik von Werten

nach Osten folgend besprochen und jedem die Uber ibnbislier erschienene

Ijitteratur in trr;>sst»«r VollsUindi^iieit boifjrefüj^t. Ein;fefioehten findet sieh

die ZnsAtnmcustcllung einer Keibe von Monumenten, welche mit dem
Cnlte nt^r oder weniger eng zusannnenbRu^^^eu, auch von andern Orten,

so der xahlroichen Lumpen mit Darstellungen der Mgyptisehen Gottheiten

von den ver.schiedenstvn Stritten des römischen WeltreiehcH (S. 44 ff.), «ier

gnnpti'»rJien Gemmot) mit dem sehlanprenartipen Bilde des Chnubis (S.Gift")

U. a. m. Hierdurcli i.st /.u^jleicli eine Vorarbeit für die Heliandlung der

Mgyptisehen GStter in den übrigen Provinzen des rOmlachen Reiches ge-

geben worden. Erfrllnzt werden die Anfrabeu »1er Arbeit Selbst durch

xwn' fuiliang-sweisi* nbir' dnukte Auisätze d( > Voi". aus der Uns.'!«rischeu

Revue Uber „Aeg.yptisclie Gottlieiten betreffende luschril'ten Panuouicus''

und „Die Insdirlfk von Csiv." Dlesd'ben behandeln beflondem den Bet-

namen myrionyma der Isis, die GOttin Bubastis und den Gott Ammon
in ih n iiördliclnni Prm inzcn, ivr. crstcic in f>(';ir'<aiitTri, Ictatt^rer in Car-

nuntuni vorkommt, endlich die Bedeutuiiff des Snrupis lur die Seefahrer

im Auiichlnaso au eine Widuiungsinsclirifl ,Sarapidi Neptuno". — Ver*

misst haben wir In dem auch ffir die Behandlung der religiSsen Zustünde

der Rheininnde in der Römerzeit wichti}?en Werke ein alpliahctisches

Register, M-elche« eine schnelle Orteutiroug in der Fülle des beigebrachten

Materiale« erniöglichte.

A. Wiedemann.

4. Jahrcsbericlitü den Uistoriücbcu Vereins Dillingen. Jahr-

gang 1-2. ltl8»-9.

Iin Jahre 1888 hat sieh lU Diiliugen ein Verein gebildet» welcher

es sieh Mir Aufgabe stellt^ die sablrelchen In der Umgebung der Stadt

vorhandenen Denkmttler der Vorzeit /.n s.immeln und zu erhnlfi'Ti, und

die viel.seltij^e flesehichte der Stadt und der umliefcenden Ortschaften,

welche von den prähistorischen Zeiten un bis in unser Jahrhundert eine

Interessante Rolle gresi^elt haben, au bdiandeln.

ZuAttehst wurden eine Reihe von Gräbern am Ziegelstadel westlich

von Dillingcn und im Ried crüfTnot, wclrlic Rriu Visrückr \ nti ThotiL'« Trisson,

Bronzegerälhen, besonders einer Bronze-iialskette, Bernsteinpericn und

tthnliches enthielten; dieaelben werden der ttltem Bronxexeit, bes. der La-

T^nc-Zeit zugeachrleben. Dann gelangte die Vcreinssammlung in den Be-

iita tiner gröseem Sammlung von T0pfM«i-8tempeln und Uttnsen, welche
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«.of der befestiget«'!» Höhe über AiHliiigeii culdeckt wordeu waren. Ehrstere,

R3 an der Znlil, sind vnn Englcrt (Hfff ! ^'2 ff), letztere, die von CUt+ar

biü auf Alexander Severus reichen, gro.ssenthetia aber der S^UdettAugu-

KtfiB angehöran, von Orlner (L c. 89 ff.) «dirt worden. Seine Hmptresultate

enielte der Verein bei dem Dorfe Faimln^eu. Es wnrde fcBt^^estvIlt, das«

diesi's nn di-r F^tfllc rinor rnmischcu Xi<'(i('rl.^8ßung stand, von deren

Baullclikcitcn sich mehrfach ltc»tc fanden, darunter die leider wenig gut

erbAltenen FuQdMneBle eines kleinen Tempels. Von Innchriften entdeekl»

man anner einigen TSpferstempdn (fleft IT. 30 f.) eine in dem nahe bei

Dillingen gele^fenen Orte Haiisen (besprochen von Fink in Abb. der

Münchner Ak, 18K9 Bd. II Heft 1) und ein Bronzetilfelchrn mit einer

Weihung au Sol (Mithrah) dureli einen Soldaten der Coborx I Urcucorum

im Kastell zu Fainringen«, eine dritte Inseiirifl mit einer Widmung an
Apollo Grannus wurde bereits Anfang des Jahrliuiidort!^ in der Nähe
fiut^i 'li tkt und n;irh Augsbur»? gebracht (publ. C. I. L. i>Hi:Vj. Inte-

ressanter waren zwei Fragmente eiues Reliefs, welches einen Gott und

eine Göttin avf je einem nngescblekt gearbeiteten Vierlttssler stehend dar-

stellte (publ. Hoft I Taf.); die Gestalten werden für Jupiter DoUchentis

und dif Magna Mater crklürt. — Kt^v^s östlich voji dieser römischen Ort-

schaft, an dem Ufer der Brenz, deren IJette hier bis itn der Anfangs der

vierziger Jahre durchgeführten Flus»reguliuruog das der Donau gebildet

hatte, legte man die Umwallung einer rdmisehen Befbstigiuagsanlage bloss,

welche xu den zahlreichen zw ischen dem riitischcn Limos and der Donau
befindlicheu Kastellen grliört hafff' ^vg|. Hübner, Bonner Jahrb. 88 p. 21).

Die Mcjiäungou, bez. Bereclmungen ergaben als Grösse der Anlage, öst-

liche Ifaner 960, nördliche 249, westliebe 960, sfidliebe 173, Umfang also

9S5 m, Inhalt 6,05 ha; dieselbe entspricht also in der Grösse etwa dem Lager

von NiederbielxT mit m UiiiImiil:-. N.uii Nordon und tiacli Osten hin

wurde je ein Thor nachgewiesen, welclies vouThürmcu tiauklrt war; im

Osten la^ ansserdem Ter der dgentfieben Mauer noeh dne swdte kWMeFe
Umfassungsmauer, durch welche gleichfalls ein durch Thilrme gesehfltates

Tlior führte. Auffnücndor Weise lag dieses deniTIiore der inneren Mauer
nieht genau gegenüber, wie auch die Aussenniauer nicht [larallel mit die-

ser verlief. Nördlich von der ganzen Anlage deckte man auf einer Länge

von 700m eine RDmerstrasse auf, welche einen Thdl des Strassensuges

FalmingorthaI-Sachsenhau.Hen-Heidenheim bildete, und stiess unweit dieser

Strasse' auf ein rümisches Grab nnt Gefkssresten aus rohem Thon und

'i'erra sigiUuta. Ausfülirlich berichtet über die vorstehend skizzirteu

Funde Sc holt er in Heft IL 10 ff» wfthrend Arnold Heft U. 9. Abtii.

S. 68 ff. die Bedeutiuig der Befestigung darlegt.

Fiii- rlic Gi si liiclite Dillingeus im Mittelalt^-r lieferte Rehild, Dillin-

gcn vou der Mitte des 13. bis siua Ende des 14. Jahrhunders auf Grund
von Utkniulett einea interessanten Beitrag, wlhrend S. £. Aussttge au

o i.y Google
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den Pergaineuturkunrten de» ITarrarcliivn zu Dillingeii giebt; dieselben

entrecken ideh tmt den Zettravm von 1896 Ms 1690. — So hat der Dil-

Unger HietoriBche Verein, welcher, wie das Verzeichniss der Mitglieder

und der Schenkgeber für das Miuseum zeigt, it) den versehicflinisten

Kreisen der Bevölkerung von Dillingon, Lauing^vn und Umgebung An-

klang gefunden hat, bereite wttbrend der knnai ZeH ednea Beefeelieiie

der Wlttenseliaft Interenentea und wichtigee Material Bumfllbren rer-

mocht; rlcr Eifer und die Umsicht, mit weicher derselbe dabei vorgegan-

gen i>t, bieten GewShr, da88 seine Forschungen .-nu'li weiterhin erfolg-

rtiiclie »ein werde». A. Wie de mann.

& Die rii Uli s i' Ii - ( Ii ri s t Ii ( Ii i'ii G r a li.si- Ii r i f t c ii KTilns {in'hst Wie-

dergabe düräclbuu im Lichtdruck). Vuu Gymnasiallehrer
Dr. Joe. Klinkenberg. 8. 17. 4. (Im Programm des KBnl^ehen
kalhoUschen Oymnaehims an Uarsetlen su KSln. Schnyahr 1880—91.)

Eine erllrenHeb« Exeebtinnng begrflsflcn wir in Torliegender Ab-

handlung; denn der Vorfas-cr vcrcinip-t Floi^^s. Krnnlniss nnd Spürsinn,

wenn er auch zuweilen zu ra.scii urtheilt, und die Kehandlung örtlicher

Altorthümer eignet »ich be^joudcrä zu SchulHchritXen. Gerade Köln legt

dnreh die niciit vnbetrilebtliclie Zahl erhaltener rBmischer Denkmale es

jedem Gebildeten nahe, sich das Vi'r.stitnrlni<:s dieser »tumnwQ, aber be-

rcdten Zeugen römischer und nhnist li-christliclit r Büdding zu gewinnen.

Der durch seine Forschungen über die Kölner Märterinuen bekannte

Verfasser glavl)t mit Recht, damit aveh dem Interesse gebildeter Kreise

der Stadt entgegenzukommen. Vielleicht hittte derselbe auf diese noch

etwa» mehr Rückwrht nclnncii, einzelne Punlvte l<nr/. err.rlern sollen, die

dein Forscher bekannt sind, deren Kenntniss aber bei einem weitem

Kreise nieht Toransgesetst werden icann» wührend dieser Ideht dureb

eine Andeutung des thatsMehtieh Feststehenden mit der Sache vertraut

und zu einer anNehanHehen Vergegenwllrtigung belebt werden kann. Von

dieser Art «rfieint un« die Wei.se der ältesten christlichen Bestattung bei

Griechen und ßömeni und die Abfa^isung der Grabinschriitcn mit ihrem

formelhaften 'EvOdbe Mtrai, JEfife üoeef. So htttte aueb das gelegentlich

(S. 2) über die Darstelhirig des Kreuzes Bemerkte welter ausgeführt wer*

den sollen; ja das Gesagte scheint uns nicht einmal ganx richtig. Das

Kreuz vor luüchrift 10 beweist nicht, dass sie jünger als das Jahr 540

Mi. Dieses findet steh auch auf heidnischen Steinen sur Vertienuig, ja

alsTreonnngiffieichen, und gerade die in Rede stehende Inschrift erinnert

an die von Kraus Jalirb. I., .'101 an^'eführtr" nns einem römischen Cn-

lumbariun), wo das griechische Kreuz zwischen nacheinander aufgefülirto

Hamen tritt, so dam man denken könnte, die Inschrift sei ein Stück eines

auf mehrwe Personen becfigliehem Denkmals, das ab eine neu« Person

durch das voi^geseiMe Kreut den hier genannten Fresbiter einführe.
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Eine selir dankenswcrtlic Beignbo ist die photo^uphihclie Aiifiiahme

th\T sÄniiiitliilitMi sH'hcn iiofh vorhandcüu'n luschriftcn. Wenn alxT KL

für alles Hul (i:tä Aeuüsere der liiüchriftou liezüglicbe «iin- für allemal auf

die hnigütügrte TafU verwoist (S. 2), 80 reicht doch die Fbotographle dam
altoin nicht hin, da es bei der Loann^ häufig darauf ankommt, wie die

voTH Ijichthüdi; wiedt*r«f»?.spio;f«>It«*n Züg'e in Mcn Stoin cingtihauen sind.

Nur einmal (.S. 11) vorweist Kl. auf eiueu sorgfiiitijjreu Abzug, der dcut-

licbüT diu Sclirift zeige, uud au eiuaelnon Stelleu erwübut er aucli ^iällerei^

vaa die genane Betrachtung des Steinei selbst ergibt Hanebea, waa die

Photographie zeigt, dnd spätere BcscliÄdigungen des Steines durcii Hieb

bei der Aufgrabiuig oder bei sriü-^tifrev Verwendung, anderefl muss als

Verletzung <let> Steiueü vor dem Hinhauen der Iiibcliritl gelten. Solche

nimmt auch Ki. in Inschrift 1 im Namen Emeteriu» an, und der Strich

daselbst innerlialb des dürfte derselben At t s in. wogegen die Sache

Z. 5 zweifelhafter Kcheint. Dazu koTtnncii mir mehr oder wrn';:fi spitzipion

Worlizeugen gemaelitc Versuche, eineu Buchstaben, den man vcrtuuthct,

durch Nachfahren herauszubriugeu, wodurdi ein nadifolgendor Beschauer

getluscht werden kann. Kl. selbst glaubt S. 6 sich snr Annahme berech-

tigt, auf einem in der Vorhalle zur Geroouskirche eingeniaurrtcn Su inc

Hei in neuester Zeit ein R anirebrfieht worden, dan Lersch noch nicht

aul dein.sen)eu gesellen. Wenn dieses in der Voriialle einer Kirche

möglich war, kann nicht in Mholieher Weise auch in einem Museum, wo
nicht immer Beobachter vorhanden sind, ein leichter Zug angebracht

wer<ltii, d> r dann als SpuT eines jetat fast verschvrundenen Buchstabens

»ich darstellt?

Oehea wir sunficbst auf die neuen Lesungen ein, so gibt Kl.

in der ersten Inschrift Z. 9 quA vixit, aber auf dem St^e und der

Photographie lindet sich qu.(?)itUxit. LcrHch erklilrto dies richtig für

ein hfinilLn-cifliclii s Verscfion (Jcs Steinhauers. AuiTallcnd erwähnt Kl.

gar nicht, daus hier ein T »lati des I ütcbt, wie lUiuliche Verwechslungen

selbstverständlich roehrfaeh voricoromen; so in unsenfi WalkaÜa&um II,

7 E statt F, 177. 205 I statt L, 201 R statt 1*. Das Bild der aweiten
Inschrift ist dijrch die Photographie bedeutend nnschfiuürher als higher

geworden. E» ergibt sich d:irau.s, daxs Z. 4 nach ei eine Lücke von

etwa xwei Buchstaben sich 6ndet, dagegen Z. 5 vor ol&ir naeht^l^;lleh du
in gesellt wurde, was ohne Zweifel in der vorigen Zeile gelfi'^cht worden,

wobei es auffin!} , driss der Steinmetz nicht, wie sonst geschieht, dns

Wort durch einen Querstrich als su tilgend bezeichnest, sondern die

Bucht»l«ben ausgehauen hat. Offenbar hatte er bei den in seiner Vor-

lag» stehenden Worten et <It«s XVI «t in iübi», durch das wiederkeh-

rende e/ verleitet, dies XVI übersehen und war gleich zu in albis Über-

gesprungen. Kin ilhnliclics Versehen, tlns aber eiuo grössere Aendorung

nöthig machte, tiuttu er scliou in der vorigen Zeile begangen, dort anno
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III et übersehen lind begoiiiicu »lenseg ein/utiaiien; da er nber den Feh-

ler bemerkte, änderte er an\no in mflaes. Kl. will über dem ersten n

von anno noch einen Querstrich und «n dem IctsEten Strtehe von N den

Strich eines Ugrirtcn E entdeckt haben, wovon f'reilieh die Photo{fra])hie

keine Spur zeij^t. Aber die Berichti{?aiiK . i str< . ktc «ich nach KI.V Angabe

(freilich zeigt die Photographie davon kaum ein Zeichen) noch über das

T des vorangehenden viadt und das naehfoigende Zahlteiehen III. Dass

dies der An^-^'ic}mn^^ wegen geschehen, will udh nicht recht einleuchten.

F;uiil sich in der Vorln;,''* wirklich ntrnsfK 1U, kij'I Intte der Stein?tieti{

dies oingobaueu, tto kouutc III »tehca bleiben; detin der Kaum vont Mo-

nograinm bt« su in reichte voUkommisi au SES hin, w ogegen die Vor*

besBemng sich ndthlg erwies, wenn die auf der Vorlag angegebene

Zahl der Monate, die er schon ein^rehanon, von der der Jahre, die hier

»t«hen musste, verschieden war. Denken wir uns etwa, es liabp bereits

da gestanden niises VI, so musHtc die VcrbesHorung sich audi auf die

Zahl erstrecken. Ob auch das letste / von lU neu eingehanen sei, wird

sich wohl leieht ergeben; es ist nach gewohnter WeiBe etwas höher als

die beiden vorangehenden. Wenn a^ch das T ^'"n rtTtt mit in rlii- Ua-

8ur gexogcu wurde, 80 mag dies nrKprüuglich etwas nither dem eiuge-

hauenen IfB als dem jetaigen AN gcHtanden haben. Kl. nimmt an, die

"Vorlage habe gelautet oiino e< menires III, der Steinmetz habe sich nun
dninit fr*'linlf'''), dns« rr ;regen .•ilie Gewohnheit die Zahl fä<"?inn hinter dein

Jahre genannt, bei den Monaten übergangen. Der Gebrauch, dasa man
bei gleichen Zahlen der Jahre, Monate und Tage dieüe nur einmal

schreib«, wttro hierbei doeh wohl nt bogrttnden gewesen, was freilich

nicht schwer fallen konnte. So finden sich auf Trierer Inschriften annos

«t tnenses decem, numsf'f dien tnifinfi. Aber wHrc flcm Stetnhauer auch

der Irrthum erst autgel'allen, nachdem sclion K T da stand, was sehr un-

wahrschelnUeh, so wIMe es ihm doeh nicht schwer gewesen sein, statt mi

III et memes zu verbessern annos et menses III. Die jetzige Vcrlx sse*

rung erklärt sieh ein fach so, <la»s er die 7ahl in Z. .t linderte, sie aber

bei meMen beizufügen vcrgasa. Ja der Mann war so verdutzt, das» er,

da er aus Irrthum geschrieben hatte «es et in, das m tilgte, statt das

nichtige einfhch hennsteUen «e« VI (oder" eine andere Zahl) €t. Bei der

dritten Inschrift tibergeht Kl. das nach der P!iot(\trr;vphif> in der ersten

Zeile nach Ärtemia deutlich hervortretende Trennungszeichen, während

er sonst auch falsche Zeichen im Texte gibt. Z. 4 nimmt er nach quinto

das Monogramm in der Form eines Kreuoes mit dnrttbcr bervorragen-

«icrn R an. Eine Spur findet er in einem zw ischen quinto und ad un-

terhalb der Zoile zu sehenden Striche, von welcbrni mich die Photogra-

phie eine Andeutung gibt, aber dieser Strich kann ein sprtterer Hieb

«ein; aucb mttaste das R wohl noch etwas über der Zeile hervorragen.

Zwischen quinh und «Mi Ibidat sich flrellleh elneLlteke, über diese kann
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durch einen urBprfing^ichen Schaden des Steines verursacht sein, wie

denn w«'ifer unten ein solcher sich zeifft, oder hvim Khihnnen wnr efwn

ein Stückchen des Steiui; autigeiipruugen, so das» der folgende Huchstnhe

daneben versucht werden muMte. Spitter Ist dem Steine so ttbet mitge-

spi. it \M>rdeM, dass jene !in;;ei)iii he Spur des Endes eines MonogrMMns
Sicil als Fohjco erlitfr-rin- rifnalt !c!c1?t e^l^l,1rt.

Bei der l'Unftcu Intichritt (im VValirafianum 231} bedauert Kl.,

dass sie am wenigsten jcenan herausgegeben sd. Wiridich bat er In

der dritten Zelle das Ende des Namens riditiger gelesen. Nach d«r Pbo-

togrnphio scheint es aucli mir unzweifelhaft, dass dieser nicht mit ma,

fsondern mit ula HchloKs; a'x r Kl.'s Behaupfunp', der Name habe sicher

Budufula geheiascu, obgicicli er in der Mitte stark verstümmelt »ei, itit

von seiner Bucht bceinflnsst, hier den deutschen Namen lltafo^su linden,

Wnliei er freilich den Ausfall des l vor / annehmen uiuss, d« r durch dns

«Tif einer Inschrift stehende Sufnrarhut, <!;is fiu Tilossi's Vi rschen sein

kann, nicht belegt wird, aucli nicht durch ducissimus, wo mau ia der

ersten Silbe das Ueberspringeu des I in der Ausspraehe Sieh leiebter er-

l(tftren, aber auch an das Ueberseben der Ligatur von V und Ii denlien

kann. Da.s fntnzn-^ische doux setzt den Abfall der Endnnp- vnrmis. Dnch

kehren wir zu unserer Inschrift zurück. Zwischen ciem zweitiui und

dritten V ist Itein Raum für ein F, aondern nur für einen Strich, und

da ein I iiier Icaum anxnnefamen (statt iiiIn« erwartete man iohu), so

vertnuthe ich hier ein libnltchos L mit schiefem unter der Zeile stehoi-

den unterm Striche, wie <'h drei Bnchstabeti später sich findet. Der
dritte Buchstabe ist und bleibt nicht zu erkennen. Die Züge sind so

unsieher, das» man leicht verschiedene darin su entdecken glauben kann.

Jedenfalls sclK-iiu i h ein Ruchstabe an Sein, der eine grosse Breite in

Anspnii'h nahm. Da Ifu-iilula mir hJiohst wahrscheinlich ist, so vermuthe

ich HiäultUa, eine Diminutivform von Jiutulus, mag dieses nun der be-

kannte Volksname oder von ruhda abgeleitel sein; denn dass hier der

hlufige Wechsel von o und u auxnnehmen und ein rotviu» oder rohäa

7JX Grunde liege, »uöchte ich kaum «^Imihrn. Rchlimmer ht rs, M'onn

Kl. übersieht, dass, wie auf manchen Steinen, hier <iie eine Seite, und

Bwar die, auf welche die Zeilen endigen, abgesuhürft und dadurch die

loteten Buchstaben verschwunden sind^ so dass keine Photographie sie

wieder erwecken kann. Hierdurch ist er zu den starken Annahmen ge-

konnnen, die er>.t(' Zeile endr mit difjnatu — dignaiur, die zweite mit

twm— itxnmn, und beides seien abgo&cldiffene Formen. Freilich finden

sieh schon in ftüher Zeit censefo und eemrelor verwechselt, auch durch

Verseben des Steinmetzen am Knde von Wörtern auf er das II autige-

lassen, aber der Wo;;f.nll des r im PrHsens Pa'<!'. bedürfte eines sichern

BeweitHW, und das Frauzöaisclie nom kann nicht für eine gleiche Form
im fünftem Jabrbmidert sengen. Voo Z. 8 beluHiptel Kl. einmal, dieor
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finde sich mit ^abafofeiflldk gedehnten Endbndwtnben*» das nderemel, B
sei «ebrichtUeh «n den Seblnss der Zeile gerttckt*. leh kenn beides we-

der auf dem Steine noch auf der Photogrraphie erkennen, sondern sehe

nach dem O noch Raum genug' z« oinom vollstÄndigen R, jri sogar noch

eiDem Q. Ucbrigons habe ich selbst gesagt, wie nach mir Kraus, den

Kl. mir gegenfllienlell^ dae doppelte VI Mi wobt Yenelien dei Stein»

mctisen, ntir die MQgllchk^ nicht verscliwiegcn, dasB qui mxi xu lesen

sfi. Am Schliissc toti 4 vermntliot Kl. nin BIntf ?.\\r Ansfiilliui^'- des

üaumcs. Will man auf Veruiuthungcn »ich cinla«äcn, so könnte man
auch an den Anfiing der Zahl der Jahre deidcen, XX oder xjULf wie in

der siebenten Inachrift die vorietste Zeile «ms XX, die letrte lül hat.

I><'r Stolnliauor, der die Zellr ofwaf vor dor zwpiton und driften anpre-

iangeu, die erste uingeritckt hatte, konnte auch mit der Zahl eine neue

Zeile beginnen, selbst wenn nicht, was ja immer mögiich, der Stein hier

lieeGhldlgt war. Noch rnnss ich bemerken, dasa Kl. behauptet, in der

letzten Zeile überrage das T von sociata die übrigen Bncfastaben nicht»

wie ich niipcbe. Aber selbst die r!intr->prrnpliio zeigt den Querstrich ober-

halb der Zeile; ohne diesen wäre der Buchstabe ja nur ein I.

In der sechsten Inschrift flndet sieh nach X ein Zeichen, das leb ab
ein scitiefliegrendes V angesehen, dessen Schhissstrich überlang geratben,

wie domi die boiilt>n Striche des V zuweilen sehr ungleiche Lltngo zei-

gen. Kraus hat an meiner Lesung keinen Anstos« genommen. Auch

Kt. scheint sie anfangt^ trotz der „unerhörten Form* nicht beanstandet

tu haben. Er schreibt: «Insbesondere mnsste der ümatand gegen diese

Interpretation Bedenken erregen, das» das fragliche Zeichen auf der

Mitte der Zeile steht. Durch diese Krwj(;rmv2' bin ich zn der Ucbrr/en-

gung gelangt, da»» wir es hier mit einem InterpunktionHZfiehen zu thn»

haben.* Aber er hütte nicht flbenMiben dttrfen, dass die Bnchstabcn

unserer Inschrift mehrlkch troti der gezogenen Linien über diese heran^^

hüpfen. Auf der Photojrrnphie M dentlich m sehen, dass KT von iacef,

I am Elnde von Z. 1, und O in FuyÜo, weiter O von annos, IS von fid^i»

«ttd CE von pace, theüs in der IGtte der Zeile, theils hQher als die fibri-

gen Buchstaben beginnen. So fiel es mir denn auch nicht auf, dass nach

dorn X das Zeichen der Hlllfte von zehn nicht auf der Zeile, sondern

darüber stand. Freilich hatte ich mir das Zeichen als einen oberhalb

der Zeile schwebenden spitzen Winkel angemerkt. Nach der Photo-

graphie ist es ein reehter Winkel, dessen wagereehter Strich, gut dop-

pelt so lang als der senkrechte, der Mitte des X gegenüberliegt. Dem-
nach wÄre e."? ein auf den längern Stricli mit dem Winkel nach links

gelegtes L, wie es auf der von mir angeführten christlichen Insciiritt

ans Worms sieh findet. Oenau wie attf unserer Inschrift soD steh nach

Kl. das Zeichen auf einer Inschrift von r>.'i9 n. Chr. zeigen, wo c^ -Icich»

falls nach einer Zahl (LXXX) steht. Kl. beruft sich darauf« dass der
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Winkel, nach den verschicdt nen Richtungen geöfTiu't, httuflg Intorpunk-

tionszoichon auf ^jallischen Inschriften sei. Die- Uauptfra«rP isi. oIi «Ins

Zeichen ein rechter oder ein spitzer Winkel ii^t. Das8 von den dreiaei-

tigon Interpttuktioaea der SehltusBtrich weggilAmen wurde, kann niehl

auffallen, und so finden sich auch nach oben oder neeb unten geOflhiete

spitzp Winkel im Wallrafianum II, 1, IW, nbrr d.imit haben wir noeh

keinen rechten Winkel, wie die Photographie hier steig^t. Ich hcmerke,

dasa doM Zeichen die Zahl X überragt, während Interpunktionszeichen

sich nabe der Ißtte der Zdte halten, auf der ersten Inichrift bis un-

ter Ii alb derselben gehen. Die Müglichkcit, daxH auch hier das Zeichen

einen Riimahsehnitt bedeute, will ich nicht in Abrede stellen. Abrr auch

noch ein, Ju zwei andere Verüeheu soll ich tiei Lesung derselben Inschrift

begangen haben. Einmal habe ich iaeU und quai gelesen, während auf
dem Steine toee^ und quae stehe, der letztere Fehler sei von Kraus
verbessert; auch er übeisafi also den ersten. Die Photnpr.ijiliie ^nbt

wirklich die Lnsarteu von Kl. Ueru stehe ich darüber liede. Kurz
naebden der betrefibnde Stein Im Orandboden, auf dem die Bibliothek

sich endlich erheben sollte, geftinden worden war, sah ich denselben in

einem vom Bfiufiilirer bewohnten Zimmer, wo er auf dem Tische »Uind.

Ich glaube niicl» xu erinnern, da.ss der junge Bnuführer schon iacet und
quae crgiltuit hatte-, ich wies ilm aber daraut liin, diu» diese Formen
eben nicht auf dem Steine standen, und man auf christHchen Grabsteinen

des fünften Jahrhunderts kein klassisc!ie> Latein suchen dürfe. Er über«

zeii^rte sieh denn auch mit mir, das.s die K iiieht vorhanden seien. Man
wird mir doch zutrauen, dass ich, wenn das richtige E dort gestanden,

es nicht übersehen hfttte, besonders jener Terbesserung des lateia-

kundlgen Bauftthiers gegenftber. Wie es ndt den j^aigem von dttr Pho-

tographie wiedergCfirebenen Si)uren derselben sich A-erbhlt , weiss ich

nicht. DaM aber, seit die«elbe im WuUrafiannm eingemauert ist, die

^nd eines Beschauers die zum E fuhlondeu Striche dem Steine beige-

bracht haben könne, wird auch KL nadi dem von neuerer Hand in der

Vorhalle der Gcreonskirche angebrachten R vor receasU nicht für un-

möglich halten. Ich habe früher lieinerkt, dass das schliessende T der

ersten Zeile »chief sei und nicht auf die Zeile hei'abgehe, wiihrcnd die

B der Inschrift nicht sdiief st^on, wenn auch der obere und untere

Querstrich nach der H9he und n u Ii der Tiefe gerichtet sind, die I da-

jjTP^n Hiebt ganz gerade. Was die Beweiskraft der Pbnto;rrJiphie be-

trifit, so behauptet KL in Uebereiustimmuug mit mir: „Durch ein Ver-

sehen des Steinmetsen fehlt im aweit^ £ von reeesstf der Qnerstrlek',

aber die Photographie atAgt wenigsten« einen Ansata daau. Ferner be-

richtet Kl. 7.nr zweiten TnseliritY (R. 5): „Ol) die drei kleinen Ansätze

rechts an dem I von IIIC dasselbe zu E machen sollen, so das« die Vul-

gUrform hec zu lesen wilrc, will ich nicht entscheiden". Die Photogra-

V
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phio zeigt sie nicht. Aber wenn Hie uuf dem Steine zu bemerken sind,

warnin sotten sie faler keine «tchern Zengeu sdn, aber als solffhe fn Tn-

•cbrifl 6 gegen nach Beweiskraft liAben?

Die si^nte Innchrift hat KL snm erstenmal mitgetheilt. Sie

tautet:

hiciage'^
YEBESB
M V S T N
N O C E S F V
NEREC AP
TVSQVIV
I X I T A N
N 0 S X X
IUI

Am Ende steht ein ttn^Hches Blatt Die Platte von weissem Sand*

stein, 0^7 m hoch, 0,30 breit, 0,06 dick, auf welcher die BuchHtabcA von

höctiHt ungeKcldckter Ilrind ciii^^^pTneisselt sine?, wnrde nncli Kl. 's Bericht

,Tor einigen Jahren auf dum Gcrcoaskloster aufgefunden"; jetzt befindet

sie sieh In der Krypta derGereomftlrche. Für Asn ebrislBoben Ursprung'

der Inschrift Itlbrt Kl. das itmoeeit» vboA die AnAwgstonnel an. Ein son-

Btiges Zeichen, dass der Verstorbene Christ gewesen und seinem (ilau-

bcn treu geblichen, hat diu einfachf Inschrift nicht. Funere captus findet

sich auch auf einer Trierer Inschritt, deren cliristlicher Ui^pruiig nicht

SU erweisen ist Der an dlchterisehe Sprache anklingende Ansdrucb den-

tet auf den Toreiligcn Tod, das /kntis acerbum, ist also nichts weniger

als christlich, da er jede Andeutung an das jensciti;;!' [.«'den aiJHsrh!i«^sst.

Es folgen fünf verlorene christliche Grabinschriften aus Köln. Von

den der Nonne Elisabeth vonSeböna« vorgelegten hlltKl. BiitLeBlant

anr die eine von Aetberins fftr echt leb mSchte auch hier eber an
ciiic Fälschung fjlnthon, dio frHlich von cinftn hrrriihrt, der mit soIi-Ihmi

altciiristlichen Grabscliritleu vertrauter war als »lit^ fronune VisionRriii,

auf die der Namo Aetherius ganz besonders berechnet gewesen ra »ein

scheint, um der briUschen Prinaessln einen vom Himmel ihr bestimmten

Brllntigam zu geben, wie seltsam es auch war, dass von ihm nur ge-

sagt Wirde, er sei, fünfmidzw.-inzi^'- Jahre alt, als glälubiger Ctirist f;*f-

storbcn. Kinen liöchst .schlagenden Beweis der Echtheit findet Ki. in

dem vul^itrlatelnlscben fUUkt. Aber waxtun sollte einer, der eine In*

Schrift auf einen Aetherius nach ihm vorliegmiden cbristlichen Inschrif-

ten fÄlschen x\niito, nicht von einer solchen auch die vultrHrlfiteinischc

Form hergenommen haben. Die Namen, die er auf solchen fand, schie-

nen ihm für seinen Zweck weniger passend, dagegen gab ihm ein As*

therim den glfleklichen Gegensats «a, t'i» farpfo, der sonst b^ so ein-

fadien Inschriflen nicht m linden ist. Uebrigens brauchte er bei seiner
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FAhdumg nicht zu TOnichti^ zu sein, da Eliiutbeth von echten Inichrlf-

teii HO wetii«? vcrstnn»!. An ncnnter Stelle j^ibt Kl. nach Grntor und
Le Blaut das Bruchstück ciaer cluristüchen Ürabschritt, welche von der

«eMa «rmatuforim tMiorum gvseU worden; denn so ergüust er irohl

richtig nach der NoHHa dignitatum das Iftekenhafto arma 4>rum,

wührend Le Blant und Kraus amutfurae g&hen. An (U'tii unmittelbar

darauf folgenden B S E DK versuchte sich Kl. mit Hecht nicht, da

die Ucbcrlicferung, obgleich t>ic vou F reher Htammt, viel zu unsicher

tit, nm daniiif eine Vemrathiing' eo braea« Ja wir nicht einmal wiaaen,

ob die InBChrift damit zu Ende war.

Ganz eigenthümlich vi rliiilt es sich mit den drei folgenden In-

schriften, die Lerseb spätetitcns im Sommer 1838 in der Vorballe der

Gereotukirehe aofgeseiehnet und ohne Zweifel (nach I 8. VII) noch

spfttcr verglichen hat, wahrscheinlich mit dem damaligen Kandidaten

Krafft, dem noch lebenden Jubilarpfarrer in Elberfeld. KI. 's Behmip-

tuug: „Alle drei wurden noch von Lorsch und Steiner ivor Iböl) ge-

aeheu", und die Bezcicbniing vou Lorsch oIh einem «wenig genauen

GewUiramann* aind i^eich unwahr. Steiner liat nadb leiner Art den
Vorgänger abgeachrieben und nur eine abenteuerliche Vermuthung über

den Zusamtnenhanfr g'PS'fbt'n- jener verächtlichen Bezeichnung hat

Lorsch keinen Grund gegeben. Ich weis» aus eigener Erfahrung, wie

corgflUtlg er dabei verftehr, and hat er auch einmal geirrt md bei d«n
ersten Hefte aeines lyCentralmuscums" noch ni '

t lie Gewandtheit Im
Lesen von Inschriften gehabt, wie in späteren Jahren, ein leichtfertig-er

Copirer war er nicht. Uebrigens hätte Kl. nicht übersehen sollen, dass

Inaohrift 10 und 11 achon in der Epigrammatograpbla dea Baron

on Eflpsch (1801) aich fanden. Leraeh selbst wurde darauf erat aplter

durch Orotefcnd nnfnierksam gemacht, wie sich nns dessen drittem

Hefte S. 114 ergibt. Ebondort hätte Kl. auch finden köimen, dass Inschrift

2 schon 1824 in der »Qeschicbte Uber die Erbauung und SUftttug der

Kirche zum hdligen Gereon* abgedmekt ist, dnmi Verfaaaer der frei-

Heb nicht sachkundige Baron vou Mering war, wo ausser die^ior In-

schrifi nur noch die inetrisclie der Vorhalle Optaeia nonien sich findet.

Als ich im Jaiire 1842 die InHchrillcu der Vorhalle vergleichen wollte, fand

ieh nnr letalere mehr vor, wovon wohl der Grand war, daaa man Jene

kurz vorher neu in Stand gesetzt hatte. Aber Le Blaut aah Inschrüt

12 noch Mitte der fünfziger Jahre. T.ersch sagt nicht ausdrücklich,

wie bei KL steht, dass 10 bis 12 in der VorhaUo eingemauert gewesen,

wie InaeitriH 9, sondern nur daaa sie sich dort befunden. I^e kannten

also dMt lüedierffoleft gewesen und es Le Blant gelungen sein, noch

eine derselben fspftter zn «oben. Kl. schreibt: „Woraus Lorsch und

nach ihm Steiner den Schluss gezogen hat, Fragment 10 und 11 ge-

hörten zusanimeu, lUsst sich gegenwärtig nicht mehr benrthenen." Stei>
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n er ist, wie bemerkt, ganz von Lersch nbliilng^i«?; cli«'«cr abor snprf

Mobs: .Diese Fragmente scheinen zusainmeaizugeliörcn." Dicf^er Sciicin

erklärt dch offenbar aus der Gleichheit der Steinart und der Breite.

Als irrig- müssen wir aucli ilie Beliauptunj KL's abweisen, der Text von
Lersch stiniin«^ in 19 iiielit g^auz mit <!cm von Le Blaiit. vielmehr wei-

chen MQ iu keinem Bucti»tabeu von einander ub. Bios bei tler Wiedergabe

des Textes in gewöhnlicher Sehrlfl hat Lersch man(u) ergänzt and die

Worte Criste a von einander {jeschii iU ii. Da für die beiden oiateit In-

8chrifl<'n Lersch die einzig-e Quelle is!, liättc ;iu(li scim- LcsiiTi^r ^fuau

wiedergegeben werden soUeu, iUho die Zeilen gerade so imtercinauder, wie

er sie gegeben; da« ist aber nicht der Fali. Auch iesen wir 11, 5 statt des

mit E llgirten T ersteres mit einem nnverbnnden fll»er ihm schwebenden

Querstrich. Von Iiistlintt 10 erwähnt Kl. bloss Steiners unglück-

lichen Deutungsversucli. Gewisses ist freilich nicht anxiifrcbcn, aber

man könnte denken, am Ende von Z. 2 habe statt I ein Kreuz gestan-

den, und es folgte einflich nach Dtipin Samo ein anderer Name. Ueber

Kl.*6 Tersudi» ans de» Anfange Ton li den Schlns« eines Hexameters

tu gewinnen, sagen wir lieber gar nichts. Dass die Z<'ilp,n viel breiter

gewesen, als sie erhalten sind, dürfte nach der mit punktirten griechi-

schen Kreuaen umgebenen Schlusss^le weni^ wahrBcheiniieh sein, und
wer über die Schlusszeilen ein tum Hquet aussprechen nuisii, sollte sich

mu'Ii nn drn Anfaiifi- nu'lit wnjrf^". dn nisin iiiilit wissen kann, wie y'io}(*

Zeilen noch vorhergegangen, auch das ü der ersten Zeile leicht ein £
vertraten kann. Nicht unwabncheinllch sind die bei beiden Schlnsssei-

len von 11 Qenetive. Auch KL*s Vermntbungr über Inschrift 13 ist bloss«

Spielerei, da gar nicht zu Ha,:r<'n, oh, j.i es dui thaus nnwahrscheinlich

ist, dris« uns' der Anfang der luHclirilt erhallen ist, aber freilich scheut

sich Kl. niciit, es für eine Möglichkeit auszugeben, dms nach Chri^ste, a

tua manu anmts , . XX ein acufio», von dem a fua numu abhängig spt,

nachschleppen soll. Lieber hKtten wir es gesehen, wenn er «laranf hin-

gewiesen, driss die Christen gern ihre Inscliriftt ii auf Hrste zerstörter

Tenjpel oder sonstiger heiduischen Gel)iiude einmcisseln lictscn, wie z. li.

Inschriit 2 auf einem KapitKl eines Pfeilers steht. Auch so feierte man
einen Triumph fiber die heidnischen Dämonen.

Wenden wir uns von der Feststelluiif;- fies Wnrtlnutes der Iiisclirif-

ten zu Kl.'s neuen Erklärungen, so gestehen wir gci-ne , da.'^s

dieser sieh an seinem Zwecke in der neuem Literatur der römischen,

insonderheit der christlichen Alterthumskunde gut umgesehen, und man-

ches zum Zwecke Dienliche beigebracht, auch die meisten bei unsern

Inschriften sich nnfdrJlngenden Fragen oiiti^ichttfj- crwojren hat , nur

können wir auch hier nicht Uberall ihm zustimmen. Gieicli in der ersten

Insdirift müssen wir die Verkleidung des Namens Emeteriitt in «In grie-

chisches 'Htutnpun fftr ganz veruniplfickt halten; es müssto wenigstens

Jdurb. d. Vsr. v. Altarthsfr. Im KbelHt. LXXXX. 12
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'H)ieT^t<K beisscn, wonach nicht bloss die Aspiration zugesetzt, sondern

auch i fttr et eingetreten iräre. Freilich ist das Tt'ort, aber genau, wie

es überliefert ist» mit Aiunfttniie des lateiniacheii u, echt gricehifleh; der

Name hiess 'EntTripioj;. T'c lirr »Ion mnwrus 'jrvHlium h:\X Kl. ii;u?)

Moniinscn das Richtige gegeben. Vielleicht hiltte man erwarten dür-

fen, dass Kl. »ich über den seltenen, wenn auch durch eine Reihe von

spüteren iMchriflen festBlehenden Gehrmueh von ex gegen den regel-

mHüsigen Genetiv, woneben auch der Ablativ zuweilen steht, »usgespro-

ehen hiltte, hrsoiidcrs Mei! ».r numn-o in finrlriciM Sitine gebrttuehlicli

ist. ilües numeri finde ich iir. l'jol. Uiil, circitor ninneri 1293, daj^egen

veferaiMM ese numeto 66. — Das schliessende DDD mit dem Mono«

gramm des Namens Christus vnr ^\^'u^ Ict/.tt-ii D, da» Lorsch deo dt'

dicatus crklHrtr, hui K\. tlio <hiiniu<i ihvottts gedeutet, gesfitt^t auf

das souKt vorkuitimendo de suo devotus, das in nomine Christi D D,

iroranf folgt (et salJvatorU mtlrum, nnd den häufigen ibtttichen Qe»

braneh von dstMrfus und D D. Wir wollen nicht widerq>reehen, obgleich

man HcIkt da-s letzte D deo deutete. Abor rlnsp für Si hlusHlbmiel enge

mit dem am Anfange stehenden hic iacit zu verbinden sei, können wir

nicht zugeben. Freilich steht es etwas abgesondert für sich, aber es

bezieht sich auf EmerUu». Sonst kOnnte man anch bei dem lotsten D
an det^U denken, wie »ich decessit in pace, discessit in Chriato findet.

Uoliergangen hnt K(., dass dir Phofngrnjiltir zwischen dem lotzfen D und

dem dreieckigen Schlus.s|)unkte, der auch innerhalb der In.schrilt Hicli

einmal findet, einen schief nach rechts gerichteten Stridh zeigt, der frti-

lieh ein nicht vom Steinhauer henrtthrender Hieb sein mag, sonst ktonto

man DI uls Abkürzung von dicatus fassen.

Dass der luiabc Valentinianun auf der zweiten In»chrii1t seinen

Namen von dem chr]8tenik<ettndliehen Kaiser Valentinian erhalten, wie

KL mit Le Blant annimmt, ist doch nur eine Möglichkeit, nnd wmhi
sefn Nnnii^ .in di'osfn gnten Kaiser oriniKM-tc, so konnte dion aufli nnclt

nach dem Hingange desselben geschehen. Das in albis alhatus hat

bei Kl. eine eingehendere Erklärung als bei L e r s c h gefunden. Frei-

lich g<dit ans der Inschrift nicht bestimmt hervor, dass der Knabe in

der Krankheit die T.itife empfnngon, aber immer bleibt die» das Wahr-
scheinlichere. Kl. erklärt sich gegen L e B 1 a n t 's Annahme, in nomine

VaUntiniano stehe der Nuuie selbst im Ablativ. Es würe dies freilich

eine eigenthttmliche Art der Attraktion, die aber erklärlich wird, wenn
man sich des vielbesprochenen Schwankens zwischen nomen ejit hlUut,

IiiI//. Ttilio crinnfi-f. I.c P> 1 ;i u i li;ittc sich auf das inscTiriftliche »lowien«

Mannone berufen, das Kl. damit zurückweist, hier sei das m geschwiu-

den, wie bei den nnmittclbar vorhergehenden Aeeusativen auf o. Ab«
der Abfall bei om ist doch viel leichter nnd daher gebriUMhllcher als

bei «m, nnd wenn anf Jener Inschrift anch pro mit dem Accnsativ steht,
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80 Ist dios ( in bekanntlich spJitcr (»ingprissener Fehler. KI. mnss aussor

dem Wcglnlt des h am-li die Furin auf o und u annehmen. Freilich die

Mögiicbkeit seiner AnfflasBOng kann nicht beBferitten werden.

In der dritten Inschrift liat sich Ki. mit Recht gegen die Er-

^^;lii7.nn«r f/uinfnf'^i) von Ij e Blant crklHrt, nhvr cv hKtfe wohl erwilh-

ncn können, dass die von ihm gegebene Deutung dem Sinne nach längst

von mir aufgestellt wordenj freilich weiehe ich d«rin von Ihm ab, daas

ich Ml quitUo nicht mit dämUt verbinde, sondern .erfcUre im fttaften
stehend mit der seihst bei Klri'^'^ikern sich findenden Auslassung des

Farticips, wo die Griechen zuweilen ihr ü&v verwenden. In anderer

Weise deutet auf den schon begonnenen swanzigstcn Tag die Optaeis-

insciurlll In der Vorhalle von Oereon: Mienn» poH dteSmum nomim etou-

tft pro}>erantia fata.

Pei der vierten Inm hrift bemerkt KL zu funer« raptus, über

das ich mich Jahrb. XLli, 77 ausgesprochen (in der üptaeh>ini>chnft wird

der Dativ guit (parenObus) hinnigefGgt), die Wendung klinge heidnisch.

Aber auch auf ehrtstHchen Inschriften durltc sich der Scinnei-z und

die TJelie der Eltern aussprechen, wie letztere hier in duIctHshmis patri,

pientissimus matri zu Tage tritt, in Inschrift 3 die Lieblicltkeit und die

Anmttth des Kindes ansftthrlieh geschildert , wird, auf andern wenigstens

das gestorbene Kind als dtUetn, duleisnimu» gerühmt wird. Freilich be-

grüfTf'i sif'i m-mehe mit der blossen Ansrnbe des Nnnien?!, des Alters

tind des christlichen Glaubens, während andere noch auf die liimmlische

Seligkeit hindeuten ; einmal trOstet das Kind damit die hinterlassenen

Eltern. Unsere Insehrift gedenkt noch vor dem Lobe des Knaben seines

christlichen Glaubens, aber nach der Angabe des Alters fügt sie inno-

cens funere raptus hinzu, was hier ntir bezeichnen kann „in der Unschuld

(der unschuldigen Jugendzeit) gestorben". Wenn Kl. das folgende heatm

matt« deutet «weil er innocen* war", so ttbersieht er, das» mit heoHt»

ein neuer FUtz beginnt, was er selbst dadurch anerkennt, dass er das

Wort im Texte mit «rroRneTn Anfangsbuclistaben schreibt. Wir glauben

beatus mente darauf beziehen zu müssen, dass er trotz seines Körper-

Mdens tm Geiste glücklieh war (weil er die ewige fieligkeit hellte^ In

pace deutet Kl. „weil Glaube und Taufe ihm die Aussicht auf die ewige

Seligkeit eröffneten", aber d.'is lie^t stlion in ?ienfiis' tneiUff an^edeiitet

und durfte nicht durch felix davon gctrcuut werden. Nacli S. 6 soll in

pae$ .den ehristttchen Qtanben und seine fUedebrlagenden Wahrhei-

ten, insbesondere dteHoflhung anf die ewige 6eli|^eit* beaeichnen, und,

abweichend von Krniis, diese Verwendung von pax nicht von dem

Grusse pax vobis, sondern von Stellen wie Job. XIV, 21. Eph. 2, 17 sich

herschreiben. Aber nicht auf einzelne Bibelstcllen deutet in pace. Elpnvn,

paae beieichnet die innere Berahigvng, welche der wahre Gbrabe ge-

währt, und wenn es hetsst, et»«r sei tu (seltener eum) pact hingeschte»



180 H. Düntzor:

den, so deutet dies auf die freudige Erfrebcnlicit in den Tod, der den

GlUubi^en nicht in einen Krhrecklichen Strafort führen wird (wie es in

einer Trierer Grabschrift licisst: quem wc Tartarus furetu nec poena

sneva nucehit), sondern (nach IiiHi-liritt .'J) ad cnelestia reyna. Das ist

pax dei, pax dominira, der Friede Gottes, von den» auch Goetlic so

rührend spricht. So hciHst es denn auch anderswo von den Eltern, sie

hinten den Gralist(*in in oder cum parc gesetzt, in gliiubiger Kr<fel)ung. —
Wenn Kl. niclits davon wissen will, dass mettsis die alte klassische

Form des Acc. Plur. erlialten habe, sondern bloss die gangbare Ver-

wechselung von i und e sieht, so scheinen die von ihm vorgebrachten

Beispiele wie ticu7n, (juHsset blosse Versehen des Steinmetzen.

In der fünften Inschrift liest Kl. die drei ersten Zi-ilen metrisch.

Irrig ist seine Behauptung, .allgemein" habe man die Behauptung von

L e r s c h „ignorirt", dass der Anfang metrisch .sei. Icli habe ausdrück-

lich der Thatsachc gedacht, da.ss L e r s c h hier einen holperigen Hexa-

meter, noch dazu mit einem überzilhligcn Fusse annehme, und Jahrb. I, 98

mich gegen dessen gewaltsame Vcrliexainetrirung erklilrt. Auch Kl. bil-

ligt die Lesung von Lersch nicht, macht es aber noch schlinuner. Er

muthet uns einen Hexameter zn (die F'üsse habe ich durch senkrechte

Striche abgetheilt):

Si (/uis dit/'natur re'itcire. mto \ nom Itu dufuln \ dicor.

Wer aber hat ihm das Hecht gegeben, die ehrliche Pro.sa in eine

solche Zwangsjacke zu stecken? Wer Worte metrisch fa.ssen will, muss

dazu einen zwingenden U u s s e r n oder Innern Grund ha-

ben, sonst handelt er willkürlich. Selbst bei einem regelmJlssigen He-

xameter ist es zu beachten, ob dieser so gemeint i.st. Der erste Satz

der A n n a 1 e n des Tacitus ist ein richtiger Hexameter: aber wer wird

glauben, dass dieser als solcher gedacht sei ? Hexametrische Schlii.<sse

von Siitzen sind so liHufig, dass die Rhetoriker d<'ren Vermeidung vor-

schreiben. In unsenn Satze lassen sich bloss zwei Daktylen herausfinden,

die in den vierten und sechsten Ku.ss fallen würden. Freilich wenn man
mit der QnantitUt sich auf gespannten Fuss stellt, wird jede noch so

prosaische Uede dieser ultima ratio zum Opfer fallen. Mich wundert

nur, da.Hs Kl. nicht auch seine Inschrift M in zwei Hexameter gespannt hat.

nie iacet
\
in ter ris Ae therius

\
ipii vixit \ anno»

Viginti quin'que fideles in
\
pace re'cessit.

KI. übergeht, da.ss Lersch III, 31—34 «einen gewaltsamen Weg
weiter verfolgt hat. Er selbst beginnt mit zwei von diesem aufgestell-

ten Beispielen, treibt es damit aber noch Urger. Er nüthigt uns Verse

auf wie

:

Ursini ano | Kuhdia cono siib | hoc tumulo
| ossa

Quiesrunt
|
qui mcru'it sanc Inrum sociari lee'pidcro

L e B 1 u n l hat mit Recht die Verw. der unverkennbar hexame-
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trlücli gedachten ItuebrUt S getadelt» well ste die givngbare PrOBodi«,

die 8io doch seheinW befolgen wollen, gewIssonloB vorletxen. Unnil(<

tvibar nach rinanflcr wordou tlif letzte« Silben von Artemra \mt\ thttcis

gelUngt, der letzte Vers beg^innt mit innoceius als drei i^iingen und

Bchlicsüt luit tramivit. Mag man »o weit gehen, die Länguug der mitt-

lere Silbe von ttinoeeiM in gestetUm, weil das nStbige Wort nicht an-

ders in den Vers ging, nnd seihst ein itiitjutis am Anfang des Hexame-

ters vcrzcilion, tibor «mTtf;tplii-"li ist die Kürzung' flur ersten Silbe von

tranitivif, da diese zugleicii durcli den Vol^al und tlureh Position lang

ist. Der Hocbton der folgenden Silbe fconn dies nicht entuhuldlgcn,

eben so wenig de« Aueonitts CX^emestra; denn dies war eine Kltere rö-

mische Fftrm, die das n miMsfifss uml das nf> y.n <? sfliw;iff>te. Wenn
Ausouius in dem kurzen a n a p H s t i s e h e u Verse »iue herede luv die

erste Silbe von hertde kürzte, so war das freilich eine starlce IVviheit.

die ihm £e Noth abprosate, aber sie i»t mit einem trannvit am Ende
des IlexatrK'ters nivht zu vrrtrlcichen. Und vier prnsodischi' Freiheilen

in vier Versen ist doch des Bö8en asu viel. Aber dies will uicbts sagen g«-

genilber der von Kl. willkfiriicb angenommenen Hexameter, die alie Bande

sprengen und aldi bloss mit dem Schilde des Wortaccents schätaen. Ein

wahrer Greuel w!ir< n Vor^e, wie Kl. sie schafft, der den lu idt n Lcrsch'-

schen Beispielen zwei andere zugesellt mit Uebur^cliiuig dreier von die-

sem gegebeneu

:

CaMH\tM fijde» canjta» ^\Uu €>b\»equium.

Da herrseht nicht der Wortton, sondern der Umsturz. Schltn-htc

Diclitci liut ('S zu rillen Zeiten gegeben und man muss es wie andere

Uebel ertragen, wenn siü Uuprosodisches ulü proüodiseli, KeimIo:>cs als

gereimt ausgeben, aber Prosa ohne swingenden Orand lu Versen stem-

|i« ln /um Beweise, dass mau v.w einer gewissen Zeit sieb über die Pro-

KOdiu hinweggesetzt : nii bono

In IiwciirÜt G nimmt Kl. mit mir FugUo als ein- germanisches Wort.

Aber wenn er mit mir fugilo gleich Gothiseh fugl»^ Altd. fttgal u. s. w.

setst, wie kann er zugleich behaupten, üo sei Diminutivendung. Dimi-

nntivendungen leiten von Stüumien, nicht vnn Wurzeln ab. Fu(/ln ist

der Fliegende, kein Diminutiv; das Diminutiv ist, wie ich längst

bemerkt habe, fitgUt. Wenn ä aueh eu Diminutiven verwendet wird,

so ist dies nicht seine elgentliehe Bestimmung, so wenig wie oeubut, ae-

mtilu«, regiifi'i. fi^rxtln DiiniTmfi\'n sitid, weil man von )vr mpthis. %-on

aäolescens attolMcattiduH bildet. Freiiteh liudct skii u bei Fraueunameu,

aber auch bei MHnneroamen ; in Fugilo wird es germanische Endung
sein. Will man FugÜo fär einen mftnnUehen Namen nehmen, wie Kraus,
so müsstc man freilich ein Versehen des Steinmetzen annehmen. Noch

einin.Tl komme ich nnf driM Zcirlicu nacli X znrürk Irh mrichto es für

Abkürzung von semis halten, mag es nun aus dem schietiiegeuden S
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oder ab Zeichen der HUfk» der Etnulil «ich gebildet haben. Auch bei

(\or Angabe der LebftriHjahro tritt zuweilen statt der Zahl von sechs

Monaten S ein, selbst schon in früher Zeit. Vl;1. bei Brambach 15a

209. Kiiimai (10ü3; lesen wir semissejii auni ei die« ocio.

Den Namen Vemem»» in Inselirift 7 möchte KL für germaniidi

halten, oV)n:leich mm, das hier mit OnorgaaiiiGhem Umlaut entchione,

sonst nieht als zweites Ciieil «ler ZiisniiimensetzunfT verwandt werde. Ein

uclit griechischer Name wuru (l^cpiotmo^. Freilieh eutspricbt dem grio-

chischen 9 gewöhnlich wenn ersterea auch ein weicherer Laut let.

Aber dialektisch wechselt ß mit <p, wie in Bcp^vCkh statt 4>ep€viKr|, BiXiTrno^

statt <}>(\«nnoc:, BpÜT^«; 't'p^^^Tf^. "i"d «lass b und v vii'It'aeh auf den In-

schrifteu vertaiuchl werden, ist bekannt. Eine bettondere VeranlatMung

in Beruemu» das 6 In o nnmuetaen, könnte in dem häufigen Namen
Verteundu» liegen. So wird man denn den Namen Vatumut wohl als

griechisch aiisprrfhi'ii dürfen.

Wir können schliesslich bei allen einzelnen Bedenken unser gün-

stiges Urtheil nur wiederholen und müiucn den Wunsch aussprechen,

dafls der TerCueer anf dem betretenen Wege rlletig fortachreiten möge;
mit der vollen Erkenutoiss der Schwierigkeiten steig^em sich auch Be-

aonneoheit, Muth und Kraft des redlich Strebenden.

fi. Humann: Der Westbau des Münsters zuEssen. Aufgenommen,

gezeichnet und erläutert vou Georg Uumann in Essen. Mit 3 Taf.

und 94 flg. im Text Ewen 1890. Seihrtreriag dei Terlksscrs,

Preis 4 Ifk; fOr Mitglieder des Vereins von Alterthvmsfrennden bei

direktem Besng SMk.

Der Verfasser hat in der vorlieK'eiKlen Schrift die Resultate seiner

langjährigen Studien Uber die hochinteressante Münstcrkirehe in Essen

in anspreebmider und ftbersichtfieiier Form sUMnunengestellt; dem wenn
auch das Hauptaugenmerk auf den Weetban in Hinsicht auf seine G«<

staltiuig, kunsthistorisehe Bedeutung und richtige Dattrung gerichtet

wird, so giebt uns doch das als Einleitung verwendete Capitel: »Die Ua-
^

silica des beil. Altfried'', wenn auch in knapper Form, Aufschluss über

die älteste Gestalt der Essener Klrdie, eines Bauwerkes^ welches vor 878

errichtet wurde. An der Hand kunsthistorischer Erörterungen setzt Hu-
mann den Erweiterungsbau der We.staniago in den Aus^'aiitr des 10.

oder in d«u Aufaug des 11. Jahrhunderts. Diese Feütslellung gewinnt

durch Mittheilungen aus der Geschichte der Essener Aebtissinnen an
Wahrscheinlichkeit.

Tu Bezug auf die „künstlerische iiiid kunsthistorisehe Bedeutung"

(letztes Kap.) dos Westbaues glaubt der Verfasser auf oberitalieuische

Bavleute ichliessen in können und betont dann die grossen Vettoliledeii*

U. D u n t z e r.
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heiteii, welche mwiHChen dem Ewener Erwdtorai^baii und der PfidxUrche

SU Aachen bestehen. Die dem bt'trofrendcn Banineuter gewordene Auf-

gabe, die bcMtchondo Basiücn nm h Westen zu erweiteren und dieselbe

mit oiuom Chor, eiuor Empore uncl eiuem Thurmo zu versehen, sei iu

80 fomaehSiier und sweckmls^er Webe gel98t worden, diu» des ent*

standeno Werk als der „würdigste Vertreter der in der zweiten HüUte

des 10. Jalirliundprts nntcr (Ion f^rosKon Ottone.n l)elhUtigten Kunstühunf^-

belrachUst werden könne" ; auch entwickelt der Verfatiser iu übcrzcugcu-

d«r Welw^ wl« trots Im allgendoen noch «durchaus nntiken Fonuen-

spraehe* veraehiedeno Einzelheiten schon auf firflbromanische Motive hin*

weisen.

Dhkk einzelne Mittheilungpen aus dein liiiit*' Ixsprochencn Buche

schon früher iu Zeitsclirlftcn eiue Stelle getuiideu {so in lieft SO und ii2

unserer Jahrh.), kann den Werth der Arbeit nicht heeintrüchtigen; sie biotot

eine Fülle neuen MaterialH. Auch ittt os immer erwünscht, die in Zeit-

»chriften xeratrcutcn ?:inzelheiten über ein SO wichtige« Kunstwerk an

einer Steile suüauuucugcstelU zu finden.

Die Aiisstattnng des Buches ist schSn und geschmackvoll, die Ab-

bildungen Hind klar und sauber, in Bezu;^ auf letzteirc hfttten wir ge-

wünscht, dtxf^H Taf. VI, Uefl 82 unserer Jahrb., welche in .sehr belehrender

WeiMi die Gestaltung des Westbaues im 10. und 13. Jahrhundert neben

einander stellt, auch wieder zum Abdruck gelangt wMre.

Ein sinnentstellender Druckfehler ist uns Jiufgefallen; S. 20 im ersten

S.itze mu«s es ofToubar heissen: ,auf dfu Taf. I—III und in den Fi;,'-. 21

und 22 ist der Westbau nicht iu seiner jetzigen Gestalt, soudcru so ge-

seichnet, wie er meines Eraehtens anfäuglich gewesen.*

Wir kSnuen- das interessante Buch allen Forschem auf dem Gkblete

der alt< n Baukunst in Deutschland warm empfehlen.

Bonn, Nov. lijSO. F. van Vleuten.

7. A. Engel et R. Serrure: Traite de numismatique dumoven-
ftge. Tome premier, depui.s la chute de I riiipiii' Iimiiaiii d oirident

jusqu'i^ in iin de lY-poque carolingienue. Gib itlustratious dans Ic texte.

Paris 1891, Emst Lerottx, MiteurJ 87 und 862 S. gr. 9. 15 Fr.

Schon die eiste Ankündigung des vorliegenden Werkes haben wir

mit rechter Freude bogrüsst, denn man durfte hoffen, dam durch da.sselbe

eine empfindliche Lücke In der lunuisinatisc lu-n Tvittcrntnr ans^fcfüllt werde,

da dos veraltete Buch von Lclewcl bei dem heutigen Staude der Wis-

senschaft nicht mehr genügt. Der Dim erschienene erste Band entspricht

fttr die behandelte Zeit voll und gans den gehegten Erwartungen. Die

Herren Enp:cl und Rrrrnrci verhindon mit einer ninfa.'^scnden Belesen-

heit iu der Fachiitturalur und mit bekannter Suchkeuntniss eine grosse

Uebersiehtlicbkeit und Klarheit der Darstellung. Ueber die Münzen ein-
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einer Länder und Epochen waren wir ja auch bisher im Besitze recht

g'iitcr liftt>nirischer Hülfsiriitti*!, nbcr •^m<\v in rlmn ;ntf ^T'^orfliirt^ni Ne-

bcuciuaiiilerstelien liegt ein Hauptwerth de» Buchet»; durch dai>üülbo sind

wir fn der Lage lelchl an erkennen, wie die früh ndHelalleilidie Hüne»

prJtgrekttntt iiich allmKblich von ihrem AiugwigsiNiiikte, der rSmiMhcn nnd '

hyzandiii I licn, entfernt und wie dieselbe unter Pijiin d. KI. • inr' ninif

Gestalt iinniniiiit, um sich dann selbstMMndi^ weiter zu entwickeln; die

ätiü:»ti8chuu Verschiedenheiten hei den einzelnen Völkerschaften und da«

Znrttckgreifen auf Utere Vorbilder tritt dabei in ansprechender Weise

an Tage.

E-i miw hervorj^ehoben werden, dass diese AbhnndhniL'- illit^r Mit-

telalterniünzeu bei der Behauilluiig der eiubchiägigeu Fragen nichts We-

scntlicbcs ttU bekannt voratisaetzt ; alle nöthigen Hiltheilnngen über

Wfthrun^'sverhHltnisse, Müu^n • )it und Mfinzkonventionen, über die Tech-

nik il> - Mün/cii-. nhar MünzfHlsrhun;ren u. h. w. werden in ilcr Khili itimpr

austülirlicl) hesprochüu, wUhreud iu deo «iuiuslnen Kapiteln auf die Dar-

legung^ der geschichtlichen Thatsachen und der besonderenVerhllknisse eine

grosse Sorgfalt gerichtet wird. Hierdurch erreichen die Herren Verfasser»

da«-- dio Srliriff nnrh für (i o ii r.ofchrtfti. wf>lr?irr, nhiip Ntimisniatiker zu

nein, lür einen besonderen Fall Auj<kuul't über die Münzverbkllui^sic

eines Landes oder eine« Regenten zu einer bestimniten Zeit wfinschti

alle« Erforderliche bietet, ohne aeitraubendes Nachforschen in anderen

Werken nüthig zu machen.

Die weise Be.schränkung bei der Ueberfülle des Materiain. welche

mit Vorsicht nur Nebensächliches übergeht um alle« Wichtige zu bringen,

macht diesen Band cur Hflnzbestimmung fiberaus geeignet; wo dies wider

Erwarten einmal nicht frelingen sollte, gfbt die jedem Kapitel beige-

fügt*' I-itteratur • l'ctx'rsicht die nöthigen weitf-r» ii HülfMriittel an die

Liand. Wir zweifein nicht, dai>6 dat> besprochene Werk bald ein uueut-

behrliehes Handbuch fUr den Freund der mitteiatterliehea Numismatik

werden wird.

Bonn, März 1S91. F. van Vlenten.

8L Frans Xaver Kraus, Die christlicben Inschriften der
Rheinlande. Erster Theil: Die alt christlichen Inschriften von den

AntiIngen des Christenthums am Rhein bis zur Mitte des achten Jahr-

hunderts. Mit 22 Lichtdrucktafelu und zahlreichen in den Text ge-

druckten Abbildungen. Freibwg i. B. 189a Akadendsche Bnehhand-

Inng von J. C B. Mohr (Panl Siebeck). 4*.

Hin hlir^Mmies Urtheil über dies vortrefflich au.sgestattetc Werk
wird en** uach d»m l.i-scheinen des zweiten Theils möglich M'in, welcher

die InsehrUteu von Beginn der Karolingischen reriodc bis zur Mitte des

18L Jahrbonderta «mikasen vnd nahesa die doppelte Zahl von Inaduiflen

Ii
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bringen soll. Demadben werden die Protegomeiui nnd Indleee beigegeben,

hoffentlich auch ein ausführliches Quellen- uml Autorcureg-ister (mit Kr-

klUrun^ der AbkürzungonV KrauH beMthränkt seine Publikation auf

das Gebiet des ßheins von den Quellen biä an die hoililudischo Grenze;
' «mgesehloaBen sind Belgien und Holland, das Jetslge Königreich WQrt-

temberj?, Ke^enmgtbczirk Cnaavl (Bisthurn Fulda), diu nicht zum Gros«-

herxrt.ürthum Hessen gehörigen Gebiete rles Mains (östlich«» Thcile des ehe-

maligen Erzbi«thuin8 Mainz) und das nicht zu Duutschlantt gehörige Ge-

biet der Mosel, eine Besehrlnkung, deren Berechtigung nicht Allen ein-

leuchten wird. Die Befürchtung von Kraus, dass durch Aufnahme der

Inschriften der bezeichneten Gebiete die Vollendung meines Wcrki s in

uuabaehbare Zeit hiuauügerUukt worden wäre, vermag ich nicht zu theilen,

wenigsten« wa« die Insebriden des ersten Tlieils (Denkmäler, die der

r9nii«chen Kuttur angehören) anlangt. Die in Betracht kommenden In-

schrirtrn Tlrl^riens und Hollands sind keineswegs so z.ililreich. Für die

von Kraus ausgeschlossenen Gebiete muss also der Zangeniciirter'scbo

Band de» Corpus iuscriptionum Latinaruni abgewartet werden.

Die Aaordnnng geschieht nach Blathfimern: Chnr, Basel, Censtans

(Nr. 1-14), Strassburg, Speier, Worms (15—80), Mainz CM -64), Metz (fiö-

68), Trier auf Trior nillf die Hauptmasse), Köln (2H0 .mS),

p. 1—152. Anhang I behandelt die von auswärts eingeführten Inschrifteu

mit besonderer Xununerinuig (t-^19) p. IBS—16i9 ; Anhang II die ge-

flUschten, ebcnfalis tnlt besonderer Nttmerirun^ I 20) p. IGl— 171.

Dazu kommen als dritter Anhang 'Addenda et corrigenda' mit be-

sonderer Faginirung [p. 1—8], hauptsächlich Nachträge zu deu Trierer

Inachriflen ans der Feder F. Hettnerit. Sehr praktisch ist diese Einrich-

tung gerade nicht. Wie unbe<jueni ist es z. B», wenn man Nr. .'{Oi ci-

tiren will. PiiM'ni rcIx-Utainl \s iirde wenigstens dif Tel Ünufende Pagi-

uirung abgeholfen haben. 8o niiiss man auf deu Hettner'tK:hen Mach-

trag bd Kraus ete^ Add^da p. (7J {sie'.) verweisen.

Für die Anordnung des Textes nahm Kraus mit Recht das CIL.

Zinn Vorbild, in manchen Kinzelheiten hJitte er sich noch enger an die

dort befolgte Methode, die sich von Band zu Band mehr !)ewatirt hat,

aobchliesseu können, manche kleine Inconsequeuzen (auch im Drucke)

würden dadurch Termieden sein. Doch das sind schliesslich Nebendinge.

Ebenso würde ich, meiner subjectiven Anschauung folgend, darauf vor-

ziehtet haben, die scriortTifii DenkniHler in kleinerer Capitale wiederzu-

geben, während man damit einverstanden sein wird, dass Inschriftt-u,

deren monumentale AusfQbrung sweifelhaft schien, in gewöhnlicher An-

tiqua gedruckt sind, wag im CIL. auch für die falsap befolgt wird. Von
den verlorenen nder hcspier verscholleneu Steinen knmi pi noch mancher

ziun Vorschein kommen. Wa» die angefülirte Litteratur anlangt, bO

scheint manchmal mehr namhaft gemaeh^ als streng geuonuneo n0tUg
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war. BIoHsc Wiederholung'»-!! eines Inschriftlexte» um einer bekannten

(iüelle hrauclicn nicht berück.sichtig't zu werden, e» sei denn, das« von

den Autoren neues zur Krklilrung biM<febrncht wird, oder das« sie sich

in einein verbrcitcU^n Handbuch (Orelli, Lcblant u. ». w.) linden.

Alle» durchzugehen, wa« zu besprechen wftre, kann hier nicht der •

Ort sein. Das Bonner Provinzialmuseuin ist nicht p^enü^end berücksich-

tii^i worden. IJ. a. vermisse ich die Grabschrifl des lianovaldun mit dein

zu einer gewissen Berühiutheit gelangten inveda mors abstra(h)ü^ das

— wie böse Zungen munkeln — einst frei übersetzt worden «ein soll:

,in Wied" ereilte ihn der Tod. Ob und wo dieselbe veröffentlicht ist,

weis» ich allerdings nicht zu sagen. Die Hemagener Inschrift No. 279

ist nicht niehr im Besitz des Herrn Martinengo, sondern befindet sich

iin Bonner IVovinziaimuseum. Eine neue christliche Grabschrift ans

Köln theilt Jos. Klinkenberg in dem kürzlich erschienenen Programm

des K. Gymnasiums an Marzelien 1891 p. M mit.

Die Au.s.stattung ties Werke« ist, wie schon bemerkt, vortrefflich, der

Druck nicht überall frei von Fehlern (einige sind in den Addenda ver-

bessert), von bleibendem Werth sind die beigefügten gut ausgefühi-tcn

Lichtdrucktafeln mit den Abbildungen der ineisten in dem Bande mitge-

theilten Inschriften und Inschriftenfragment«-, für die Paliiographie der

christlichen Inschriften des Rheinlands eine wichtige Beigabe. Nach der

Abbildung Taf. XII 3 lese ich die Trierer Spieltafel

Kraus giebt im Text (Nr. 118) nach der früheren Publikation n'PEKI,

aber ohne den für den Fall der Ligatur in Betracht kommenden Punkt.

Von einer Ligatur M* ist nichts zu erkennen, nur sind die -beiden äusse-

ren Schenkel des M undeutlich. Die Verweisung auf die Spieltafel von

Monteleone (CIL. IX 4907) bei Kraus ist zu tilgen oder es ist ihr we-

nigstens eine andere Fassung zu geben. Denn eine Analogie zu der

Trierer ist die Aufschrift jener tabula lusoria — eine unter vielen —
keineswegs. Kh«'r kann das Fragment bei De Rossi, Roma sottcrranca III

p. 719 zum Vergleich herangezogen werden Dass auch Nr. 310 das Stück

einer Spieltafel ist, hat Kraus bem<>rkt, aber seine Ergänzung da lusO

locum beruht wohl auf eiin-m Versehen. Es heisst sonst auf den Tafeln

derselljcn Gattung da luiio]ri locu. Auf detu Trierer Fragment, das nach

Taf. VIII 16 lautet

war offenbar die Buchstabenverthcilung eine andere. Nach A'DERE —

VIRTVS « IMPERI
HÖSTES © VI NCTI
LVDANT « ROMANI

J) VDERt
OLOC VM
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(las L stftiifl ;iiif dor linkeu Seite der Tafel — fehlt noch ein Buchstabe,

der Kaum dafür war vorhanden. Die Aufschrift bestand also nicht aus

6 «nidnen Worten, sondern die 86 Bw^taben viuren ohne Btteksichl

»uf die Wortebtliettang *uf die Felder vtrtheUt. Anelogien bieten OreUi

4315b. 43in und besonders die ans franz sp.iter Zeit ?=tamTnrndc stndt-

rtiniischc Tafel Builettino della conitnii^ts. archeol. di Koma 1887 p. 32(>

(vgl. Bouucr Studien: llömische Spieltafelu p. 228). Vielleicht i»t zu er-

jfäDsen f<i]o loeum. Der Spieler spricht in der ersten Person euch in der

Auftchrift BuHettino della comniiss. IS87 ju 44 l icfus ra edo. rirnri iie.scto.

Dass auch auf Nr. 89, wie Ilettner in den Addendu bi-nurkt, (n>iiiiin;rlich

eine Spieltafdaufttchrii't gestanden habe^ üchciut nur nicht ganz, sicher
^

8ICLVD0 ist dentlieli zu lesen Tef. IX 10, kanm 8ICLVD mit naelirol*

fri'iidom Kreiä. Spioltafeln von der Art wie die grennnnteii pflegen an-

ders auszusehen, die Buchslaben .stehoji nicht ho ^Ttlrnn;;! In»! fiiinntlrr.

Der zweite Thcil dieser iRschriflen.snmmlung tjoll binnen Kurzem

ausgegeben werden. Der Verlksser wird darin Gelegenheit luibeo, «um
ersten wichtigferm Theile die nStbigen NachtrBge nnd Verbesserungen

aasubringen.

M. Ihm.

»
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III. MiNcellcii.

Erklärung des Vorstaiidos.

Nat'li<lem im Hefte LXXVII unserer Jahrblleher in dem Auf-

sätze «Ics Herrn Amol (Ii über römischen Ißiscnlt an der Mosel auf

iSeite 43 ein anjjeblicli in Bertrich ^^eftunlener Doleh in Hronxc vcr-

öflentlicht war, ersehien in Bonn ein {geehrte» Mitf,'lied unseres Ver-

eins und legte dem Vorsitzenden eine Zeichnung desselben Gegen-

standes vor, die derselbe vor mehreren Jahren gemacht hatte, als

er selbst im Besitze dieses Altcrtliums war. Nähere Nachforschun-

gen in Köln nach dem Ursprung des in Bertrieh ausgegrabenen

Dolches veranlassten Herrn Herstatt daselbst zu der Mittheilung,

dass bereits im Jahre 1867 ein entsprechender Dolch in Köln zum An-

kauf angeboten worden sei und dass er dem Vereins-Muscum in Bonn

sowohl diesen Dolch, als zwei andere Gcgen8tän<le, ein Medaillon und

einen Ring von Bronze als Belegstücke moderner Fillschungcn über-

gebeu habe. Das Heft XLIV und XLV vom Jahre \H(u unserer

Jahrbücher enthält auf Seite 285 den Berieht Uber diese Schenkung.

Bei der provisorischen .\ufstellniig unserer Alterthllmer in einem von

der Provinzialverwaltung uns zur Verftlgnng gestellten Hanse waren

diese Gegenstände den jetzigen Mitgliedern des Vorstandes unbekannt

geblieben. Der Dolch hat sieh beim Naehsuelien unter den nicht

ausgestellten (Jegenständen wiedergefunden und ist in allen Einzeln-

heiten mit dem in Bertrieh gefundenen Ubereinstimmend. Da der

Betrug bei der Auffindung dieses Gegenstandes in einem Grabe

zu Bertrich ganz zweifellos ist, so kann der Vorstand für die in jenem

Aufsätze gegebenen Fundberiehte sowie für die Aeehtheit einzelner

der beschriebenen < regenstiin<le keine Verantwortung übernehmen.

Herr Arnold i war bei den Grabungen nicht gegenwärtig, sondern

liess sich jede Woche die gemachten Funrle abliefern.

Eine vorläufige Mittheilung über dieses Vorkommniss hat der

Voreitzende in der letzten Generalversamndung des Vereins, vgl.

Jahrb. Heft LXXXIX S. 2.Ö9, bereits gemacht.
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1. GrieehUehe Mati-ei. In den lQw«Xftn«ft «ludita« »ntiquitotls

(Lvgdnmiiu 16») LZXVIIT (p. 108) erwfthnt I. Spon eine griechiscbe Mtt(-

(evitwehrift hnitend

APHI MHTPAII KAI AlOIKOPOlZ
olmc uiUierc Angaben darüber zu iitaclien, bi-.sonderä ohue die Proveiiiens

m besHchnen. Ich nahm daher unter Vorbehalt von derselben Notte im

Matroiunikultua Bonner Jalirb. 83 p. 59 (Anmerk. 5 zu p. 58) bei G<>l<';;ren-

hcit der Bcsprechiinjj dor dlv MuT^pt; iifimendcn siciliMchcn Schleuder-

bleid (viKi) ^OT^puiv wid vCkh MH^^pu^v Cor]). in»cr. Qraec. u. &746f und

8680 d)i). Dieselbe Inachiift ist in etwas veränderter Fumng wieder

anfgetaucht. R. Mowat entdedite sie in einerHaadaehiift der Bibliothft»

qnp Tirxtinnale ms. Dupuy 667 f. 124 nvnl tlirilto sio in dor Sitzung der

Society de« antiqnaircs de France vom lU. .Mllrz 1890 mit. Nach der

Revue ceMque XI 1890 p. 386 lautet dieselbe:

AAPH MH
TPACI KAI
AlOCKOPOl

Dadurch versiliwiixtct wonig^tens di«». siltsanic Zu.-.aniiinnsti'llini<r der

Mi)T^p£( Diit dem Kriegngott Ares, obgleicti die Inschrilt auch so noch

tu Bedenken Anlan giebt*).

In der Umschrift am genannten Orte wird der ernte Name Arda
gelesen. So lirisst, wor.nif Mowat hingewiesen hat, ciiu-r df-r appari-

torts auf der einem Sex. Julius Lucanus ii vir civitati* Segu«iavor(um)

geweihteti, htIL Feurs, dem ahen JVimm Stgatiavorvmf gefkindenen Bronae-

tafd, vgL Bolnlen, Inacriptiona de Lj'on p. 116. 119i llOgUeh, dass der^

selbe Name in detii Tüpfcrstempel Corj). in.scr. Lat. XII n. 5<l8r>, 72 (Fund-

orto Vieune, Narbonne, Nimes u. a.) OF' AFU)A wiederkehrt, obgleicli die

grfimere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, darin eine abgekürzte Form
dea unter n. bStß, 73 mltgetheilten ARDAC (OF-I AKDAC) an erblicken.

WichtigiT i»t das bekanntwerden des Fundort« Agd«f einer kleinen

MulVii'itadt in Gnlli;! Narbomicnsis, in der NüIh« von Bezi»»r!«, d»'m kelti-

»clu*n liatttrrae, gelegen, im Corpus inscr. Ijatin. ist nur eine Inschrift

verseiebnett die aus dem alten Agtähe herrfihrt, um lo zahlreicher sind die

Funde in dem benachbarten Beziers, unter denen auch eine griechische

Inschrift mit den Namen /.weier Rlietoren erscheint (mitgetln ilt vcm Otto

Ilirschfeld Corp. inücr. Lat. XII p. ÖU). Der Umstand, dass auch in

1) G. Kaibol, Inscriptioncs Graecae Siciliac et Italiae n. 2407, Tbc
2) Sie Ist jetzt mit den anderen griechischen Inschriften Galiiens

veröiTentlicht von A Iber t Lebiguc in dem Kaibel'schen Inschrlflenband
Mo.2514. Anaser Oupny hat sie Feiresc conirt <-'i(l I>arisin.8968 f. 119';

beide geben an, die Inachrtlt habe 'in lapiao ui^ro' gtidtanden. Von
Peirest- seil si.' Spon cod. Paris. lOHlO p. 47 haben. Der Spou'sche
Druck ist bei Lcb&guo nidit vermerkt.
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BM«» die IbtreB Insehrilllieh nicht enelieliieii («. a. dnd dort di« Steine

der zn den Matros in Bezioliung g^psotzton Digenes und Mmmandutae
oder Mf)nntimluti ^jcfunden worden CIL. XII n. 42H; und 4223), beweist

nichts weiter; daüä der MUUtirkult in jener Gegend heimiHch war, stellt

svr Genflge ftot

Bleibt noch die ZuKammenstfllun^ dcrM^r^pc^ mit den Dioskuren (oder

den Cdsfores, wie .sii> ni('hrf;i<li auf rötnischfii Steinen und in der sonstififen

UeberlietVrung genannt werden), welciie wir Iiier zum ersten Male vor-

finden: also die keltischen Mutter und die griecUiehen 'reisigen' Jüng-

linge, die heiligen Nothelfer, deren Kult steh von Orowgrieehralaiid

(Locri) aus den We<^ nach Lntium bahnte (vpl Müur. Albert, T/e eulte

de Castor et Poliux en Italic, 18K3), von deren Verehrung im sonstigen

rVmiedHnn Bdche aher nni wenig Spuren TOihandon ^d. Yerfa&ltnisa-

nJteiir >n nüdreichaten erscheinen sie inaehrifilich im sBdIichen Flmnk-

reieh; nicht über die Alpen dranjr hin- ihr Kult ein, sondern von Massilta

und den andern SeeHtttdten g^in^ er aus, wo griechische Bildung und

griechtocher Kultus sclion frühzeitig festen Fuss gefasst hatten. Wir
finden die Dioeknren verehrt an lauter Orten, wo der Hlltterknlt heimisch

\\:xr: in Vicnnc, wo ihnen .s/V/na cum eqttix votiert werden (CIL. XIT n.

1!K>1), bei NeniauHUS (n. 20[>;i Casfnris sie!), bei Anneey (n. 2.'>26 Ctistori

et PoUuci, mit Apollo ztisanunen '{), in Be^iucairc (n. 2821 Castoribus Äu-

gusHg 9X vÜH, ebendort ein YotiTStein der Prosemnae n. 9823). Polhiz

scheint sogar einen topischen Beinamen erhalten xU haben; wenigstens

finden wir die Widmung Vintio Atigiisto l\>lhiri snrriim n. 2')G1 n<'bon

deo l^intio PoUuci n. 25<)2, die au dcu Mars Vintiun, den Göll von Vence

(VinHum), erinnert (CIL. XIT n. 8 und T unter n. 7871, vgl. die An-

ftthrnng ans dem Buche von Revon bei Hirschfeld su CIL. XII

n. 2562). Die rheiiiläiidische Inschrift mit Caslori bei Brambach Cnrp.

inscr. Rhenanarum n. döl ist verschollen (vgl. auch Jordan bei Preller

RBaifseheMythoLSiiAut.II.p.805 Anmerk.1). Es wfire ibo an rieh andi

gegen eine Zusammenstellung der fremdländlsehen und einheimischen

Gottheiten nichts einzuwenden, wenn dergleichen Fülle im eigentlichen

Kultusgebiet auch selten sind. Denn die stadtrümischeu Votivsteine der

equites siugulares (Matronenkultus n. 1 IT.), die ja mehr aXa, ein Dutzend

Gottiielten in «dnem Athem susammen nennen, dürfen nicht in's TrefPen

geführt werden. Es bleiben somit nur ilie B(deiilirn gegen die Ueber-

lieferung l)estelicn, das zweifelhafte AAPH oder APAH, dessen Deutung

mir noch nicht einleuchten will, und die Form AlOCKOPOl, denn die

Lesarten von Spon APHI und AlOZKOPOlZ beruhen wohl auf Coi^eetnr.

S. Gallischer MUnzfund bei Asberg am Niederrhein.
Li äer Nihe des durch die dunkele Nachricht bei Tacitna bekannten

IL Ihm.
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AMÜml^glvm Am Wedwriratn müden Ende vorigen Jahres, nnscboinlich

In dnean gRUiaehen Tbong«fiMe verelntirt» ^ Einhalbbnndert gleich-

. artiger gallisclier Münzen, sogenannter Regenbogenschüsselchen gefunden»

welche nicht nur wegen einer Kigenthünilichk«>if ihr»"! T'ragezciehen, son-

dern auch hlusicbtlich des Volksgcschichtlichen ilirer Fundstelle von gros-

«er wiMenachftflliclier Bedeutung rind und einen eingeJienden Hinwehi auf
Ihren wisHenschnftlichen Werth niLtslich erscheinen lassen.

Wir Yordankpii die wisBenschaftliche Sicherung dieses hocliiütrres-

santen GegensUindc» unserem für die antiquarischen lutcrefficn seiner iiei-

nwdi unsiugdRetst thatlg«n VeretnBinitgrliede Herrn RStremme In Cre-

feld. Unter seiner ortskundigen Füliriiiiir war es mir möglich am 24> April

dlCRes Jahres die Fnndsti'llo und Fumlumsülnde nfther r.n imtorsnchen.

Die Fundstelle liegt ungclUbr eine halbe Stunde südwestlich von

Asberg, in nXchster Nilhe der Ortaehaft Trompet, ungefthr WO Schritte

AstUch der in der Oeneralatabskarte angegebenen Asberger «Römer-

Strasse". Die Oertlirhkeit wird Lohheide fr«'nannt nnd stoht im Zusam-

menhang mit der in der Generalstabskarte verzeichneten Stelle „Aufm
Berg' ; sie bildet einer der höchsten Punkte dieser Gemarkung. Südlich

vird dieeeOeirlllehkeik begrenst durch den linken Uferabhang eine« alten

Rheinbettes, da» sich von Friemersheim nach Rheinberg hin erstreckt, an

M clthrn htMiIni Orton ("^ mit dem heutigen Rheinlaufc znsammentrifTt.

Durcli da« ehenmlige Hlieiubett flickst jetzt ein stcUenweis von Sumpf-

boden begleiteter Bach, der vemehledcne Kamen fBhst Als «Graben*

umschliesst derselbe den Borg'schen Hof und er<?i< ss( sirh bei Friemers-

heim in den Rhein. Vnn li'nift dfr Bnch Tinpctalir 2') Schritte entlang

der Fundstelle unserer Münzen und zwar unter dem Namen „Kennert*

durch eine ttber BO Schritte breite Thalmulde, welche in Jahre 1688 vom
Hochwasser des Rheines eingenommen wurde. Weiter abwirta dehnt Sich,

da wo auf der Generalstabskarte „Kondcl" steht, der Bach aus unter dem
Namen „Schorfheimer Meer". Dann folgt das «Vimlsehe Meer", weiter

ftthrt er su den Btadtgraben von Mttrs und erbreitert sieh oberhalb die-

ses tu dem „Repelner Meer". Als „Kanal" leitet er nach Norden an
,Rhefnknni[f" vorbei, iJlsst ^Strommörs" links liegen und stellt eiidlich,

mn Kheiuberg heruut leitend, die Verbindung mit dem ^alten Bbcin" her,

der Ton Ossenberg in den heutigen Rhdn einllufL

Asberg und sein südlicher gelegenes klassisches BnrgfMd liegen

nordTtstlich dos roditon Ufers jenes alton Rheinbettes und die von Asberg

nach Süden leitende liomerstrassc dui'chschneidot dasselbe. Zu der Zeit,

als der Rhein den Lauf des Kcndelbacbes einnahm und eeüie linke Seite

den Fuss unserer Mflni-Fundatdle entlang strSmte, muaste die Asbecger

Gemarkung auf der rechten Rheinseitc oder aber a\if einer Rheininsel

gelegen haben. In dor Ri^tiierzeit beffinden sich ;reiinnnte römi^rlic Cul-

turstätten allerdings auf dem linken Itheinuler und zwar so, Uass da»
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kitztere von der nordüstlidi von Asberg fülirojideu Ufcrstrnssc bcg-reiizt

wurde. Unsere MünzenfuudHtelle, ko kann nmn sagen, iHt ein Tlieil der

niedrigsten, also jüngsteii vorrömischen Ulieinnfi'rterassen und bildete in

vorröniisclier Zeit eine zur Ansiedelung einladende^ oiuen weiten Uniblick

gestattende hohe Stelle am linken Ulieiniifer.

lieber die Fundunistündo selbst erfuhr ich in Begleitung des Herrn

Strennne das Nachfolgende: Wir waren, so erzHhIten uns die Finder,

mit Umgraben unsi'res Ackers beschilftigt, als wir plötzlich einen von

Grünspan durchzogenen und von anhaftenden Gcnissscherben begleite-

ten Klumpen Krde auswarfen. Dieser und seine nUhere Umgebung schloss

etwa 48 Münzen in sich. Wir hoben zu gleicher Zeit eine Bronzeblech-

scheibti auf. In den» Glauben, es mit „al' koffere Knöp" zu thun zti

haben, verschenkten wir die Oeld.stückc an die ersten besten Interessenten;

die meisten und zwar dreizehn der Münzen sowie die Mctaliplatte gaben

wir Herrn R t r e m m e.

Die mir von Hern Stremme vorgelegte Metallscheibe ist keine

einheimische, sondern eine importirte der Discusscheibe ähnliche Arbeit

der südlichen Culturstaaten; das besagt die äusserst saubere Uerstellungs-

woisc und ihre durchaus klassische Modellation. Wir können es mit dem
Deckel eines Topfes oder Metallkessels zu thun haben. Ob die Scheibe mit

den Münzen in Zusammenhang gebracht, etwa als Deckel des Topfes be-

trachtet werden darf, von dem die Scherben mit den Münzen zusammen

gefunden wurden, wie die Finder glauben, vermochte ich nicht zu er-

gründen. Sicher rühren «lie in Begleitung der Münzen angetroffenen

Gefks.sscherben, nach Allem, was ich in Krfahrung zu bringen vermoclite,

von einem Topf her, welcher die Münzen barg. Die mir vom Finder

vorgelegten, jetzt im Besitze des Herrn Stremme befindlichen Topf-

scherben gehören zu jener schmutzig scliwarzgrauen, stellenweise braun-

schwarzen, hier tind da in das Höthlichgelbe übergehenden dickwandigen

irdenen Waare wie solche am ganzen Rheine, so auch östlich des Rhei-

ne« bis über die FJbe und die nördlichen Küstenstriche der Ostsee hin-

aus, besonders in Begleitung jener mit Tupfen- und mit Leistenschmuck

ausgestatteten Gefilsse vorkommt; sie lUsst sich in bezeichnenden Ueber-

gängen zurück verfolgen bis zu den liekannten geschweiften, schnur-

verzierten Bechern, welche, wie in Deutschland, in England, in DHnemark

so auch anderwilrts vorkommen und nach dem Beweismateriale, welches

ich diesbezüglich lieranzuzichen vermocht!', von mir als Hinterlassen-

schaften der eigentlichen Kellen betrachtet werden. (Vgl. meinen Vortrag

auf dem Anthropologen-Congresse in Bonn, Corrcspondenzblatt der Deut-

schen Anthrop. Gesellschaft Jahrg. VIII, Nr. 10, S. 148-162). Es sind

diese Gefilsse verschieden von denjenigen, allenlings auch jüngeren Ge-

fUssen der niederrheinischen Hügel- und Flachgriibcr, welche sich durch
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die diese hegleitenden Münzen und Schriftzeichen aiif die Germanen des

Nicdcrrbeius zurückrübren lassen.

Die Mfinxen «db«t> wenigstens die 18^ «etehe Herr Stremme be-

sitzt, habe ich mit einander verglichen j sie alle sind aus Bronze, gleich-

artig napflförtniir, mit ein und denselben Zeich«^n vereehen tmd von glei-

chem Gewiciite. Diese guttae iridis stimmen bis auf eine, vielleicht für

die HfiitBenfeselifehte hoch wiehtl^ Abweiehunj; mit dem Ton Fruns
Streber (RegenbogenschüiMielchen, Müiulicn IRGO Taf. 7, Fig. 84'i und

von Schaaf fhansi'Ti (Jahrbücher dis Vereins v. Altertliumsfr. i. Uhfinl.

Ueft LXXXVIl) abgebildeten Rej^enbogenschüsselchen übereiu. Auf der

oottcavett Seite sehen wir die su einer Triangel vereinigten seelis Ringe

nmgeben von einer dureli zwei weitere Ringe unterbrochenen Wellen-

linie, nie obprrn drri pyrnTniMcnrnnnjpr 7nsnmTnen;rest(^IItoii l?inf,''0 tim-

Bchlieasen kleinere Ringe; die kleineren, unterhalb der Pyramide zu

einer Reihe vereinigten fftnf weiteren Ringe seigen in der Mitte eine

Kugel. Wir sehen aber bei unserer MAnse den fMen Ranm» der swi»

sehen der rechten Seite der beiden oberen Ringe und der Wellenlinie

bei dem von Streber nnd f^cbaafffi nuscn bcspr-iclimon Münzen leer

ist, ausgefüllt durch einen achten Hing. Derselbe hat die Grösse der

unteren Ringe, aber nicht in der MHte eine Kngel, sondern einen von

der rechten zur linken Seite geri( lit( t<'n Stab aufzuweisen. Die convexe

Seite zeigt da« Triqnetnim; nHciii der die drei Beine vereinigende Mit-

telraum ist nicht, wie bei den von den geuannten Gelehrten abgebildeten

Mfinsen, in der UiMe von einwn Kngelkreise besetst, sondern das Tri-

qnetram ist hier völlig glatt, ohne jedwede Verzierung. Die^ jene drei

Arme des Triquetrmn he^renzcmlr'ii Ku^fln, s>m! hingegen vorbanden,

ebenso wird das Trit^iictrum durch den von zwei Kugcllireisen begreua-

ten, weit geoShetcn, ans einer Art von BIftitem oder Pfeilspitsen xn-

sammengesetsten Bogen nmgeben. Das Gewicht betrftgt nach der in der

Apotheke des TT<'nii Si lnnit'/; Neuss vernnlnF'ifpn genauen Bestitnnnin^

6,92. Ist die geschilderte Abweichung von den bisher bekannt ^rwor-

denen Tjcpen vielleicht ein Stammeszeiclien, eine spJltcr in Weglall ge-

koniinene Eigenfhflmlichlceit, oder eine Kenerung?
Besondere Wichtigkeit gewinnt unner Münzenschatz durch die

Lage der Fundtifellp. R<'findet sich die let/.ttno dnt li in einem Theile des

Bclgischeu Galliens, weicher bei Caesar (2ri u. 58 vgl. mit Caes. B. G.

II 4) Germania heisst und snerst von den nordlich an die Ifenaplcr gren-

zenden Eburonen, also von ( iiit in Stamme jener Germani besetzt war,

von denen Tacitus (Germ. 2; Caes. B. G. 2, 4l crznlit!, sie ^tlen die

ersten ihrer Stammesgcaossuu, welche den lUicin iiberKchritten und die

auf dem linken Rheinnfer ansitssigcn Kelten von hier verdrRngten.

J. Caesar vernichtete bekanntlich die Khiirfnien, und Agripim führte

die Ubier an IHicinufer (Tac. Genn. 28). Wir finden hier anch Sitae

JiOirb. d. Ver. v. AltertbsAr. im aii«inl. LXXXX. 13
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der Gugerncr (Plin. Nat. IV, 17), welcJie man als dorthin vorpflanzte Sl-

gnuiber bt'trachtet (Tnc. Hist. IV, 20; Suct. Octav. Aug. 21; Zeus, die

DcutNchon u. R. w. S. 85 f.). Sicher i»t jedeuralis, dasa di« Fundutelle

zuerst von Kelten und dann, bis in die römische Kai.serzeit hinein von

Heilten Germanen bewohnt wurde. Wenn nun Taeitus (Germ. 5 u. 20)

darauf hinweiht, dass die Germanen keine eigene Münze hatt«n, Hich

Mohl de» lang bekannten gediegenen römischen Gcldc« bedienten, so ist

doch zu beachten, dnss die belgischen Germanen, wie eben unsere Kbu-

ronen, politisch Gallier waren (Cae.s. B. G. V, 27). Ks bleibt ferner zu

berücksichtigen, dass diejenigen ronmnisirten Oi*t»-, Wasser- und Flur-

namen des Niederrheines, welche zweifellos keltischer Herkunft sind, offen-

bar keltische Ansiedler voraussetzen. Vielleicht sogar ist unser Fund eine

Hinterlassenschaft der Kelten aius jener Zeit, als diese noch die linke

Seit« des Niederrheins beherrschten und ihre Gauo von den Germanen

nocli uiclit besetzt waren.

Nehmen wir diese» an und zugleich, das« diese Regenbogenschüs-

selchen, wie Mommsen (Geschichte des röm. Münzwe.sens, Berlin 18»>0,

S. <>HH) für wahrscheinlich hillt, abgeleitet sind aus dem belgisch - briti-

schen Philippus, dann könnt« nur in oder nach der Regicrungszcit die-

ses Ucrrschers die germanische Besitznahme des Keltenlandes erfolgt

sein. Da.s würde den diesbezüglichen Müllenhof'schen Forschungen,

die auf ganz anderem Wege zu demselben Ergebnisse kamen, als treff-

liche BejiUitigung dienen.

Constantin Koonen.

3. Römische Funde an der Cobl enzer Strasse sowie am Vieh-

markt zu Bonn. Zu Anfang April wurden bcin» Auswerfen des Grun-

des zu dem neuen katholischen Konvict im Garten der Villa Schaaflliausen,

von der Cobicnzer Strasse 10.} Meter entfernt, in 2ni Tiefe Fundament«

römischer Gebäude und folgende Gegctutliude gefunden: das vordere

StUck der Bekrönung eines Grabsteines aus Jurakalk, 42 cm breit, 25 in

der Mitte hoch; in der dreieckigen Stirnfläche ist ein Medusenhaupt aus-

gehauen, das von einem starken Profil umgeben ist und einem gallo-rö-

mischen Ornament von aufrecht stehenden Spiralen, ein Salbenstreichcr

oder SchrcibgrifTel, aus Bronze, 18 cm lang, ein Lämpchen von Thon, ein

einhenkeliger Krug von weissem Thon, 16 cm hoch, ein oben wenig aua-

ladender Trinkbecher au« sehr dünnem weissen Thon, 10 cm hoch, zwei sehr

wohl erhaltene Zicgelplatt«Mi 4G bezw. 73 cm lang, oben 43, witcn 39 cm breit,

die, ineinandergeschoben, zum Was^erabtiuss dienten, mit dem Stempel der

Legio I Minervia. Die auch an anderen Ziegclbnichstücken befindlichen

Stempel waren nach Mittheilung des H. Prof. Klein die folgenden: 1 mal

LEGTMPF in vertiefter Schrill, 2 mal LEGTM ebenso, 2 mal LTWF
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in erhabener Schrift, 1 mal in vertiefter Schrift^ darum im Kreis^

ebenfalls in vertiefter Srlirilt die zum Theil mang;elbaft nusg^rägte In-

schrift: AVGV/////////A'SRIS FELO, rd.cr (iir.c Inschrift vgl. llh. Jahr-

bucir Li&XlI S. 91. Diese Funde wurden dem rrovinzial-Museum über-

(fttben. Im Betilae des &rra van Vlenten jun. befinden sich noch fol-

gende 51 Ziegetatempel von deraelbon FnndateUe: 98 mal, meist auf Hehl-

zii L -
1

LEGTMPF iik vertiefter Schrift, auf2 vlereekigen dicken Platten

;

LIMPF in orhnheniT Schrift, 4 runde Stempel in vertiefter Schrift:

LEGTMPIi KiK IInhlzip<r<'l hnt in vcrüpftcr Solirifl : LEGI'^OPF,

ein anderer ; LEG cWl. Zwei Zie;;t i haiicn in rücküiuliger Schrift: MI03J»

ein Kundstempel in erhabcn<^r Scliriit : LEGTMPF, zwei KundHtempcl

:

LEGTM vertieft; 3 mai kommt rUcivlkutig', erhaben: tlMT03J, einmal

erhaben: L*l*AAt ein^ndermal: L^TAM vor, ftmer in erlwlMiner Schrifl:

LXXI. »veimal LEQXXI, nreimal: VEX(. iwelmal: LTMANTON, «tamal:

UV
LEQA, einmal:

L|)v(p|i
™^ *** Q»»«*««-

Im nördlichen Theile der Baustelle fand sich in 1'/, m Tiefe auf einer

Länge von 15 Schritt ein mehrere ZoU dicker Oementbodon, der aber

nicht untermanert irar und einem gronen Baume anzugehören schien,

dessen Breite aber nicht festjrestellt werden konntr. In der Mitte dt>rB;iu-

stelle, mit dem Estrich nicht zusamuicuhän^cnd, fand sich eine Mauer aua

TufTquadern in derselben Tiefe, von denen an einer Stelle noch 3 Schichten

regelrecht fibereinander standen. Daa Fundament dieser Hauer bestand

aus TufTbUicken, zwischen denen sich nxich Basaltblöcke befanden. Dieser

IManerrest glich in der Grös.sc der Quadern den Mauern des ilömischen

Castrums iu Bonn, die im Jahre laas sowbld im »üdlichcu Theil des

Castrums nahe bei der Husarenkaseme!, a!» im nordlichen neben dem
Garten des HHnnerasyls aufgedeckt waren.

Im Garten de« Herrn rrnfossor Zitehnann, Cobl. Str. 81, wnrdrn von

der Strosse 13 bis 17 m entfernt mehrere rumische Braudip-iiber beim

Ranalbau in 2 m Tiefe geülTnet; eine grosse und zwei kleinere Aachen-

umen, mehrere «inhenk«lig« KrUg«, auch Henkel grSsserer OefliSBe, eine

Schale aus weissem Tlion mit umgelegtem Rande, zwei Litmpchen am
der Oftizin von Strobilis utu! Fortis und Brticlistücko blancr GInsgcfäsae

nebst einem Grosserz aus der ersten Kaiserzeit wurden gefunden.

Im Garten des Herrn OUendorf am Viehmarkt wurden b«dm Aus-

sehaehten des Grundes für einen Neubau in Sra Tiefe unter dem Boden
des Platzes 4 Skelette und 1 Äscheuurne gefunden. Bei jedem Toilti«n

fanden eich einige hell«?plbo einhenkelige Thonkrüge von 11 Va» l^l und

21 cm Höhe, einer iiaiie 3 Henkel. Der Oberschenkelknochen eines Man-
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nes von roher Gesicht^bildung hatte die ungewöhnliche Länge von 45 cm.

Es fanden nicl» noch 2 wohlerhaltene kugelförmige Flii«chclien von blau-

grüneiu Gla^e, 6,5 cm hoch und 6,8 breit und eine Sigillatnschaie mit dem

nicht aiisgcdrückten Stempel VI • • • • 0. Die FundgegenHtÄnde wurden

dem Proviuzialmu^eum geschenkt. Schaaffhansen.

'

4. Römisches GrKberfcld bei Bonn. In Heft LXXXYI S. 120

dleoer Jahrbücher beschrieb Professor J. Klein den Grubstein eine«

römischen Reiters nemetischcr Herkunft Namens Niger. Der Stein wtirdo

südwestlich der Kölner Clinu.ssee zwischen der Provinzial - Irrenanstalt

und dem Josephshofe im November 1889 gefunden. Dicht dabei lag ein

stark verrosteter pugio, dessen unten etwas abgebrochene Klinge 24 cra

lang und am Hefte ca. 5 cm breit ist. Derselbe hat möglicher Weise zur

Ausrüstung dvn Niger gehört. Kine nähere Untersuchung der Fundst^'llo

ergab, dass sich hier der Kölner Strasse entlang ein römisches Gräber-

feld aus der zweiten Hüllte des ersten Jahrhunderts n. Chr. hinzieht, auf

dem schon früher Funde (jetzt im Besitze des Herrn Gutsbesitzer Schmitz,

JosephshoO gemacht wurden. Die hier vorkommenden Henkelkrüge (am-

phorae) gehören der Flavierzeit an, denn sie bilden der Form nach einen

Uebergang von den Henkelkrügen, welche Constantin Kocnen bei

der vom Bonner Provinzial • Museum veranstaltet«'n Ausgrabung in An-

dernach mit Münzen des Augustus und der folgenden Kaiser bis Clau-

dius, sowie mit Gera.ssen aus der Zeit des Nero als spätesten Beigaben

fand (cfr. Bonner Jahrbücher Heft LXXXVI Seite 222, Taf. V, 43), zu

denjenigen, welche nach Koenen's Fchtstellung erst von Trajan ab auf-

treten (cfr. a. a. 0. Seite 222 und 227; Taf. X, 51). Die übrigen GefiLsse,

resp. GeHtssschcrben, weisen ebenfalls die Formen und Technik der Fla-

vierzeit auf.

Auf diesem Gr.lberfelde kam vor einiger Zeit unter zahlreichen

Scherben, gewöhnlicheren GeOlssen, I^ampen mit Hildschmuek, Flilsclichen

etc. eine interessante Gesichtsume aus graxi - blauen) Thone mit hoher

Relicfdarst«'llung zu Tage. Das Gefäss ist 16,7 cm hoch und hat am
Rande einen Durchmes-ser von 13 cm. Bei der Gesichtsdarstellung sind

die Ohren und ein starker Vollbart angedeutet^ während unterhalb des

Mundes zu beiden Seiten je ein ziemlich langer phallus angebracht ist,

von denen der linke aufs linke Auge, der andere auf den rechten Mund-

winkel gerichtet ist. Ein Gefäss desselben Profils fand Kocnen in An-

dernach (cfr. a. a. 0. Seite 223, Taf. VT, 12).

Von dieser Fundstelle stammt ferner ein I.ämpchen von seltener

Form. Ein 3,5 cm liohes, oben ganz offenes HenkclgefHsschen von bläu-

lichem Thone, mit einem Durchmes.ser von 6,5 cm am Rande und einem

solchen von 5,3 cm am Boden, zeigt in der Mitte eine etwas konisch zu-

hiul'ende Röhre von gleieher Höhe mit dein GeOissrnnde und mit einem
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obfrcu Durchiucöjjer von 1,7 cm. Nach di-m Hvnkcl zu beliudet «ich an

diewr BBbro eine von dem Boden bi« suro Bande gehende etUptiselie

Oeffnuii;? von ca. 1,5 cm g^rösstor Breite. Dos Bflbrchen diente /.iir Auf-

nahme di'H Dochtos und die t llipü.schc OcfriniTi^r vermittelte «Ihh Heran-

treten einer den übri^u Raum anfüllenden, brennbaren, dickflüssigen

Ifuae an den Docht An «die dflnne Flttasigkelt als FlUIung dieser

Lampe m denken, wäre wiAl bei der naheliegenden Gefahr des Ver*

schüttrns g:o\va;rt, /uinal auch die grosse, elliptischr Orffnung au der

ßöbrc eher auf eine. diekQQM>ige Masse deutet. Der harte Talg würde

auch uozweckmflshig gewesen sein, da der au drei Viertel seines Ura-

fongos gescUossene Doebthalter den Sehroelzprocess dos grSsston Thellcs

dieser liiikin Masse viihiiulert h.ihen würde. — .Schon die Hellenen

kannten zu H9»icr "s Zeiten, wie kürzlich Professor Loeschke fest|^e-

Htellt Imt, offene Lampen — allerdings ohne Dochthalter — die nur eine

Art TalgfOUung gehabt haben konnten.

Osoar Bauten.

6. C8ln. BSmische Stadtmauer. Vor einiger Zeit ttberga]»

mir Herr Bnumeiüter Frana Stats eine römische Mttnse, welche beim

Abbruch der Romertnriner n»f dem Grundstück seines Vaters, Aporn-

«trasse 26, im Juli ISdO getuuden wurde. Die Münze, ein schlecht erhal-

tenes Ekleiners des Sidenimu^ bat an und für sich keinen Werth, gewinnt

aber ein erhöhtes Interesse dadurch, dass sie innerlialb des Mauerwerks

selbst sich %orfand. Mit Hülfe derselben können wir demnrich d.Ts Alter

der Mauer, wenigstens annAliemd, bestimmen. Saloninus rcgirtc von 253

bis 2b9 n. Clir. als Caesar, gleichzeitig mit seinem Vater, dem Augustuä

OaUienus.

Nun hat bereits früher der inzwischen verstorbene Dr. Kamp, wie

er in diesen Jahrbücliern Hcff 77 R. 22*2 bemerkt, auf der hiesigen porta

paphia unter den Buchstaben C C A A dajj Wort ,Galhcir gelegen. Die

Lesung ist angesweifelt worden, erhSlt aber durch unsem Hfinxftind

eine auffallende Bestätigung. Jedenfalls ist die Annahme gerechtfertigt,

dass der Bau der Stadtmauer der Colonia Claudia Augustii Agripidnensis

in der zweiten Hälfte des dritten Jalirhundertd stattgefunden bat. Biidier

gingen die Ansichten hierüber selur auseinander. Herta setzt in seiner

Besehreibung der Ueberreste der Kömennauer im Programm der hiesigen

Oberrealsc-hnlo von 1S83 den Hau ins Jalir C>9 n. Clu., wohei er sich auf

Tac. bist. IV, 64 beruft. Wie General v o n V e i t h in seinem Fu^it-rrogramm

:

»Das Bömische KVln* Bonn 1885 8. 14 naehgewiesen luU, ist dies jedoch

eine einfache Lagermauer gewesen and Jedenfalls nicht die in ihren Fun-

damenten theilwciso noch vorhandene

Düntzer setzt in »einem Katalog der römischen Alterthümcr des

Kölner Museums den Bau der porta paphia, des nördlichen Suidtthores,
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ins l. JalirliuiKlert. Der Bau dic««8 Thore», Howiu do» Clarenthurincs

mng einer Hpiltorn Zi'it nugchören, worauf nainrntlirh die Ornanioiite des

letztem hinweisen sollen; dass aber der Bau der Mauer selbst ans Endo

des dritten Jahrhunderts zu setzen ist, seheint mir zwj-ifellos. Die Münze

habe ich dem hiesi^yeu Museum übergeben , dessen neuer Direktor,

Hofralh Aldenhoven, ein begeisterter Verehrer und gründlicher Kenner

sowohl der Kunst überhaupt, wie besonders der de» klassischen Altcr-

thums, eifrig bemüht ist, das wenige, was heute noeh von römischen

Altertliümeru hier gefunden wird, für das Museum zu erwerben.

Stedtfeld.

r>. S e |i u 1 c r a II n s c h r i f t eines K i n d e s a u k K ö I n. Im

Frühjahr vorigen Jahres wurde in iler NHhe der Kirche von St. Gereon

zu Köln das aus zwei tmgleichcn Thcilcn bestehende Bmchstück einer

6 cm dicken Platte aus Kalkstein zu Tage gefordert, welches zudem nach

unten und an der linken Seite vom Besehauer abgebrochen ist. Die

jetzige Höhe derselben betragt 4!) cm, wHhrend die Breit«* oben 29 cm,

unten 40 cm ausmacht. In der Mitte der Platte befindet sich oberhalb

ein 16 cm hohes Medaillon mit dem Brustbiide eines kleinen Kindes, wel-

ches an der linken Seite nur unbedeutend gelitten hat. Zu beiden Seiten

und unterhalb des Medaillons stand ehcnuils die Orabschrift des Kleinen,

von welcher sich Folgendes noch erhalten hat.

M
I DIO

TI D VL
O Q V I V I X I T

5 M V 1 1 1 G O R G 0
S ET -TIGRIS PATR

F I r. I O B A R I S S F C
Die Buchstaben haben in ulleii Zeilen <lic gleiche Höhe von S'/g cm; sie

sind noch ziendich gut und regelmässig.

In der ersten Zeile hat zur Seite der Rundung des Medaillons das

zur Formel Dfis) M(anibus) gehörende D gestanden. — Das in dem er-

haltenen Theile der zweiten Zeile zuvörderst stehende I mag dem Gentil-

namen des Knaben angehört haben, von dessen Cognomen die am Schlu.sse

der Zeile vorhandenen Silben DIO den Anfang gebildet haben. Ist auch

eine sichere Krgfinzung des Namens wegen der vielen Möglichkeiten kaum
findbar, so IHsst »ich doch nach Massgabe der Lilnge der unteren ziemlich

vollständigen Zeilen soviel mit Beslinuntheit behaupten, dass derselbe

kurz gewesen ist und nur aus wenigen Silben bestanden hat. Denn in

derselben dritten Zeile haben auch noch vor dem Medaillon die beiden

Silben INF.\N gestanden des Wortes infanti, von dem die letzte Silbe

TI unmittelbar hinter dem Medaillon vorhanden ist. — In Z. 4. im An-
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fang crpii 1)1 iVu^ F%rgftiizuii^ CISSIMjO von selbst — Z. 5 ist die

Atifjabe der Lubcu^iahrc nti^;r<'fall«n, weli-hc ilt'r IvUüiu; crr*'icfif lial, —
lu (lur ücchütcu Z(!il«,-. <;uhürt diia erste Zuichuii 8 unzwcitellKilt zum Scdiiufü

des Namens das Vators des Rindes, welcher vielleicht GergofniuJ* su
ergänzen .sola wird. Andere ErgUnzuiij^oii, welche Hich darbieten, sind

duhei freilich nu fit aiwjjeschlosscn, wie Goryonicii'^, flor^opatf, Gorijos^he-

t%es, weimgicich das lotztero Wort wegcu »eiuer Liiuice am wenipitcii

in Betracht kommen dflrfte. Der Umstand, dass Gorgonius nnd ngrin

nur einen Namen l'ülireu, lilKst Bio als Peregrinen erscheinen. Sie waren

di« Eltern de« Knaben. Demi TATR ntn Knde der sseehsten Zeile ist

patr/esj und im Sinne von parentes zu deuten, in weicher Bedeutung

der Fhiralis von pattr mehrfach auf Jbsehriflen wlederktfurL VgL C. I.

Rhen. 106ft. a I. Lat V, 1668. IX, 1866. Bensen esoa — Z. ? fehlt hinter

KARiSS, an dessen K die beiden Querstriehe «ehr kurz sind, der Punkt

auffallender Weise, während sonst die Interpunkiifjn iihcrnll mit Sorgfalt

gehandhabt ist. Die Schreibung karias(imo) stait ctiristnimu) findet sieb

auch sonst auf rheinischen Inschriften. Vgl. C. L Rhen. 878.

Demnach wird die Inschrift mit beispielweise gemachter ErgHttaUAg

der Eigennamen etwa folgendennassieu ^r>'l!iut(t IiuIkii:

lD(iK)] M(anibuH). [!'. ÄtlJi(o) Dio[nij infanjti dul[cissiii^o, qui

vixU am» m(e$u9») ceto» Oorgo[niu/8 U Tigri» patrfu) fith ito*

riufime) fCaeimAim) mravenuU.

Boun. Josef Klein.

7. Votivlnsehrift aus Köln. An der Zttlpidior Strasse an

Köln wurde unlHogst bei deu Erdarbeiten für einen Neubau ein Icleiner,

untru br«sch;if1if;ter Wtnficall.ir uiiv Kalkstein ausgegraben, welcher *?H cm
hoch, ItiVi cm breit und 10 ein dick ist. Oberhalb war derselbe ehemals

zu beiden Seiten, wie es scheint, mitSchneckenroUen geschmückt in der

Mitte befindet sich eine jetst unkenntlich gewordene Frucht; darunter

vorne und auf den beiden Seiten ein hervors|irinf,'i>iid('S, stellenweise

zerstörtes Sims, An der rechten Seite vo?n Beschauer sowie unten in der

letzten Zeile ist der Stein starii abgej^chUSeu, so dass die Schlussbuclu>ta-

ben der drei ersten Zeilen xlemfich und die der letaten Zeile stark ver-

wischt sind. Die Insehrlfit, deren Buchstaben eine Hübe von 9*/« cm
haben, Uutet:

A D V E 14 N O
LVALERIV8
A T T I C V S
/;;/;/,' M t,"ji;,'s

In Zeile l steht deutlich AU VEHNU. Es kann wohl kciuem Zweifel

unterliegen, dass Mvemo für Arvemo gesetet und dass unter der hier

genmmten QoMhelt der sonst auf Inachriflen und Denkmilero Oalliens
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und des rheinischen Gormaniens melu-fach Torkomniendo Menmtiu» Ar-

rermis oder Arrernorum zu vorstehen ist, mtig nnii liior ein Versehen

tk'Ä Steinmetzen oder eiu sprachlicher, auf der Vertauäehung der Conso-

ncnten D und R berahender Vorgang sn Ornnde Itegim. GcfwBhnlidi

Bteht Jtwar der Beiname nicht ohne HinxilfD<riiii<r tUvs Namens Mercurkttt

allein das Fehlen de.v.sell>en lint sein Anahi^ron in den Re/.eiehnunfren

anderer Gotthetteu. So koaiuit beim Murs ausser den vollstäudi^eu Be-

ieicbniiiig«& Man Camnlns und Man Leherentu «neh die einfoebe

Setxanff des Beinamens Camolns (C I. Rhen. 164 vgl. mit C. 1. L. VI, 46)

und I.eherenus (O r el I i - H e n xen n. 5^01. 58%) vor, und ebenso findet

sich beim Mcrcur selbst neben Mercurius Visucius (C. I. Kh. 1581. 1696)

aveb etnfach Vlsaeiiia (C. 1. Rh. 1704).

Der Anfang der vierten Zeile ist jetst völlig abgescheuert Das
er>tc einigeniinssen erkennbare Zeichen it.t M, detssen VorderHchcnkel

fehlt. Daraul" tolfft eine senkrechte IlnsUi, der Rest eines P; dann aber-

mals zwei Verttkalstriche, von denen der zweite, wie das am Schluss der

Zeile noch sebwacb dnrcbschinimemde 8 klar beweist, ebenfkits einem P
angehört. Haniach bietet die Krjjflnzung der ganzen Zeile keine Schwie-

rigkeit mehr dar; sie hat |ilMP(erio'i IPS ins) gelautet. Denn nach Mass-

gäbe des liaumes scheint kein ex vor [i]ni{)(erio) gesetzt gewesen zu sein.

Ob noch eine weitere Zeile auf dem Steine gestanden hat ntft der

bekannten Widmungsforuiel V(otunO S(olviQ Li(nbons) M(erito), ist sehr

fraglich; wenigstens lassen sich keine Spuren von Buchstaben mehr auf

dem Steine entdecken.

Bonn. Josef Klein.

8. Die römischen DcnkmHler Köln's bildeten den Gegenstand

eines Vortrages des Hrn. Dr. Klinkenberg, in der Congregntion junger

Kaufleute zu Köln. Der ergiebigste Fundort für römische Denkmäler ist

der nordtfBtliehste Theil des alten Köln, die Strecke vom Appellhof Ms snm
Chor des Domes. Schon fHlher entdeckte man auf der Burgmauer die

Ueberreste des Aniphithe.iters, erst in diesem .Jahrhundert sollen die

letzton Spuren in den Gärten mehrerer Häuser verschwunden »i-in. In

einem römischen Manerthnrm dem Appellhof gegenüber fiund man ^en
Weihestoin der Diana, auf welchem A. Titins Severus, Hauptmann der

6. Legion, erklärte, dass er das (Jelass der « ilden Thiere mit einer Mauer
habe umgeben lassen. Kine Menge Statuen und zahlrciclio Altäre hat

diese Gegend dem Mnseum geliefert Sie bildeten den Schmuck des flrelen

Platzes, der sich zwischen der Nordmauor und den Wohnhiusem ans*

dehnte. An <ler Trankgasse stand dnTempel des Merkur, erbaut in den

Jahren 79 bis 81 v. Chr., das ftltestc Denkmal, welches au« dem römischen

K0in kerrUbrt Unter der Terrasse auf der Ost- und Nordsoite des Domes
bat man die Ueberreste eines grossen römischen Privathauses geftmden,
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in welchem fünf l'Snmp, u. ri. das Bad luid die Küclic blosgeleirt w urdi n. In

der Nähe fand man einen ehern<;n Griffel au« xpiUrömisvhcr Zeil mit der

Aufüchrill: Uego »cribo sine ninnum, d. h.: Ich ücUreibe ohne IlauU. Kino

xw«it<» wichtig« Ftand^teUe ist die Gegend der P«t«nkiTehe und d«« Bfir^

frerho.spItalB. Bei dem Bau der SehulhiiuJier von St. Peter hat mau \ iele

RoKt« eine» Palastes mit m!(rhfi«ren Mntifrn und Krkthürnifn liindcn.

Aufi dieser Gegend üUmmt eine der Ilauptzierden tinserc« Museum», der

1844 im Garten desHoepitAlft geladene grosse Mosaikboden. Im October

V. J. fand man bei der Fiindamcntirung der Freitreppe am Siidportal des

Dornet» einen sehr Kchönen Weihestcin mit /ii rlii tu'r Iii>t hrift. Neben

rümiücheu wurdou in Köln auch keUi.-ielie, klcina»iuti»ielic und tij^.vp-

tisclie Oottiieiton vorehrt» wie tL a. der Fvnd der Statue der Isis in St
Ursitia beweist Rogetmässlge Grabfelder hat man im Norden der Ritner-

stadt bei St. Gereon niifi St. Ursula Iiis znni Fi;rf'''^tf*'n, i'n Süden am
PantAlcouü-Bahnhof und um St. Severin herum gefunden. In den Gräbern

fand man Ascbcn-Umen, Schmucksuchen aus Metall und Elfenbein u. «.

Weil Köln Tomebmlicb Militär-Station war, sind aneh die meisten der

GrabdenkmMler solche von Militiirpersonen, die hier aus allen Theilrn des

weiten Keiches zu-sammeukamen. Man findet DnikmMler entriischrr, tlira-

kischcr, ägyptischer und kleinasiatisehcr Soldaten, daneben xaldreicbc

Denkmäler verstorbener Kanflente. Bei der Anlage der Neustadt fknd

man am Hahnenlhor die Hestc von drei römischen Töpferfabrikeu mit

»ahlrcichcn EnscuL'ul-'-i'n dcisrlbcn, dii' walirsidifinlich inV ?. Jalirlntndcrt

n. Chr. gehören. \ un den christlichen Grab-Inschriften aus römischer

Zeit wurden besonders die sogen. OicmatiBnische Insdhrift in der 8t Ur-

eulakircho und die Im Museom «iid in der Vorhalle von St Gereon be-

findlieben Grabplatten erwähnt

Köln. Volküzeitung, 2ti. MUrx II.

9. Köln. Httnse Lothar's I. Raymond Serrure verMTent-

licht in dem Pnrisor: .Anniinire de la Soei^tc de Nuiriisin.tti(|Ue WM"
ein« Miltkeilung Uber einen in Holland in der Gegend von Groningen

gemachten Fond von CaroUngermUuzcu. Unter den beziehriebuncn Stücken

ist die No. 19 von Interesse fttr die rheinische Numismatik; «e wird

beschrieben wie folgt: +COLn\Ni: riVlTAS f Tcmidc tötrastyle. Gr6-

notis extY'rieur. Rrv. +LOTHAKIYS Ki:X I.Ml'K, rntre deux grenetis.

Au centrc, croix pattec cantonueo de quatrc globulea'). Dieses einzige

Exemplar des Fundes ist in die Sammlung des Herrn H. Heyer ttber-

g-eg-angen, und isl von N orzüglieher Erhaltung, wie ans der beigegebenen
Abbildung ersichtlich ist, während etaie früher im Bulletin deNuminaatiqtte

1) Nach der Abbildung beiludet »ich zwischen rex und imj/e auch
vUl »
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ilHHC >A< H. 97 U'M*hri*'l>44M- äliulk'bv Münse, velcln- in I»onibtu7;. Stir-

IaihI, jrtsruud»'U »-urd»'. durt-li im S&lzjreb&tt dfh Br»d«iu- «lu tOArk v«r-

«rittfrv*» M'4aU »'i;n«. Wir erblirkeo iii ditsker MüiiKt- das rrbiid dcn*-

j«Mii}f»'ii K'ilu'T Müh«' Li<»iliarV 1. '40—IC», xtm trfJctif.r Ka|<j»f in Mineai

Kai«erujüiir.tni I. K. 14 und Tnf. X II N^. 303 ein^ corrumpim- Nacfaprü^ninp

brinjiTt. I>H»it> div Scbn-ibwiM- Ck>lmius Kicb aiuMVii) ueudf<mM*bpii Eühi

iu ^f^-wibtiex ikxiebuuf^ uäbtot. wird »on Sfrriir«r bt^iudfxt» bcrrorpe-

bob<^ F. vaii VJfuien.

JO. KomiBi-bfb Grib*Tf»-id bei Duhteldorf. Dort, wo in Ld«>-

r^-iiMd Jm-i I>iu»«.^ldorf di«' vou VroL J. Scbiieider festfesteltoe alw Ht«er-

Klrn»^-; wt'Whf vou Jüürb kr>:iuiii-ud ü'^-r HamtD bei DäfiM*idnrf dvrcii

<>lx-rbi>k. LienMjffld uarb G'-rreslM-iin peht cfr. Jabrbnt-ii d<* Dofloeidorfer

üeMrili<•bt^-Vfrdu» Bd. IV, S. 9. S. 7 , mit der ElrLratberstraMtie hinUY

dein •'bt-uuüijreu BilLerbuM-li web kreuzt, worden vor kurzer Zeit etwa

200 ui. vou der er«il»Ten und ca. 100 ux. von der letzteren Straaw atif dem
««•biete de« verix;bwuudeueu Bi]kerbuM:be«> römi»cfae Gritlter bei Gele«r«j-

beit \'oa Aui>M:baebtttn;reu entdeckt. Liu G«ilb« von terra 8i;riUata mit

It4'lief-Venti«'run;r<'n, da* leider die Glasur eingt^bü<«^t bat, i?4 durcb Ver-

mitteiuu^ den lierru Pbilipp Braun au» Dü>M:ldorf in den Be^ötz des

Jfibl'^riM'bea MuM'uuts zu Dü>w><-ldorf übergegangen. Der Inhalt de»s<*!ben

>>4'btand aiu verbraimteu Knocbeurebten, den Ueberrei>teii eines- Kammes
auM Knocbeu und eine» im Seb^iterbaufen zusammengeschmolzenen Fin-

gerfiute». Da« Geflb« gehört der 2. Hälfte des 2. JahrhundertA n. Chr.

an. — K« geUng mir, noch ein rweite* Geffts» von seltener Grösse zu

retten, während mehrere andere GefUsi^ — nach der Beschreibung der

Kiiid<-r «UH t4'rr« Hgiltata — Kindern zum Spielzeug dienten und dem
rnl«Tgange geweiht waren. DajjGefJüis zeigt ungefAhr die Form uns<*rer

Sup|«-iikuMi|>en, bat eine Höhe von 24,Xfm., einen Durchme^ser am Rande

von ^Mrm., einen «tolchen am Boden von 11cm. und ist aus gelblichem

Thon«' gefertigt. D'-r Inhalt wies verbrannte Knochenreste und Bronce-

»aehen — „«vgotorveii Ku|*|>er", wie «br Finder es bezeichnete — auf;

letzlijre Hirid leider verloren gegangen. Früher hcIiou wurden im Bilker-

buücti, wie Herr Ueiitner Guntrum in DÜMieldorr mir mittheilte^ gcr-

uiHiiiHche (^irabfunde gernneht.

l>a«H «Ii«! Anniebt, uiiU*rhalb Deutz l'Jinde hieb auf der rechten Khein-

Heit« kein röiniHcbeH Grab, eine irrige iht, hat Constantin Koencn
in dlewrn Jahrbttch«*ni (Heft M5, S. 152) bereit» nachgewiesen, l'n-sere

Fund«! ktinntni dieM nur bcMtiltigen. Ferner dürfte es wohl wahrschein-

lich Hein, daMH die Krkrntlier StritHhe, zunml an ihr auch ein germanisches

Grtlberfeld liegt, eine alte KlruHHe int.

Oscar Rautert.
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11. Godesberg. Bei dar im Sömmor und Herbst vorigea Jahres

vorg^tnommenen R(rini;;uiij>; dva GodoUi-r^^or Baclios wurden iii einer

Vcrtit'fnnp: mitcriiallj der Chriussccbrücko eine Kt'ilu' von Mihizfii fs^v.-

runden, weiche der Bach hier zuaHmmen geiMihwcinuit hatte. Dieselhcn

bellndon ddi jetsk In Hftnden dee H. Bürgetmcfrter Dengler. Ausser dni<

gen modernen Hilnzcii und 8ol(-hca des 16. bb \h. Jahrhunderte von Köln,

Jülich und Hi-rg befanden sieh danmter y.wci freilich schlecht erhaltene,

und Mtark vcrwaücbeuc röuiibcbe. Dia beitöcru /.eigt auf der Vordeneito

einen Kopf mltStraUemdindom und der Umschrift [G]ALL1E^ . . «.uf der

Bttekseite einen stehenden Mann mit Helm und Panserhemd, in der

linken Hand eine Lanze, die rechte Hand hielt einen jetzt nielit mehr er-

kennbaren Gegenstand. Vor dem Manne das Zeichen X. Diei zweite

Müiizo hat auf der Vorderseite einen Kopf cTr»>j''wi?) und den Stempel

IE3CX, die Umsehrift Ist xerstttrt; auf der Bttcbsette Reste einer f>teben-

den Figrur (Abundantia?), dahinter ein C, dns <\n/.n ^ehöri^e S vor der

PIg'Hr ist verschwunden. — Bei dieser Geleprenlieit .-ei erw aiüit, ilass .sieh

an der buken SeiUi des Futtöpfadeä, der zu .Mufl'endorf oberhalb des Dorfen

von dem Sebtühause aus nach Süden führt, etwa halbwegs naeh der von

der ehemaligen Commcndo nach dem Haiderhof hinauf führenden £Im-

HRftehing zahlreiche Bniehstüeke römischer Ziegel und Oefüs-se in <len

Weinbergen uud Aeckem linden, so daiw kier wobJ «ine römische An-

siedlnng gelegen hab«i wird. A. Wied emann.

12. Die bronzene Gedenk t;i fei des Rnrg'lianes zu Kem-
pen'). Der hiesige Kunst- uiid Alterthum»-Verein ist neulich durch Kauf

iu den Besitz der brouzencu Gedenktafel gelaugt, welche, ehemals über

dem Eingangsthore der hiesigen Burg angebradit, in sechs leoninisehen

Hexametern die Hanptdatcn der Erbauung.sgeschichte dieser Burg enthült.

In gelehrter xnid interessanter Weise i.st die Ged(«nkt«fel beschrieben

und erklUrt worden von Dr. A. Kein, eliemaligem Rector der Höheren

Stadtschule su Crefeld, In Heft XLVI der Bonner Jabrbtleher {USB»)

S. 119— 1.3 J. Unser lebhafter Wunsch, die Kein "sehe Lesung durch

Ver;,'!eiclinn;; derselben mit dem Original ntif Unv Kiehti^'-keit zu iirüfen,

sollt« »ich als uur zu berechtigt berauastelleu. Abgesehen von unwc-

sentiieben Kleinigkeiten, hat Rein in der ersten Zeile falsch minus statt

nonis>) gelesen, wodurch sieh ihm irrig die Jahre 1881—1888 statt der

richtigen 1886—1400 aJsBamteit ergabwi. Der Texii tn welebem wir die

1) Kempener Wochenblatt. 1!). Jahrgang. Kr. isiK). 16. August.
2) Der Zweifel an der Richtigkeit der Losung „minus" ging von

mir aus, der Vorschlag „nonis" zu lesen, von meinem Collegen Herrn
Oberlehrer Dr. O. Terwelp hierselbst^ die Bogrttndnng und ErlüHrung
Ton »nonis* wieder von mir.
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AiiMlaKHiin^^en und Ahkürzun^on des Ori;rinaU durch Klamniern Andeu-

ten, Inutt't fol;ff>nd«'rTna.s!»en:

M. wm«'!. et. t*r. c. nonla. x. r. ««»nipl. J. q(ne)

pri(n)cipio. May. Juh<'t. hoc. ca>tr(am>. fab<ri)cari

prPKul. Ma;fnifir(u.«). »«rrippine. fredcric(n«)

de. sarwnrd. nat'iu«). valcat. sine. fine. be*t(ns)

quattior. hör. anni». op^n-nV expli't. cnra. Joli(nnn)i9

hunt. ditti. xpo. da. sit. folix. Iocum. i.ste.

Von Li^raturon sind folgende anzn/^ehon: Zeile 1: in nonis ist das

ernte n mit o verbunden. Zeile 2: in principio ist das zweite p mit o

verhiindci), und i über beide g'e.Hch rieben; in hoc ij<t o mit h verbunden.

Zeile 3: in n^rippine pind die beiden p mit einander verbunden, und das

zweite i ist überpesch rieben; in frcdericu.«: da» zweite e mit d. Zeile 4:

in de: c mitd. In Zeile 5: in hoc: wieder o mit h. In Zeile 6 steht ditti

für dirti, xpc für Christe. Die zwiwhen den einzelnen Wörtern stehenden

Punkte haben im Original die Form von fünfblitttrifj^en Rosetten. Die

wort;retreue llebersetzun;; lautet: Tausend einmal, und dreimal hundert,

neunmal zehn, fünf einmal und eins, im Anfan^r des Mai befiehlt diese

Bur{^ zu erbauen der prossherzipc Oberhirt Aprippinas Friedrich, ent-

Mtammend von Snrward*), F-r lebe gesund, ohne Knde beglückt! In vier

Jahren vollendet dieses Bauwerk die sorgfältige Bemühung des Johannes,

Hunt genannt. O Christus, gib, dass diese Stfttte glücklich sei!

In der ersten Zeile, welche in der von Rein des Nälhern erörterten

gezwungenen Art, in Versen Jahre>izahlen anzubringen, nach unserer

Lesung die Zahl 130r> ergibt, sind die Zahlbnchstaben beim Lesen mit

ihren alphabetischen Benennungen aus/.nprechen, dagegen zur Fj-mitte-

hing d«'r Jahreszahl mit den durch sie bezeichneten Zahlenwerthen in

Ansatz zu bringen (m ^ 1000, c = lOO, x = 10, v= 5, i — 1). Der Vers ist

demnach zu lesen:

eni Hemel | et tcr | ce no | nis ix | vau »cmel
|
ique,

nicht, wie Rein wollte:

om semel | et ter | ce minus | ix quin
|
quc semel

|
ique,

was er so übersetzte: Tausend, einmal und dreimal hundert, weniger

einnml ntntV.ehn und eins. Wie man sieht, nimmt er „einmal und dreimal"

als tlmschreibung für ,viermal* und zieht davon 16 ab, so dass 1384

übrig bleibt. Dabei ist er in Folge seiner falschen Lesung gezwungen,
uns zuzunnUlien, von den neben einander stehenden Zahlzeichen x, v das

erste (x) mit seinem Buchstabennnnien, das zweite (v) mit dem hTamen
iler durch dasselbe bezeichneten Zahl ((|uiii<iue) auszusprechen. Das alles

glaube, wer Lust hat! Er kam zu seinem vermeintlichen ,minus" durch

I) Friedrich III., Oraf von Saarwerden, war Ersbischof von Köln
von 1370-1414.
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die durch den Äu^en&cbeiii und die Vergleichung mit andern unzweifel-

haften f, n, it und o «1« durehans unrichtig sieh erwei«ende Amiidiine,

in minus sei i mit m und u mit n H^rt (u ist .sonst iimch oben immer

offen, was liier niclit (!«>r Fall wftre), wllhroiifl in \Vii kliihkoit in noni»

der zweite und der dritte Ycrtikalstrich ein deutliches o bilden, worauf

«ifllk woU «tta kleine über o gesdirftäMoe Null hiBdenten «oil, und die

drei letaiten Bnehataben nis den gleichen Bncbstaben in dem Worte onnii

der fünften Zrite völlig gleich sind, wohci zum Ucbrrfltifs .mrh norh

über dem vorletzten BuchHtaben (i), wie gleichfalls bei dem Jetjsten i in

fabrieari und dem mitUeron i in principio, der Punkt nicht fehlt, der bei

den fibrigen I der Iniebrift an^gelMsen tat.

Die Form noni« statt nonics, noniens (Nebenformen für novie«, no-

vlen«) ist so zu erkfJlrpn, rlass spMtlatoinisch ie nach vorhergehendem Con-

sonanten vielfach zu i verHrhinolzen wird. Unter den Beispielen für diese

Emchetnnng fttbit Corssen, Utiier Avespraelie, VoliaL und B^on. der iat.

Spnehe 8> 719 auch qninqnls für quinquies an.

Dt. Pohl, OymoaBialdirektor.

18. Der Dom su Magdeburg. Die KnuBtehronilc, Woebenechrift

IBr Kunst und Kunstgewerbe, herausg. von C. von Lützow in Wien
und A. Paii.st in Köln enthiUt folgenden Nothschrei. „Der altehrwürdige

Dom zu Magdeburg soll vemugUmpflt werden! Da« herrliche, itloUe Bau-

werk, der nSrdllchate Vertreter de« gothiseben Stile In Sandstein loil

llaga leiner Sfidfront vetrideletert werden mit einer ^ireeiiftKaMiniel Naeh-
(Ifm man dcu Kölner Dom fertig gebaut, sammelt mnn nnd vertreibt Lot-

terieloose, um ihn frei zu legen — nachdem die Stadt Magdeburg es sich

Hunderttausende bat kosten leaenn, nm ihren Dem bo wdt seiner unwür-

digen Fesaehi «i entledigen, dam er Jetit In firttber ungeahnter Schöne
gen Iliniinfl ragrt, streckt nun der Fisrns seine Hand aus zu jammer-

voller V^erunstaltung einer »einer Fronten , wahrscheinlich damit man
nach zehn Jahren abcrmahi in ganz Deutschland sammle zur Nicderleguug

des jetst eben im Aufbau BegrilKenen.* Es folgt eine.speeielle Dariegnng

des Sachverhaltes. Nachdem die Ruinen der alten Schulgebäude so ziem-

lich aufgerÄumt sind, muss an einem Theile ihrer Stelle etwas Neues

errichtet werden, um den prachtvollen, romanischen Kreuzgang vor dem
EünstnrM m bewehren. Hier wollte man «in der grossraProvinsialatadt

Wfirdiges Mnsenm her.stellen, das mit stilgerechter Fassade nach Süden,

im Zusammenhanfjp. mit dem prowen I'enifer und den LocalitHteu des

Staatsarchivs, zu denen zumal eine Kapelle von wunderbarer Scböniieic

gehört, eine Zierde der Stadt werden mUsate, aber das Konsistorinm be-

bilt das von der Stadt erworbene Areal zurück, um es irgendwie zu

sehr prosaischen Zwecken auszuschlachten. Man )iat sieh für eine Rn-

rean-Kaserue entschieden, die Zeiclmungen mügiichst nüchterner Art sind
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fertig. Dor Aursatz schlicHst mit den Wörtern: „Noch ist es Zeit, den
flchönon Magrilcburper Dom vor Innger Verunzieruiifj zu l)C'wnhren, wenn
alle Vereine und Organe für Geschichte und Kunst ihre gewielitigen Stim-

men erheben zu allgemeinem Protest wider die Pläne de« Magdeburgi-

Rchen Konsistorium». Dringend wird darum gebeten! Möchte dieser Noth-

Kclirei überall abgedruckt werden und überall Zustimmung und Unter-

stützung finden !**

14. Neuwied. Nach einer freundlichen Mittheilung de-s Herrn

Gymnnsialdirektors Prof. Dr. Vogt ist im September 1890 in Heddesdorf

bei Anlegung einer Stras.se, w«'lche nach dem sogenannten Bering —
Ton auf der ersten Silbe! — führt, römisches Mauerwerk aus Schiefer-

bmchsteincn und Tuff aufgedeckt worden; e« fanden sich ferner viele

Thierknochen, Thonscherben und Ziegeln. Viele Anzeichen deuteten auf

Zerstörung durch Urand. Die Ziegel sind zum Theil tlaclic Dachziegel,

zum Tlieil dicke Mauer/.iegel, jedoch ohne Stempel. Manche flache Zic-

gel.stücke, wahrscheinlich Bruchstücke von Heizröhren, tragen sich kreu-

zende Kinritzungcn ; die Einritzungen hatten den Zweck, das» der Mörtel

besser hafte. Die Thonscherben gehören zu allerhand grösseren und

kleineren OefUssen mit einem oder zwei Henkeln. Interessant ist ein

GefÄssbruchstück mit Verzierungen und dem Bilde eines Töpfers, der

einen Topf macht. Endlich sind auch zwei Münzen zum Vorschein ge-

kommen, von denen die eine sicher das Bild Hadrians mit der Umschrifl

(HADU)IANVS AVG. COS. HI. P. P. zeigt ; auf der Rückseite sieht man
zwei Figuren, welche nach der Analogie anderer Münzen wohl den Kaiser

und die Felicitas bedeuten. Von der Umschrift dicker Seite ist nichts

mehr zu erkennen. Auf der andern Münze siclit man nur noch den Kopf

eines Kaisers angedeutet. Die Münzen, sowie die am meisten charakte-

ristischen Stücke von Ziegeln und Scherben bcflndcn sich im Besitze des

Königl. Gymnasiums zu Neuwied.

Der Fund bestätigt, was man von früheren Funden schon wusste,

da.ss Heddesdorf an der Stelle einer HÜcrn römischen Ansicdlnng an-

gelegt worden ist. K-

16. Römische Funde zu Saarburg. In diesem Sommer wurden

bei Planirungsnrbeiten für den Bau einer Arlilleriekascnio auf einer Marx-

berg genannten Stelle Maiierreste aufgefunden, die auf eine unterirdische

Kannner von f) in. Lllnge und 2V3 m. Breite deuteten, die Höhe der noch

stehenden Mauerwilnde betrug noch etwa 2 m. Im Schutte, der diesen

Keller ausfüllte, fanden sich zahlreiche Terrasigillata-Schcrben und Thier-

knoclien, audi versiliiedcne römische Münzen. Auf den rothen und
»chwanten Thongenissr-n waren Jagden dargestellt. Schwere, roh bc-

hauene Platten au« Vogesi nsandstein scheinen Grabplatten gewesen zu
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sein, die hier eine spÄtere Verwendung fanden. Menschenknochen fehlten.

Die Tbierknocheu waren Reste von Hirach, Pfferd, Bind und Ideineren

WiedarkAueni. Es icheinen alle jagdbaren Tlilai«. d«r VogesengrOnde

jener Zeit vertreten zu sein, einige Schädel und Gebisse sind j?;inz er-

hnlten, auch die von ITtiTulcnrtfTi. Unter den Mfinzrn knnntm !<o?che von

UadriAU, der Kaisi^rin Julia Pia, von Qetn, Alt*xandi-r Scveruü und

Peseennfiis nig«r besHinnit irerden. WalinehelnUch liat liier el» kleines

Gebäxide gestanden, das zu Jagdzwecken diente, und was wir jotat vcw-

findeni, sind dir KüchenabfMHr und zorltmchnipn Ooscbirro, die in dieson

iianm geworfen wurden. Weitere Funde werden vielleicht noch nttliernn

AnAMddvss geben. Beim Pflflgen diese* Aekcrs machen sich noch an

anderen Stdiea Manerrc«te bemerkbar.

Strawbmrger Po«t IS. JnU law n. Dr. A. Hertsog.

Ifi. Ein Fund ttelnerner Kanonenkugeln In Siegb nrg. Belm

Abbmdi dea afidüdien Seitenadiiffles der Pfiurrklrehe in Slegburg wurde»
im Rnnmior in einem diTnkoIn, gewölbton Knnmr, worin früher das

Kirclieaarchiv aufbewulirt wurde, 8 bis 10 Stück Steinkugcin «refunden.

Sie lagen in einer tkskc auf dem Boden unter altem Genimpel. Zwei

denelben hal Herr Dr. Hngo Mejrer von Tretidorf Unsen» Provinaial-

Museiim übergeben. Sie bestehen, wie man aus den eingelagerten Feld-

«pathkrystaKcn orkcnnt, niis Traeh\ l vom Draehenfels. Die eine hnt olnen

Dorchmesser von 12 cm und i«t 2kgr sciiwer, die andere ist 10,2 cm gross

und wiegt 1,95 kgr. Naeb P. Henrar, lee fondatours d^Artfilerie (An>

nales de TAcad. d'Arebtologie de Belgique 4. S6r. V, 1889, p. 287) geht

der Gebranch di r Kanonen und de» Pulvers in Bol^^ion Iii'; rar Mitte des

14. Jahrh. zurück. Bei einem SchiessTersuche in Tournai 134It wurde ein

Henscb gctSdtet Die Kanonen der Flotte, die 1866 Tor Antwerpen er-

schien, waren in Tournai gekauft. Steinkngeln aus Sandstein wurden

anch aus Kanonen geschossen. Philipp der Kühne Hess In Chalons 1377

eine Bombarde giessen, die Steinkugeln von 460 Pf. warf. Iin J. 1440

wurde In Bngge eine Bombarde gegossen, welebe Steinkugeln von 400

Pf. aeboss. Im IT. Jahrh, versebwinden die Stelnlnigebi und machen
den oiscrni^ii P'fitz; 5m J. 1410 wiirdrn solche in Namnr fregofsen, von

denen 100 l'f. 5 Florin kosteten, ebend. p. 277. Die Stadt Valcncdeunes

hatte vielleicht als die erste Stadt Frankreichs auf ihrem Kritigöüiige gcyi-a

BnghJen, 1867, eine Artillerie (Bullet, de l'Acad. d'Areb^ologte de Belgique

4. S*r. 2. IBW). Essenwoin, Quellen zur Geschichte der FemrwnfTen,

Leipzirr 1H72— 77, S. 8 Hihrt unter Au.sgahen in Nnrnbrr}? 1378 an: „Für

Steine, die man schiessi, llir 2 kupferne und 2 eiserne Büchsen." Vom

Jahre 1844 ist ein Fenereehfitie tai Diensten de» Ersblsebofs tou Maina

beieugt. Herr DIrector H. Bresch schreibt mir aus Nürnberg: Kugeln

Yon 10 bis 12cm Durebmesser und anch Tiei grossere sind aweifeUos ans
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Büchsen (Kanonen) ^cschntüten worden; in der Vereinigung, welche König

Wenacl mit Pfalzgrnf Ru])rpcltt 1397 hcIiIoh«, ist von BUchKen die. Rede,

die 1 Centner schwere Steine «chiessen, a. a. O. S. 13.

Haben die Römer bei Beingerungen schon Steinkugeln geworfen ?

Mehlis giebt an, Corr. d. westd. Z. 1890, Nr. 3, das-s er im römischen Schutte

der Heidenburg bei Kreimbach in der Pfalz am Fusse des Thurmcs
zwei künstliche Sandsteinkugeln von 20 und 23 cm Durchmejjücr gefun-

den habe und sagt: Offenbar wurden sie als Geschosse seiner Zeit von

den Zinnen des Thurmes auf die Belagerer tünabgeschleudert.

Schaaffhausen.

17. Bemalte Skelette. Einein die Zeitungen übergegangene irr-

tliüinliche Mittheilung aus St. Petersburg vom 24. Septemlier 1890 be-

richtigt Herr Oeh.-Rath Oremph'r in Breslau brieflich wie folgt. Bei

Simpheropel in der Krim hat Professor Wcsselowski bei seinen Aus-

grabungen aus Flachgrilbern 7 Skelette ausgehoben, deren Knochen vom
Scheil4'l bis zur Zehe dick mit rothem Ocker bestrichen sind. Grempler
hat aus den gewonnenen Manssen den Schlusü gezogen, dass in dem Grabe,

in welchem ß dieser Skelette lagen, dieselben keinen Platz gehabt hätten,

wHren sie nicht vorher des Fleisches <>ntkh'idet gewesen. Kr erinnerte bei

dieser Gelegenheit an die persischen BegrHbnissthünne, auf denen die

Leichen von Vögeln skcletirt werden und erwiihnte einen ihm bekannten

ähnlichen Fund aus Bessarabicn. Grempler wird der Anthropologcn-

Versanimlung in Königsberg im August dieses Jahres Proben der be-

malten Knochen aus der Krim vorlegen, lieber Bemalung der Körper

im AlU'rthura berichtet das Jahrb. LXXXV 1888. S. 116. Das prähisto-

rische Museum in Rom bewahrt unter No. 5833 einen mit Zinnober roth

geraalten prähistorischen Schädel aus dem Thal Anagnina. Derselbe ist

von roher Gesichtsbildung und ist mit 2 Fetiersteinpfeilspitzen gefunden,

die auch gefärbt sind. Dieselbe Sammlung enthält unter No. 2600 einen

als Kriegstrophäe gezierten, roth gemalten Schädel aus Neu-Guinea.

Seh aaffhau sen.

18. Die Schncckenzucht der Römer. Plinius führt, nachdem

er H. nat. IX 79 der Austernbänke gedacht, die zuerst Sergius Grata

bei Bajac vor dem marsischen Kriege (91 vor Chr.) des Gewinne« wegen

angelegt, auch die Schneckenbehälter an, a. a. O. 82, die Fulvius Lippinus

kurz vor dem Bürgerkriege mit Pompejua eingerichtet habe, wobei er

die einzelnen Arten derselben unterschied. Er ersann eine Art sie zu

mästen und gemästete Schnecken gehörten damals zu einem vollkomme-

nen Schmause. Vor ihm beschrieb schon Varro, de re nu^lica 3. 14, den

Platz zu einem Cochlearium. Da.s.selbe nuiss unter freiem Himmel liegen

and von Walser umgeben sein, damit die Sdincckcn nicht von da aus-
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wandern können. Am besten ist ein Ort, der weder zu soiwig, noch

4«m Thm sra stark anggeBetst ist. Hat der Plati von Natar sa veofg

Thau, so leitet man eine Bühre hin, dio OefThun^en hat, ans denen Was*
«er spritzt. Die Schnecken hoflitrfon wein'-- Futtfr und dieses braucht

ihucu nicht zugetragen zu wcrdeu, denn sie Huden dasselbe auf ebener

und flteiler Fliehe. Rlumt man ihnen gnoase, künstlich sur Insel ge-

machte Streeken ein, so ist d«r Ertra^f bedeutend. Man müstet sie oll

in Töpfen, welche durch Löcher Luft cinlnssen, inirendlff aber mit ein-

gekochtem Most und Mehl AU.>4(^estriclien sind.

G. de MortiUet erwähnt in bciucr Schrift: Ja^^d, Fischfang und

ZKbnrang, Paris1^ p. 491, dass Bandry in rSmisehm Bmnnengräbem der

Vendee Schalen der Weinherg-scimccke, II. pomatia, ffcfnnden habe, die

noch in Paris als Schnecke der Ijourf^ntriif ;r<"no8sen werde. Er {fiebt an,

d&sä 1857 allein in Genf 10,000 dieser Scluieckon verkaull worden seien.

Die Mönche hütten der Fasten wegen in der NKhe ihrer Klöster essbare

Schnecken gesogen, zumal Uelix adupersa, die nach der Weinl)erg-

schnccke die gröbste und fruchtbarste in Frankreich sei Ursprünglich

eine melir südliche Art sei sie aui' diese Wei.sc nach Pari.s und LauHaune

erbrdtet worden. In Savoyen finde man sie in Men<ce bei Saint Julien,

wo ein KloBter {gewesen sei. Diese Art sei auch nach Spanien und Por-

tugal gcbrac-lit \v(inli-u und zu vorpcliicdcncn Orten von Südaninika.

In den Bergen von Verona wird eine noch grüüHcre Art, llelix lucorum,

gew>gen imd gemüstet atif die Mirkte gelmMlit. £b. von Ciaer bat,

Annal. d. Ust V. fttr d. Niederrh. 4Ek Hft. S. 92 darauf hingewiesen, dass

die Sipft> oft Tcniixdlicrrtiklöstcr nn die Stelle rünnschcr Gebäude treten

lässt. Es mögen al>er Ott Klöster wirklich aus röiiiisciien Ansiedelungen

ttitstandeu sein. Auch kann mau es mit von Clacr für möglich halten,

dass das Voricommen essbarer Schnecken in fischarmen Gegendea fOr die

Anlage mancher Klöster den AusfM-hlag gegebeii habe.

Die Reste rönn'seher Cochlearicn fehlen auch in Deutschland nicht.

Doch beweist die Auttindung einzelner Schueckengehäuse zwischen römi-

schen Alterthfimem in der Erde noch nichts, weit unsere Sehnecken sieh

im Winter in die Erde verkriechen. Da« Heft XTV unserer Jahrbücher

enfhUlt auf Seite 171 den Bericht des Oberförftrrs Baden, da.ss im FI.%-

mersheimer Erbenwalde bei Kheiuback zwischen dem Mauerwerk einer

rSmiseiien Ansiedehtng neben Knochen vom Hasen, Beb, Hirsch und
Schwein an einer besonderen Stelle eine Menge von Sclun ckcni^ehäusen

gelegen habe von derjeni^^cn Art, \v(de]ie noch hetUe in Frankreich ge-

gessen wird. Ein zweiter Fall, der aul römische Schncckenzucht bezogen

werden Inum, ist die von Th. Bergk im Hft. LV nnd LVI d. Bh. Jahrb. 1676^

8. MO mitgetbaUte Beobaehtitng. Am Vierecksplats an Bonn fianden sich

innerhalb einer jrrosscn röinischen Il.msanlng'e kleine ttnineme Röhren,

10 cm lang, 5 breit in grosser Zahl, sie waren oben mit einem üborrageu-

Jabrb. d. Vor. v. Altertbafr. Im Hh«liü. LXXXX. 14
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den Rande vcrseht-n. Sic sind zu klein, um bei einer Wasserleitung

gedient zn haben. Es rind nuimiilae, die naeit Pliniwi in d«n Bidem Yer-

wendnnff fiindeii, vm warmo Luft ^leichmiarig in den Bnderttumen zu vcr-

thc'il<*Ti. au^^^orfl'-ni wurden sie, wie es Varro ansehnulieh Th si lin-iTit, \

der Sciineckenzuc-iit gebraucht. En taud sich in jener Anlage nichts, was

«nf ein Bad .oder eine Luitheisvng iiinj^entel liltte. Im Jalire 1880 lieM

BaumeiKter Jacobi im Onn/enheinier Feld bei HombOTg vor der Höhe

du»; KcHri fiiis- eines römischen HÄUse.« anf'trrah*»n und fand iit lii u

Topfstii»;rbeii v<ui Terra KtgiUata tmd Uaaritadelu von Horn am Boden

der Ausgrabung, namentlicli am innem Fun des KeUergemaners eine

anlMlend reidie Anhanitang von Seitneckenscitalen. Dr. Fr. Rolle,
Jahrb. Vfll f!rr d. iitsf I r n nialakozool. GesellHchaft Frankfurt IfWl,

S. 44, fand darunter izahlreiche Exemplare von Helix pomatia, H. ne-

moralis, H. cellaria und H. rotundji, auch einige Arten, die in der

nMieren ümgebmig von Homburg bisher nichl vorgekommen «Ind.

' Von 210 Exemplaren der römischen Anfgrabung gehörten 120 den bei

IIombnr<r noch h-benden f> Arten \iw\ 'M', den <\f\rt nicht mehr ver-

tretenen Arten, II. »trigella, H. tncnrnnta und H. truticorum au. Holle

raebt diese AnhSnftang von SchnedcenBchalen durch die cur RAraeneitvn-

bebaut liegende Oegimd SU erklären, es ist aber nicht wahrscheinlich,

dnsH die niaTiiii2'f:iiti;ren Arten von f^i lmecken, die an lir-Nundcicn Ocrtlii li-

keitcn heute vorzukonmicu pflegen, hier zm^aimuen gelebt und natürlichen

Sehnt« gomcht halwn Hollen. Bs seheint vielmehr, dam der Mensel» sie

gesamiiielt bat und auch hier rümiscb« Küchenabfillle vorliegen. Oeh.-R.

K. 'Wagner in Knrlsruhc rlu'ilt nn'r mit, das« Sctnici kcnsrlialfii von Helix

pomatia in auffallend grosser Zahl in deu Trümmern einer römischen

Villa bei Bambergen, Amt üelicriingen am Bodensee, gefmideB worden

seien, wo sie ohne Zweifel als Kfichenabflille zn deuten seien. Herr L.

Leiner in Constanz schreibt mir, dasH bei der Ausprrnbnnf: eine" Römer-

baden bei Eschcns neben Kirschkernen, Haselnüssen und Olivenkernen

mehrere Exemplare von Helix pomatia gefunden worden seien, die also wohl

für SpeiseabfUne gehalten worden könnten. Diese Art werde noch in der

Oegend von Constanz gegessen. Herr Dr. S. J e n n y in Hard berichtet

mir: ,Tn Bregenz fand ich zn wioilrrVmHrn Mnlm Au«ternHrhaIen bei

rümi.schen Gebäuden in grossen Mengen, auch Mytilus in wenigen Exem-

plaren, aller niemals Helix pomatis. In Vorarlberg erfrente sieb leta-

tcrc seit alten Zeiten ansgcdchnter Pflege und Zucht; man versorgte

damit die I'niib.urlischcn Städte. Vielleicht i>t difsr- Culfnr noch ein

I->iitheil der iiumerzeit." h. Liudeuschmit theilt mir mit, das« er

allerdings swcimal nutor römischem Schtttt anfMIend grosse Ansammlung

gen von SchneckeiihSnsem gefunden habe, zumal bei Aul'deckung einer

riimi.scl.cn .M.fall;.' i nbc nahe dem alten Klistrich in M.ninz. t'nter den ver-

schiedensten römischen GefUsHüchcrben zeigte sich eine sehr grosso Zahl
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von Gehäusen der klcincD gelben Schnecke (wahrscheinlich liclix ncmo-

nüto^ Er meint» diese Oattnn^ sei nlebt g«g«uen worden, jene Schnecken
seien, um cn ftberwintern, unter den lose liegenden SchcrlM»! zusammen*
gekrochen nnfl nnch und nach zu Grunde feg^nngen.

Austernschalen sijid hiiulige Funde in rümiacheu Kuinen am llhcin,

man rer^elche Bh. Jahrb. tV, 182; Uli, 201; LX 168. Aber auch die

Fliisgmnsicht'l wurde von den Römern gegessen. J.B. Stark nngt, Jahrb.

XIJV, 24, auflallend .sei hei den Grabiuijren in Ladonburfr (I.upodununi)

die Menge der dort zusamuiengehäuft gefundenen Muschelschalen ge*

wesen, welche auch in der Earismher Sammlvng Tertretcn »eien. Herr
E. Wagner sagt: Die hier vorhandenen Stacke geh6ren der Kweischa-

lifj-pn Flnssmuschel, Unin Kiiniatiis T^rimnrck an, die {feg^enwUrtig' im Rhriii-

gebiet nicht vorkouuut, aber in der Saono, Aube, Oise, und Vesle, auch

in der Sonnn« bei AbbeviUe und in Belgien. Schalen kommen aber wie

bei Ladenbnrg so auch in rSmischen Trttmmem bei IMn« vor. Im vo>

riffcn Jahre «i^i sie aurli in oiuor NicdiMlnssnng: au.s der Steinzeit bei

Llnt^'ir-Gronibacli, Amt Bruchsal f^et'uudeu worden. Si«* siliciiu« also im

liheingebiet ausj^cKtorben zu Kein. Suh an 11 hauten.

19. Römischer AugcuNalben Stempel ausBonnnnd
andere Alterthtimer. Vor eini;rfr Zeit wurde in Rnnn an diM-

IleerütraiMie ein römischer Augeuüji]b(>n»<tt'nip(*l gefunden, der auf einem

6.8 cm Im Quadrate messenden, an den Seiten abgeflachten Beibsteine

lag und einem ca. 10 cm hohen, an.s röthlicheni Thone gelirannten HRhn-

chen zur tTnterlapr** dient«-. An allen drei ^rcnstfinth'n h.Tftrtrn starke

ÜrandHpureu. Der Augcnsa Ibenstempel besteht aus grünem Speckstein,

ist nidit wie die meisten quadratisch, sondern recbteckijir, 3,5 cm lang,

8.9 cm breit und ca. 1,0 cm dick. Die ScIiriftHHchcn wciHcn 0,6— 0,7 cm
Höhe auf. Drei SelteukantiMi des Stempel«, die zwei I,:ni<:- n nnd 1b)

und eine Kunseite (2a), zeigen eine gut ausgeführte, bis zu ca. OjXt cm
Tcrtiefte, sw^s^ige römische Inschrift in Spiegelschrift, welche oben. In

der Mitte und unten von drei eingravirten, geraden Linien begrenst ist»

willirend die zweite Knrzt^eito ('2h). wrbiu* dif drei Pe^renzunfTKlinien

zwar aucli hat, eine nur leicht ein-jeritzte {jrricchische Inschrift von rechts

nach links — also nicht SpiegeUchrift! — aufweist. Die Einritsun^auf

dieser Seite ist von Afichtiger Hand vorgenommen worden. Später, als

die IJnbrauchbarkeit der Schrift zum Stcmjieln zu T.i^re trnt. veisTU lite

man offenbar die Inschrift auszulöschen, was an dem zweiten A de.«« Map-

KiavoO und dem NA des KUKvupia deutlich .sichtbar i.st, die drei Begreu-

attngslinien sind hier gans vertilgt, wKhrend ste sonst unversehrt sind.

Folgende sind die Inschriften:
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la:

Sa:

Ib:

2b:

C M O N I V E D I

ALEPTDADASP
)C M iXI'JlI^i
,
SP O D I A C A I) L

,

C • M O IT I • I V V E N
BVODESADCL« 2

M APKIANOY
KYKN APIA

la; C(ai) Moni(i) I(ii)ve(ni») dialepid/os) ad asp(ritudinem)

;

2a: C(ai) M(onti) l(H)ümijs spodiacfttm) ad l(ippitudinem)

;

Ib: C(ai) Monii Iuceii(is) evodetf ml cltir(Uatem)

;

2b: MopmovoO KUKvdpw.

Der Aug^onarzt C. Moiitius Iiivciiis ist bisher nicht bokannt. Dak

<TKt« Mittel dinlepido» ad atipritudinem ist ein bekanntes Mitff!, sein Tto

cept iät von Marcellus Euipiricus c 8^ p. 280 angegpebcii nnd von Tlinius

nat bist X:]pCiy, 15, 154 und Dloflcorides mat med. V, 89 erwfthnt (cfir.

Qrotefcnd: „Die Stempel römischer Auj^enilrzte", S. 17 und Klein,
Bonner Jnhrbruli« r T.V, S. 120). Das Mittel »podiarum ist Iiis jotzt niif

kciueni Auj>:ensalbenstempcl beobachtet worden. Von spodiacum (sc. col-

lyrinno) gibt Seriboiiiiu das Reccpt >). Lipfrftndo Ist die Angenblennor^

rhoü*). Dieee Krankhrit aeheint eine weit verbreitet« geweaea an Mdii,

doTin ruif dwn bis jetzt veröffrrrtficJiten 1i?9 AnfjotTinlhenstempehi findet

sie 50 mal Krwiihnung mit 15 Mitteln gegen dieselbe. Von diesen Mit'

(ein Mbeint «DiaHmynies'' das verbreitotste geweiten zu sein, welches

18mal empfoblen wird. — Dae dritte Ifittel erodes bespricht Scribo-

nius')., es kommt vielfach auf den Stoinjiolii vor. Nur ist es bis

jetzt 7.n oben orwfthntcm Zwecke: ad ciaritatoin sc. oiuioruiii noch nicht

bekannt gewesen. Der Arzt der vierten allerding»« »«ehr primitiven Stem-

peUnaehrift, MopKidvoc ist bis jetat auch nnbelcannt; wahncheinlieb Frei-

gelassener griechiflcbcr Abkunft, wie deren .schon Grotefend eine

Htntttiche Reihe erwAhnt*). Das Mittel miKvdpunr (cyeiiariaui) finden wir

bei Paul. Aegineta VII, IS»).

^ Da Grotefend^ und besraden Klein^ darauf hinweisest

1) Seribonit», Comnos. raedlcae e. 28 «. 24.

2) Cels. VI. 6, p .^7; Galen, de semiue VI, 646, df- inr,vbis dilT. VI,

87C u. 871); Galen in iiippocrat. de salubris vict. rat. XV, 'ii2n.

H) a. A. o. c. 26. cnr. Grotefend a. a. O. 8. 81.

4) a. a. O. S. 6.

ft) cft-. G r o t o I f 11 .1 a. a. ( t. S. 116^

6) a. a. Q. S. 3», 85. 88, 94.

7) Bonner Jahrbücher LV, S. 101.
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Aua Uiväv Stumiiel wolU iu Iläudcn der Sulbenhlbidler uud uiclit der

Aente wAren, so möehte für die Beseichiran^ ,AiigenarKt«tetnpal* dio

Bcnoniiiing' .Aufrensalbcn.sU'inpel" als die /,utrcff«indcrc vorzuzit'hou sein.

In der Uin;jrcbuii;r de« Stomp^ds, auf oinctn Terrain von t;twa

200 um, laudeu sich noch lolgo.nd« andere römiBcho Altcrthimior, duroii

gmiau« Luire nicht meiir m beiitimni<m w«r:
•2 lIi Tikrlki ü^'o. 20,'tuml I9,5cra hoch, voQ d«r «pKtrSiniiichen Fona,

wie B. Juhrb. lii'lt LXXXVI, T:if. X, 51;

3 kleine Henk»'lkrii{j«', lO.W- 11,5 ein hoch, von der Gcbt.ilt, wie

a. O. T»r. X, 10, doch von der Teehniic wie Taf. X, 69;

Teller au.s blauächwanteiii Thone, 4,8 cm hoch and 16 cm Durch"

tnfsscr. von der Form, wie a. a. 0. T*f. VIT, 42, ab&f ohne PuiW «nd
ßaudlui^te, doch techuisch roh;

1 Terra sigrillatarTaMe^ 6 cm Hdhe^ der Form wie a. a. 0. Taf. X,

33, jedoch ohne obem Randanfsata;

1 unvcrzierter Becher, t0^8 cm hoch, von der Technih und Form
wie a. a. 0. Tal. X, 37;

1 poculuin, 17,6 cm Uühc, Durcliiu. nm Ilaude 6,7 cm, dcagl an der

wdtesten Bauchung ca. 11 cm, mit MotaUg'lans, von der Form wlo a. a. O.

Taf. X, 57, zeigrt die bessere Farbenj^^e.bunf^ und V» rzieninjf wie a. a. 0.

TnC. X, 13 I>ic nruu-hung' ist in zwei Felder einj.;« tlu iit, die obere i.-.t

oben von einer Wellenlinie, uuteu von einer Strichreihe begrenzt uud

«nthUt die in SM cm hohen Buchstaben verfluato Tnachrift: VIVAMVS,
dati untere, das obcntallis von einer Strichreihe nach unten abgeschioa-

en ist, zoip't kleehlattartiu'-i', weisse ntid ^^-elbliche Vcrzierun;r»'n

;

1 pocuiuin, da3 am Habe bcuehMdi^t it>t, Höbe: 10,5 eni, von der

Fem und Typus wie a. a. O. Taf. X, 48, mit der Inschrift: F . . . V . .

.

T... V... K... M... K;

1 poeulum mit Metallglanz, 12,1 cm hoch, von der Form wie a. a. 0.

Taf. XI, 2.

1 OhisHaachQ, 15,5 cm hoch, Form Shnlieh wie a. a. 0. Taf. X, 32,

doch bauchiger;

1 f<l:i»iiu.schehen, 8 cm hoch, Shulich wie a. a. 0. Taf. X, 32, doch

gedrungener;

1 dto., 9,2 cm hoch, von der Gestalt wie a. a. O. Tuf. X, 53;

eine 8,2 cm hohe Broncesehelle mit Drabtgriff;

ein Bronzenagpel mit viereekifrcm Kopfe;

Kleinbronse von Constantin dem Grossen, Kevcrs: Victoria laet«

Princ. perp.;

Grossbronse der Kaiserin LuciKa, Revers: undeutlich; dieselbe

wunle mir mit einer Scherbe eines poculuni, die Brandspuren zfijrt und
nn( h Form und Technik in das Fnde des 3. Jahrhunderts nach Chr. itt

setzen i.st, als EinzeUuud übergeben.

Digitized by Google



214 Ifisedlcu.

Wir haben bior GegemtSnde ans dem Ende de» 2. und dem Be-

gpinn dvn 4. Jahrhunderts vor uum. Da nach Äu»<!Mi|re de« Finder» der

Slcnipol mit ücilistein und ITJIIiticViph atlcin fjcfundoii wnrdc, da ferner

diese drei Uegenslilude un<l die pocuJuui-Schorbn aus dem 2. Jahrhundert

«tarke Brandsiniren tragen, was bei allen fibriguu Gcgcuntänden nicht

der Fall tot, «o dfirflen wir den Ai^ensalbcnatempel w<M In die letztere

Zeil setzen, womit auch die schöne Schrift der drei gravirten Seiten Aber-

ciutttimmt Osltar Baatert.

SO. Eine nn tergega nfrene Burg der Vordorpfalc.
Zwti^ehen Dürkheitn uiul Wachenheim liegt abgelegen von nieni<chlicher

WdtinstÄttc am Ramie «les Wiesbaches ein einsamer Ilof, .OsthoP' ge-

nannt. Mit bciuem aitfriinkischeu Dactm urücheiut er mir ciuo Koliquie

der Vorseit Und daas dem wirklieh bo, bewiea ein Ftud im vergang«»

nen März.
'

Unfi-iti;Ub des .Osthot"" stiess man bei einer Venn»»t<Hiin^ anf einen

allen Grcnzsteiu. Auf seiucr einen lireiltKiit« befindet sich folgend«

InHchrift in röml«chea Minuskel»

:

1. MFandos arcl»

2. llolmiliuri;'''

Anf der Bückseite ist noch erkennbar

1. 1,^. ..SP><>.>

2i •««A*R*»«0

H

8. 1 507/
I>ii> Vermuthnnir. der Name „Holin^itirir'* möchte ib"ti friih<Ten

Namen des Oathof enthalten, bestätigt sich. Nach Widder: ..Besciirei-

bnng der Kurpfab' IT. Th. 8. 838 war der «Osthof* früher »H^Uenbur-

^er Hol" ;:('ii.iMiit und geiiörte urkun<Uieh iMÜt 1810 der adeligen Fa-

milie der llitMciihfT'jcr oder Hollenlmrprer. T>er Weller, der sich hier

befand, war einer Veste äbnlich, mit Wall und Graben umgeben und

hatte noch bis 1470 eine eigene Kapelle. Hier wurden schon Öfters rO»

mische SteinkiHtengrUber gefunden, so dass sich die.se aUtVilnkiflCbe

Burg wrihrsclirinlicli ;nif <1(mi T'csttni einer römisclien Ansiedlung er-

hob. Unmittelbar westlich zieht die iiümerstrassc Dürkheim-Deidosheim-

Neustadt vorfiber, jetzt „Sauwi^g" g<-naunt, welche anf dem kfbraeRteii

Wege Bingium mit Ai^ntoratvm verband (vgl. Helnts: »die PfUs un-

ter den Uömeni'" S. 54 -^)5^.

Auch die Kttckscito des ÜrenzsttMues ist zu deuten. Nach Wid-
der a. 8. 0. 8. 837 in Frey 's „Ueschrvibuug des libeinkreises" 2. B.

1) Wilhrend de- Dnickes geht mir <Iie Veröffentlichung des oben
besprochenen Stempeia durch Stephan Ley im Aprilheil dos Corresp.*
Bt. der Westd. Zeltsehr. an.
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S. -1-11 vei-knufl „iuh'k Jahr 1508*' Abt Mnchnr von Liiiibur;; die Bui^
•iCU Fricdclslieim nn Hr»j>n« von Hirscl»lioin il('v;;Tstalt

,
il.i.-f- tlii srr sie.

von Kurpt'alz ab Mauulubeu empfaugeu muiiätc. Diu genaue Jalircs-

luM fär dif»e BentareritadeTiing fehlte bidH»r. Dlcier OrennMn dfirfte

dtt €otbiilten — 1507. Dio Iniiebrift dfirfte su dcutoa Bein:

1. Fundu[8 PjHlntiuatus

2. MARCH (= Mark)

3. 15 0 7.

DuB du deulsches Nomen In Z,i enttialten int, dies bezougDa

die Endbuchataben

cu.

Ein lateiuitichoti Nomen kann »o nicht enden! — Kin Tendunt

hienu bietet das »ardn Holenburg* des Avers. Es Icam schon In diesen

Zeiten niil riiitn Mi^biDasch zwischen DeutHi-li undLatOtn nicht

an, der dann in den Zeiten des 30 iiilii i.c'< ii Kricp-rs seinen Iluiiepunkt er-

reichte* — Nach eiujfütreteuer Besitziinderung lies»eu die lügnur, tler

Uolenbnrger und der FHedoldKdnier ihre OrMixen neu umsteiuen. Don
leisten JUaricstein'' der Holenburg fand man durch Zufall ; er stellt jetst

als membrum disjcrtnni im Mu»einn zu Dürkheim.

Die in obigem geKiisserte Verniuthunjr, da.-^-s sich der »Osthof i»ei

Wacbenhetm, richtiger dio „Holeuburg'' auf dcu Fundamenten einer r ü*

mischen Ansiedelung erhebt, wurde durch einen Fund vom 2. April

d. J. be^tatijJTt. Etwa m tsiidlieh vom alten Grenzstein der Holenburg

am reehfeji Ufer drs Wieshache« stiess Gilrtner M u r o r bei landwirlh-

ächaltliehen Arbeiten auf eine wolilcrhaltcuu Steiukiätc. Dieselbe

lag 40 cm tief unter der BodenflKehe. Die regelnUsstg, vierkantig bo-

haucnc Kiste hat 72 cm LMnge, 60 CID Breite, 40 cm Höhe; <ler massive

Deckel hat eine Ilöhe voh 1H cni. In dieser St( iiiKisto aus rothem Sand-

stein bt eine viereckige Höhlung von 45 cm Lrtnge, cn» Breite, 27 cm
Hfthe sorgsam elngehanen. Darin fand sich eine Orabume vor; sie Ist

von rother Farbe; die Wandung hat O^em Dicke; geziert it>t sie von

awei parallelen Rinnen, Im Inner« ^cT^t dris It idcr /erschlajrene —
Oefiliis breite Riefen vor. Im limercn dieser Urne lagen zahlreiche cnl-

etnirte Knocbentheile, vermischt mit Asche und Kohlen. Ausserdem be*

fand sich in der Urne eine römische Bronsemttnze von der Grösse eines

Zweimarkstückes. T,f>idnr ist die rmscbrifl fa.st ganz verwischt, nur iMsst

sich rechts vom Kopfe auf <lem Avers ein — ANTÜ — unt«'rscheideu.

Demnach gehVrt die Bronzemiinse der Zeit der Antouiuu (13b—192) an.

Nach der Kopfform möchten wir auf Antoninus Pius schliessen. — Aus-

serhalb des Steln.sarges sollen nach Mittheilung des Finders noch Bronze-

sachen (Armreifen, Fibeln ?) geU'gen haben, die jedoch als werthlos (!)

weggeworfen wtirdcn. — We-nige Schnitt- oberhalb dieser Fundstelle,

die ca. 400 m von der Römerstrasse Dilricbeim' Neustadt nach Osten su
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gelegnen int, ward uii^ 1850 bereits eine ähnliche SteinkiAto g«fan-

clon. — Es ist damit hier ;m der Holenimrff und der Römcrstrasse eint*

^tifri'Iitre r'htiisclic Niederln.'^sun^'^ loMt^vtellt, die wohl bis SUr Mitte ties

2. JnliriiundtTtü a. Clir. hiuaufrcicltt.

21. L o n d o II. Fund alt b a h y I n n i s c Ii o r A ! t <• r t h ti in r r.

Jin Verliiuftt de« Jaiir«8 1889 wurduu in London in der Kuiglitridcr

Street eine Reihe alter, im 17. Jahrbimdort erbauter Hftnser niederge'

riswii. Dabei entdeckte man drei Bloelic aus dunklem DioHti welche

TnscliriOeii tnijjen; di»'se!ben wnrdfii Vnn dt ni niitlsli Mnsrinti erworben

uud iiegeu jetzt auch iu einer l'ublikntioa vor (Kvettä iu I^rocecdiugü

of the Society of Biblical Archaeol«^ Xin p. 6i ff. 160). Der erste

Block war sehr abgerieben, seine Iniebrift mdeibar, dagegen erkannte

man noch an seinem obern Endo IJütlcr der phantastiinchcn Thicrc, ucMin

in Babylon als Zeichen des Thierkreise« dienten. Dies und die Form

de» Steine»« zeigte, daüü doräelbe ui-sprüuglich aiü Orenzsteiu gedient batto

und awar emntbUeb im 13. oder 13. vordiTlstlieben Jahrhundert» In

denen in Babylonien derartige Blöcke häuflg zu soU-hem Zwecke ver-

wendet wurden. — l>er xweite Block w?ir ein Würfel von 11" im Kubik.

Die obere Seile war leicht gewölbt und poiirt; in der ÄUtte befand bich

ein rundes Loch. Derartige Steine sind TOr einigen Jahren durch de
.Sarzee in ziemlieh grosser Zahl in Ti^llri. di ni alten Sirpurla, in Baby-

!nni«*n «"Titdeckt worden; nach -ciiu n 1 )i(ersuchungen dienten »io ge-

wis!«ermaii.seu ab Uutertheile von Thürnlosten. Die Uol^tbiireu aelbtit

waren an ihrer Angelseito unten mit einem Mettdlstift Torsehen, dieser

passte in das Loch inmitten de-s Steines und bildete das Ende der Axo,

um <lie sich die. Thür drchti'. \c»Im ii drin Lm he pHegt eine In.sehril"t zu

»lehn, welche deu Weiher der Thüre nennt; das ist auch auf dem Lon-

doner Exemplare der FkU, dosen Inschrift besagt: „Dem Gptt Nina,

dem höehDten Gotte, dem Herrn der besdtriebenen Tafel, hat Gndea,

der patesi (l'rieister-König) von Sirpurla nachdem er zu der .Stadt

Nina, seiner gcUebt*-n Stadt, gekommen war, den Tempel von E-ud-ma-

Kina gebaut und errichtet und in ihm das Bild eine« Löwen gcweibt.*

Die Stadt Nina ist hier keinenfklts Niniveh, sondern, wie der Zusammen-
haog zeigt, entweder Sirpurla selbst oder »iln Thell dieses Ortes.

Die Zeit, in der Gudea, von dein zahli « irlie Denkmäler erhalten

geblieben sind, herrschte, ist nicht genau bekunnl, doch gehörte derüelbe

etwa in das Zeitalter des Sargon I. uud des Naram-Sin. Von diesen

beiden ilirerseits weiss man jedoch bisher nur, djiss sie zu den ältesten

Königen im Euphrat- und Tigris-Thalc gelun ti ii, alu i iiidit für wie alt

sie thatsHchlicb zu halten sind. Der letzte babylonische K()nig Nabonaid

iHsst Naram-Sin 8800 Jahre vor sich r^eren, also etwa 87GO v. Chr.,

Dr. C Mehlis.
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doch tnaettl «eine Angabe keinen »ehr svverlftosigeu Eindruek nnd «r-

dieint es mir waliracheinlicher, das» der Herrscher um mehr al« 1000

Jahre »päter zu netzen ist und etwa in dio Mitte de^ dritten .Jnhrt.iti'^rnds

gekört. Immerbiu wird der Londouur luächriftstciu ein Alter vou mehr

als 4000 Jahren beeitsen.

Der dritte Block Ist das Bruehstttek eines Beokois; aussen war
dasselbe viereckig, die Höhlung: dngej^cn rundlich. Die neben der Höh-

lunjf anfrettraehteu Insehrü'tzeile» enthalten «ine Widnnm^r des pat««i

von Sirpurla E-nnnadu, welcher aul Denkmälern auä Tello iiiehrt'ach ge-

nannt wird, an den Gott Nina. Die Zeit dieses Prlesterki^nigs Ist nicht

genau bekannt, doch zeigt der SchritLstyl »einer Inschriften, da»a dieses

Becken, wck ln s wohl aU Behilltniss für heiliges Wasser in einem Tempel

diente, beträchtlich älter ibt die von Gudua berrübroodeu Denkmäler.

bteressant wire es, wenn man mit Sicherheit nachweisen kftniitet

waiiii und wie die gcscliüderteo Steine nach London gekommen Sind.

An eine liiertierkunft im AUertliiinie ist hei der weiten Entt'ornnnp* des

Urtipruugsortes von England nicht zu denken, um so weniger ai» son-

stige Funde babylonischer ftücko im Bereiche der westlichen Provinsen

des Römemlebw nicht gemacht worden sind. Dagegen bestanden An-

lang des 17. JahrJumderts ziemlich lebhafte Bezit'liun;Teii zwischen We^st-

J:Iuropa und dum persischen Meerbusen, welche durch die Holländische

und die EngUscbe Uaudebgesellschaft vermittelt wurden. Damals mag
ein KanAnann die Steine ahi KnriositAten von Bassorah, dem Haftti Bag^

dad's, mit nach London gebracht haben; bei dem grossen Londoner

Brande jriiifrcn sie verloren und wurden spMter beim Wicderauflmu

der Stadl al» Baumaterial verwendet, um jetzt nach mehr als 200 Jahren

wieder an das Tageslicht su treten. Ist diese Vermuthung richtig, so

wUrden dies die ersten babylonischen Denkmäler sein, die überhaupt den

We;,'- nach Knropa fanden. Den Kanp;' krmnte ilmen höchstens ein Ziegel

streitig machen, den Tietro della Valle in den Trümmerhngelu von

Babylon tend nnd den er splter in Rom dem berühmten Jesuiten Atha-

nasius Kireher schenkte. Ks ist dies vermuthlich derselbe Ziegel, der

sich noch jetzt in den) Musco Kirchcriano zu Koni befindet, und der

sich durch eine aufgCKteuipelie Imohrift als ursprünglich für ein Bau-

werk Kebneadneaats in Babylon be^mmt auswehrt.

A. Wi edemann.

22. Aegypten. Neue Funde. Während die wichtigeren

Funde auf dem Boden des Nilthaies während der letzten Jahre in klei-

neren Orten des Landes gemacht worden sind, entstammen die beiden,

deren idor zu gedenken ist, den Hauptstädten des Reiches, Theben und

Memphis. lieber den ersten haben die Tagesblälter der letzten Wochen

vielfache, deu Tl)at«achcu freilich wenig entsprechende Mittheiluugeu



218 Mitfcellen.

g«br«cht, wKbrvnd der Ictstpra flist unbemerkt geblieben ist; beide wer^

den dem jctzi^r«'» Din^ktor lies Museums zu Kairo, Gr^ibaut, vi-niniikt.

Vor etwa 10 Jnlire» wurtU* in Th» b<!n, etwas HÜdlicb von dem
Tempel von Der cl bahri, der vielbesproclu«nc sog. Könii;ii.schaclit uut-

deelit, welcher die Lrtehen einer Reihe von Monarehen nnd ihrer An-

gebörig^«!! vom Ant.in^^e des neuen Heiehe» nn bis in die 21. Dvnustle

enthielt. Gleich n.uli seiner Kröffnung ward der GtMliuikc laut, e» wür-

den wohl noch mehr derartige Mumieuveriitecke vorhamkii sciu uod be>

gMin mnii nnnXchet nach einem solchen am der 32. Dynastie, auf des-

sen Entdeckung durch die Araber mehrfiache Anieiehen hinwIeBon, ra

Huehen. Seine Auffliiiliuiu' ^'i'tnnu- iilffit, d.'i;_-<'f:tni I>;it der A-firi^'c llerlist

einen andern Sehacht zur Kenntnis» der Wiattensciiatl gebracht, welcher

sich zeitlich unmittelbar au den KünigSiichacht ouschlicisiit und noch der

81. Dyn. angohdrt. Demelbe liegt nordöstlich von dem Tempel von Der
el bahri, rechts von der heilig-en Strasse, die vom Nile her auf diesen

Tempel ztiführte. Kr besteht zunächst aus einem senkrecht in den Fel-

t,aii eiugehauencn Gang von ib m Tiefe. Bei einer Tide von 6 m be-

findet sich in der Nordwand eine kleine Kammer, welche leer blieb, wlth>

rend sich -jinn/. unten ein Gnn^ nach Süden hin öffnet, <lt'r unter <!er

eben erwähnten Strasse zum Ten»pel hiiThinli führt. Dicx r ('..ui;; Ijat

eine Q«HammtlAnge von 124 m; nach den ersten IKJ m wird er durch einu

"nvppenanlage unterbrochen, welche ans einigen abwürts und dann wie-

der ebensoviel aufwärts führenden Stufen bestebl, der dann wdler führende,

30 m Inn^f' 2. Thci! lies fl.'ui^t's liiMct iliV crenmic Fortsetzung de» ersten

Theiies. Vom Boden der Treppenanlage aus läuft ein etwa 40 m lauger

Gang nach Westen hin. Alle diese Gänge waren angefüllt mit Todteil-

gortttii und wirr durch einander stehenden, offenbar in grOsster Eile

hierbin zusammengeschleppten Sllrgen. Die schon beim Sihnchfc von

Der el bahri feslgeKtellten Folgen einer solchen Eilfertigkeit treten auch

hier auf. Manches ist zerbrochen, die inneren SUrge zeigen andere Na-

men als die Xusseren, die sie umseUiessen, manche SHrge tragen gar keine

Namen, indem man noch unbenutzt«- SUrge zum Ersatz ttltcrer zerbro-

chener verwendet hat, ohne sich die Zeit zu nelinu ii. sie mit entsprechen-

den Aufschriftea zu veriiubeu. Die Särge, \M an der Zalii, gehörten

vor allem Prlertem und Priesterinnen de« Amon an, daneben fanden

sich Priester de» Gottes Month, des Anubis, des Königs Seli I und der

Kiniigiii Ah In leji, welriie letzti-re am Anfange der IK. Dyn. lebte. Ihrem

Style nach und den Namen, welche uie tragen (Pinet'eui, HaniCDxeper,

Astemxeb u. s. f.), zu Folge, gehören alle Särge in die 21. Dyu.» (c.

1100—975 v. Chr.). Unter den Beigaben beflnden sieh an 100 Holaklsten

mit je 3 - '?00 f'srhcbfi von schtecliter Arbeit, ferner sehr srhön irearbei-

tete Sandalen, Wedel au» i'oimblättern, Canopen, '2 bemalte, gut gear-

beitete HofaEstatuen dev Isis und der Nephthys, twd T7 Osirisstatnetten

l
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au» II0I2. Zwcii der lotsteren waren leer, die übrigen 75 entiiiolten Pi4»y-

Tiur«ll«ti, deren etne Ikber 60 m Jang zu selii sdieint Die Bollen tragen

den Text (U'8 TodlenhuchcH ; mit ihrer IIülTo wird es möglidi srhi, dvn

correkt«'!! Text der tinter der 'il. Dyii. in den höchsten Kreisen iriiltigcn

Rccenoion dieser für den ägyptixeheu Uastcrblicbkcitsglauben {,'iundlc-

genden Behrlft wieder tientttsteUen, was für die Erforschnn^ der a«g.

ReUgiou von " ^^>,s^tcr Bedeutung sein muss. Historische Texte haben sich

nicht gefunden und Ist auch nach den Erfahrungen bei früheren Funden

wenig Hoffnung vorhanden, dasü »olchc uocb bei der Au^wicklung der

Mwaien zu Tage treten; die swischen den Mnmlenbinden Hegenden Pa-

pyri pflegen religiösen Inhaltet» an sein; erst in spllter Zeit findet man

an dieser Stelle auch Cmitiukte n. dg!. Ahcr muh sn ]>t die ^-cschicht-

liehe Bedeutung deo Fundes eine grosse, die auf den Siltj^cu aul'gezeicb-

netea Q«ie*logien werden es «möglichen, die nod) Inmer nnklMre Cbro*

nologle der 91. Dyn. festnutellen, waa aueh fir die jildiidio Oeadiichte

von Biulcutung sfin wird, da dir letzten Herrscher dieser Dynastie zu

den jüdischen Königen, insbesondere zu Salome in nahen Beziehungen

standen. Sliiumtlichc Fundgegensläudc sind unter Aufsicht von Qr6-
baut ans dem Sehachte heramgeholt und nach dem Muiteum au Kairo

gebracht worden, wo sie nunmehr ein<;'ehend untersucht M'erden sollen.

Die zweite Fundsttittc lie^rt bei Meinpliis. Iiier hat sich die Mu-

seunudirektion nach langem, durch die sciiwierigen Terrain- und ver-

wickelten BeflitaTerhUtniHe veraalanten Z6gem enttchlonen, unweit dea

betttigeu Ortes Mit-Rahine, an der durch eine bereits top Herndot II,

110 erwtthnte Statue Ramxes II bezeichneten Stätte des grossen I'tnh-

TempeU Auagrabuugeu zu veranstalten. Unter den Fundstücken ist zu-

nlcbBl ein ichSn gearbeitetea Rdiefl^gment (pnbl. Gr ^ baut, Muaie

igypt. pl. 7) hervorzuheben, welches den jugendlichen König Anieno-

phis III nicht mit seinen sonst üblichen Gesichtszügen darstellt, sondern

mit einem auffallend st^irk vorspringenden Kinn, so daas er in etwa dos

ProHl acigt^ mit welchem sein Nachfolger Amenophis IV kurz nach derEin-

fülirang des Atenlittites al>gebildet ward. Bs beweiet dies, dam der pro-

gnathe Typus des letztern Königs, aus dem man trotz seiner sieben

Töchter hat «chliessen wollen, dans er ein Kunuch war, schon bei seinem

Vorgängei' sich gezeigt hatte. Wenn er in dessen Darsteliungeu im allge-

meinen nicht som Ausdruck kam, so lag diel gewiss nur daran, dass

ein solcher Prognathismus dem Idealbildc eines ägyptischen Monarchen

nicht cntspracii. - Dann entdeckte innn in einem kleinen Haume eine

längere Reibe von l'orlriltstatuen de» alten Keiclics (I. c. pl. 8— M), da-

runter solche der K5nige Chephren, Mykerinos, Ba-en>UBer, Men-ka-

Hor, welche xwar in streng hieratischem Style gearbeitet waren, aber

doch wenigstens in itiren Haupt/ii;,'-en Kückschliisse nwf das Aussehen

der betreffenden Herrscher zuüesscn. Dic^e Entdeckung hat abge«eben
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von ihrem kuust^cHchichtlichun Intert'««« auch ein rein historisches. Die

von duu griucliitichou Autoruu übcrlitifurte Au^abo, da»» die Stadt Mem-
phia, bttx. ihr dem HephaesU» (Ptah) geweihter Haupttempel, g'leich nach

EntatehltDir des Mgyptischcn Hcic-hcit begründet worden sei, ist neucr-

dings (Erman, Aegypten S. i243 f.; Meyer, rrCst h. Ac^'. S. 57) für uiirich-

Ug erklärt worden. Man giag dabei davon au», dasti die Stadt m deo

Inschrifkon vor der 6. Dyu. nicht enrUiiit werde, und die Anaidit fknd

darin acheinlHur eine Sttttae, dat» in den Ruinen de« Ptahtempels bislang

keine IVhfrreste aus den crsttMi Dynastien entdeckt worden wnren.

DnnH das llauptnr^cumeut uicht au«cichlaj;c?<?bend ist, habe ich licrt-its an

anderer Stelle (Proc. Soc Bibl. Arvh. IX. S. IM ff.) eingehend jcezei^'t;

die floebon erwälmteu Funde tteweisen nnamehr, daw auch der Be-

phaeHtostempe! jcdenfall« bereits anj Anfang'e der 4. Dyn. bestand, d. h.

ebenso nit ist, wie die Ältesten uns erlialtenen ägyptischen DenkaiiUer

überhaupt. A. Wiedeinauu.

In rnoiner Abhanillimp: über d\v I'ntstehun;? und Eiitwickliinjr <1fi-

deutscht ii Steinmetzzeichen, Jaiirb. b8 S. 146 ff., habe ich S. 151 die Ver-

muthiing' ausgesprochen, dass sieh im Mittelalter der Gebrauch der Stcin-

metaneiehen auf das deutsche Reich beflchriinlct haben dttrft«. Geattiat

war dieselbe durch da^ Schweigen der franzÖHischeu Ardi.'lotogcu Viol-

)pt-le-Duc und Caumont in ihren bezüsrlichen Werken, ebenso von

Uiavaignac, der die Bauwerk» der romanischen Schweiz bosclirieb,

und hauplaftchHeh dadurch, das» ich in dieser Gegend, ndt Auanabme

der von mir angeführten zwei Bauten, Steinmetzzeichen weder an den Bor^

gen noch an den kir( lilii.lK-n Baudenkmälern fand. Tin diese Annahme

boxweifclt worden ist, so hab« ich mich an meinen Freund, deo Archi-

teltten Herrn Baron von Geyrnüller in Paris gewendet« um hierflber

die ndtbigeAufktlmng lu erhallen. Er sehreibt mir, dass er selbst noch

keine Stfintiiot/zcithcn an französischen Bauten beobachtet hnho, jrdofh

soliten dieselben in Südl'rankreicli häufiger vorkommen. Auskunft darüber

gäben: A. H. Rcvoil, Arcliitecture romane du midi de la France, Paris

1673 und B. Ruprieh, ardiitecture normande au XI et XII sitele.

Pari« 188.5-87.
'

In dem Werke vnn Revoil sind die an den BaudcnkmAlera der

kirchiicheu Kunst vorkummenden Steinmetzzeicheu (marqucs de t&chcrons,

slgnea lapidaires) der Artlhesten romanischen Zeit aufgelllhrt und be>

sduneben. Dieseiben (»estelMin flwt nur in fprossen lateinischen Bneliata1>en,

Derichtiguiig

zu Jahrbuch LXXXVIll 8. 151 von J. Nfther.
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es kommen jedoch auch schon die romanischen Majuskeln des A, M, E
und H Tor, wie irir sie bei tuisern iDSdiiiften vom 12. Jahrhundert »n

Antreffm. Das Krens als Symbol Christi war auch sehoa ab Steinmf^z»

zeichrn ;r(^hrilnchlich, wrihnnid die bei uns ül>lii.'h('ii illtnstcn Fonncu von

Pfi'ilen und •foomctrischen Figuren (jiiehe Heft Talel 11) bei den Bauten

in Südfraukroich fehlen. — ßeTOil fahrt diese SteiumeUszeichen in die

karoHngisebe Stoit ntrQclc, während sie an unseren Icirchlieben Bauten

erst vom 12. Jahrhundert an nachgewiesen werden können. Wenn auch

für Frankreich eine Priorität de« Gebrauches fh>r Strinmctzzeichen nach-

gewiesen werden dürfte, so muss man doch anerkennen, dass die Fort-

entwiciielnng derselben und die Organisation der Steinmetabauhfitten in

Deutscidand ihre Jiöchste Blüthe erreichte. Durch den Knn.stsinn Karl

des Grossen, namentlich durch die Errichtung des Douicn in .\ii( Iit n fnml

der Mauer- und Quaderbau tüsineu Eingang tu Deutschland unci Frank-

reich. Die aus Italien berufenen Bauleute dürften die dort an den rS«

mischen Bauton schon vorhanden gewesenen Zeichen auch bei uns ein-

geführt haben, mit dem UnfcrscMcde, dass diese sicli bei uns auf die

Person, d. h. den Nanu'U des Stciumetxen bezogen haben. Aus diesem

Grunde sind die fast nur in tateiniitchen grossen Buchstaben bestehenden

Zeichenm verstehen. Die sogenannten ffinnessetehen Icanen erst im 12.

und 13. Jahrhun dort nn den Hausteinen nnsrror Bauten nuf. In Frank-

reich selbst ist zur Aufklärung aller dieser Fragen noch fast nichts ge-

schehen, wie ja auch in Deutschland dieselben erst in neuerer Zeit eine

allgemeinere Beachtung erfahren haben.
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IV. Berichte

I. Winckelmano-Feier In Bonn am 9. December i69ü.

Dieselbe iaiul unter iuililrciclier Betheili;,nuig von Mit«fHedem

des Vereins von Altcrtliuntöfreunden und Gönnern der Alterthuws-

foivebnug iiu Saalo des KleysebeD Gasthofs am 7 Uhr Abeods statt

Der Voraitzende des Vereina Geh. Bath Schaaffbansen «öffnete

die VcrMimndnng mit cinCDi Hinwei.s auf die nnver^änglidtcn Ver«

dicDStc Winckolnianns um die Erklümiip: niul Wcrthsehilt/iinp: der

Kunstwerke des Altcrtliniiis. Ilim war es miv allem die Bcwuiule-

ruDg des ScbüDCD, waM iiin /m dieser FurHchung liiuxog. Kr sagt

in einem seiner Briefe: „Es war dn gewisser feiner Geist, mit

wdchem ich mich auf wichtigen Schwingen in Betrachtung des

Seliönen erhob. Diese ist die Seele der {ranzen Kinntniss der Kunst

des Alterthums, die der Hinnnel nieht verschwenderisch verliehen

hat." Für nns sind die alten Denkmale auch dann von hohem Werth,

wenn sie nicht schön sind; sie sind oft wielitijre Zeugen der Ge-

schichte oder sie stellen uns die verschiedenen Culturstufcu der

Volker dar, die nieht deutlicher unterschieden werden kann^ als

durch das, was sie m der Kunst hcrvorgehracht haben. Erat mit

Winckelnrnju! trat die deutsche Alterthumsforschung auf frloiohe

Ilöiie mit (ItT der fll)rii,'cn Nntiimen Enropns. AIilt in dor Gc-

winnunpr lunl Sannnliin^' V(»n alten Kunstwerken waren wir zurllck-

geblieben, die Franzosen waren uns in Aegypten, die Engländer in

Giiecbenland, die Italiener in ihron eigenen Lande Torangcgaugcn.

Das ist anders geworden, seit Sehliemann in HykenA 1878, in Troja

seit 1881, in Tiryns 1885, das deutsche Reich in Olympia und Per-

gamon, andere deutsehe Foi-sehcr in Cypern und Syrien und ander-

wärts mit so grossem Erfolge nach .Schätzen gegraben haben und

noch damit beschäftigt sind. Seit Wiuckeliuauu hat die Kcimtuiss
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Winckeliiianii-Fei«ff in Bonn «m 9. D«eeml>er 1890.

der Knust des AUorthmns und das Interesse darau die frrösston

Fnrtüchrittc geuiaclit. Aber welclic Mittel stebcn uiis day.u auch /m

Gebote? Heute Bind in den Hnseen aller grOMeren Städte die herr-

lichsten Werke des chssiachen Alterthnms in Abgttnra nnfgestdit,

wodurch der Sinn fiir das S( hnno in der Kumt überall ^wcckt
und verfeinert wird. Audi die Xaclibildnnfr von kleineren Altcr-

thUmcru, von Waffen, r.eriillien und Sclinuuks'aclien wird jef/.t in

grossartiger Weise geübt. Es ist ein rülmdiehcs Verdienst des nuter

LiudensehmitB Leitung stehenden BOmiscli-gcrmanischeu Museums iu

Mainz, solebe Nachbildungen von i^tertbümem allw Oe^renden und

Lftndor antufmigen. Nicht weniger als ItOOO Gcgenttinde sind

auf dieae Weise vcrvielfUltigt und im Mainzer Museum vercini«:! und

werdeu an ;>n<lero Museen abgegeben. Das illnstrirte Verzcichuiss

derselben bildet einen stattlichen Atla^ <i« r Altertbumsknndc. Kine

solche für das vergleichende Studium unschätzbare Sammlung ist

nirgendwo sonst vorbanden. Nun erst wissen wir, wie die Kanstp

arbeiten nnsmror Vorfahren ansgesehen haben, als sie neu waren.

Wenn wir sie aus den Gräbern heben, sind sie durch Oxydation der

Metalle unkenntlich geworden, nur das Ciold innl die Granaten

widersfelK'ii der Zerstfn nnir. Aus der verseliiedeuen Strnblenlireehung

hat man erkannt, dass diese nicht rothcs Glas sind, wie man iVnher

glaubte. Die durch Einlegen von SUberiftden auf eisernen Geräthcn

herv<Higebraehie Tanschirarbdt ist gleichsam erst entdeckt worden

dareb das Verfahren Lindenschralts, jene sn rein^^en. Eim Auswahl

merovingischer Schmucksachen ans dem Mainzer Museum wurde

vorgezeigt. Mit dtüi waehseudcn Eifer filr die Altertlimiis(orsc1iung

sind ttberall \ ereine und Privatsanindungen entstanden. Die Altcr-

thlLiner mu\ ein Gegenstand lebhaften Handels geworden und es

werden gegen firtther nnghuibliche Preise gestählt Dabei findet auch

die immer kühner auflret^e Fibohung ihre Rechnung, ünsm
Indostrie und Baulust vernichten zwar manches alte Denkmal, wo-

*r(ll»er snp^ar in Ruin Kla^'O ^'oftlhrt wird, aber sie fUhren auch, indem

sie den Hoden autwUhlcn, zur Entdeckung von Alterlhümcm. Wie

zahlreich die Funde letzter Zeit in unserer Nähe sind, lehrte ein

kurzer Bericht des Redners und die Erklärung mehrerer ausgestellter

GcgeniMnde. Es waren dies Funde ans den kürzlich anfgedeekten

Reihengrilbem von Nied^DoUendorf und Fahr, mit Eisenwaffen und

Mosaikpcrion. Im October wurde zu Niederdnllcndorf beim Bau

der Eisenbahn nach Heisterbacb ein fränkisches Qrabfeld durch-
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rtochcn. Diu Gräber lagüu IbislVgiu unter der Oberfläche, das Ge-

flieht der Todteo war daigIi Osten gerichtet. Daa Grahfdd muaa lange

in Gebranch gewesen Bein, denn in demBelben sandigen Lehmboden

lagen gut erhaltene Skelette und ganz verwitterte, deren Knoehen

nnr als weisse Kalkstrcifen im Ja Ihh nocli erkennbar waren. Es

wurden (\twa 20 Gräber rrornndcii. auch ««nlebo von Weibern und

Kindern. Eine Tibia, die tsehmal und hinten run(ilieii war, bildete

mit dem Fcmur ciuou Winkel von 18 ^ Ein Unterkiefer war prognath

mit Torspringendem Kinn, ein Schädel hatte starken Poms occipitalia.

Ein sehr regehnilssig ans Basaltplatten ebne M9rtd erriehtrtes Platten-

grab wurde freigelegt. Der Innenrauni war 2 m lang, 60 em bnn^
am Kopf- und Fuspondo ^^t!Ul(l eine IMaüc von S u in Dicke; 3 grosse

Platten von 1 m bi« 60 eia Länge und b-0 cm IJroitc dienten als
a

Deckel. Dieser Basalt wird iu übcrcasscl gebrochen. Dieselben

Phittengrftber &adeB sieh äaS den von dem Vortragenden besehrie-

benen Qräbem von Oberboltdorf und Oberkassel; hier fanden sieh

auch dieselben niedrigen Tliongefassc mit vci juiij;tciii Fuss und weiter

Oeftnung, vgl. Rh. Jahrb. LH, 1872, S. 176 und LVIII 1876, S. 218.

Die rc^,'cl\vi(Irig (liircheinander liegenden Knoelien jenes Grabes spre-

chen üiv Leichenraub. Die Tudten waren gewöhnlich auf den Rhein-

kies gebettet. Die Funde aus vcrschiedcuen Gräbern waren folgende:

eine 46 em lange Lansenspits« von Eaaea, eine eiserne PfeOqiltie

mit Widerhaken und TttUe» 9 em lang, Stfleke eines Eisensehwertea^

das »ingenfönnige Endstück eines Riemens ans Bronze, 58 mm lang

und 15 breit, mit 4 Reihen feiner Grüljclicn verziert, 7,wei kleine

gelbe Thonperlen und eine 22 mm dicke und l^inm hohe rnthbranne

Perle mit Ö Augeu, die eiucu weissen Raud hatten und eine l>laa-

grOne ans «uiem Olasflmn bestehende Mitte. Von 3 SebAdeln Ist

einer 183mm lang, 134mm breit, Höhe 93, Index 73,3. Die Ebene

des Hintcrhaaptloches ist anf der Frankfurter Linie nach hinten ge-

richtet. Ein weiblicher mit vorgewölbter Hinterhanptsschuppe und

hochstehenden schmalen Nasenbeinen ist leptorrhin und hat ab-'

geschliffene Zähne. Im November wurden oberhalb Fahr, ge-

genüber Andernach, nahe der Einenbahn, 8 fränkische Gräber ge-

öffnet Ein Sarg bestand ans Brohler Tnff. Ein dnsohneidiges

46 cm langes Eisensehwert mit langem Griff sowie gelbe and graue

Thonperlcn kamen an einen Händler nach Audemaeli. Zu gleicher

Zeit wurden bei Leutesdorf fränkische Gräber geöffnet Bilder der

l) Hier f«nd Herr Antiquar J. Scbmitx aus Andernach im MHrz 1891
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rümischcn Aedioitlae \ oii Garden, Rcgensbnrg uiul Worms wiinUii vor-

gelegt, die bei ans so selten gefuudeu werden, wiewohl die rumiHcheu

Sehriftrtellar von ihrer gronen Vi^brettang sprechen; ferner ein Blei-

MeduUon mit Hednaenhaiipt ans dorn Rhein bei Oberwinter, wdches
vieHeielit der Deckel einer Asch^nme war. Es ist im Darchin<^8cr

139 nun gross, am Eandc (5 mm dick, 1050 gr scliwi^r, am Rande

7.eis:( sich ringsum ein frrobor Fcilstrich. Hier worden beim Hafenbau

in diesem Sommer, da wo l>ei uiederin Wasser eine 8andb:uik sichtbar

wurde, verechiedeuo rümiscbc Altcrtliümer, Tbonscherben nnd Mün-

zen ausgebaggert, auch 9 starke Eidmnümme, die 4Vt Meter un-

ter dem mittleren Wasserstande sieh befanden. Diese Stelle mnss

in römischen Zeiten Uferland gewesen sein, in welches der Rhein

in Folge der Erhöhung seines Bettes einbrach nnd die Bucht bil-

dete, die jetzt als Hafen dienen wird. Der neue Hafendamm ist ge-

rade auf der alten Uteriinie erbaut, auf der die rrnnisclie Ansiede-

lung gestanden zu haben scheint. Es ist nicht wahrselieiulicli; dass

hier ein besonderes Ereigniw den Einstun des Ufers veranlasst haben

soH Auch miterhalb dieser Stelle wurde, von dort durch das Was-

ser weiter geflötat, ein Broncokossol mit 3 Beinen aus dem Rhein

gebaggert, wie früher einer hei Kdlaiulscek. Ein kleiner beim Ca4mm
von Neuss gefundener Amor in Ki>;eni:iiss wurde vorgezeigt, der

sich, wie die in den Jaiirbächeru t)eschriebcnc Statuette von Plitters-

dorf, als ein Erzeugniss der Sayncr Hütte erwies. Die Herren Koenen
' und Baatert hatten Verdacht geschöpft, der letstere brachte die Figur

nach Sa^'n und Herr Director R. Herzog fand bald die daxQ gehörige

Form. Wahrscheinlich hat ein sehr ähnlicher eiserner Amor im

Muscnm von Karlsnilic, der bisher ftlr rörnisfb {ralt, denselben Ur-

sprung •). Es gereicht einer Eisengies^-irei gewiss nieht zur Unehre,

wenn ihre Erzeugnisse, nachdem sie 50 Jahre iu der Erde gelegen

habe«; wegen der Schönheit ihrer Form fttr Antiken gehalten werden.

Zn einer Zeit, wo die Wflrdigang der Antike anmsl in Berlin in Auf-

schwung kam und in der Baukunst Schinkel, in der Bildhauerei

Bauch ihr nachstrebten, machte in derselben Bichtang Beuth seinen

eine wertlivollc goidne Fibel mit 19 SwiHien, einen Bilberiien Fingerring

q|lt Inaeluiflt, eine «Uber vergoldete Oewandnadel mtt Steinen «nd ein

kwSCK Kiseiischwert.

1] Ucrr Geh. llath Wagner iu KarUrubc, dem ich einen neuen Ab-

gOM derselben Form sehicltte, schrieb mir, dan nnsweifelbaft die Amor*
statnette der dortigen Sammlung auch ans dieier Form herrühre.

Jahrb. d. Ver. . Altarthifr. Im Bbelnl. LXXU.
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Einfluss aiil das hulustricgevvcrlie g-clteml. Nach Mittheilun'r des

K. Olicibcrgaiutcs in Bonn wurden aiit der S&yner llUttc, die da-

dmIb K^niglicheB Institat war, seit Anf«^ der 20er Jahre fanere

OvMwaareii gefertif^, xnm Theil nach antikeii Mnatoii. Diese Fa<

brikatiiMi, die >ik'h nicht lohnte, dauerte nar bis zum Anfang der

5üer Jahre. Von da an lioRchäftifrte sich die Hütte nur noch mit

Hcrstelhmg von Mnnition8f!^*{?ciiständt'n. Es wurden nocli die neuesten

Erwerbungen des Wallrafsclicn l^Iuscunis in Köln erwähnt, zierliche

römische Gläser, ein in Bernstein geschnitzter Amor, eine Figin- und

ein enierter Stab yon Gagat Erfreulich iat die Anfinerksamkeit,

welche das kOnigl. Unterriehta-MlDiaterinm der Erfonchnng der va-

terlandischen Alterthtlmer zuwendet. Im Auftrage des Herm Afinisters

V. finfsslcr ist ein das Volk belehrendes Merkbiudi, Altcvtltthncr auf-

zugraben und aufzubewahren, erschienen. Die von Major v. TrOltsch

in Stattgart herau^cgcbcuc, Air Schulen bestimmte Wandtafel von

Alterthflmem am niflerer Heimath, die aach ftr das Rheiiilaiid paset

imd empfohlen werden mnse, war anfgehingt

Hierauf sprach Professor Gothcin (iber den Hof von ürbino

in seiner Bedeutung fllr die Cultur der Renaissance. Der Redner

ging ans von dem Hitnveis auf Winckelmann. der zuerst die Kunst

im Znsammoiiliang mit der Volksart und mit der Laiidseliaft be-

trachtet habe. Diese Beliaebtungsweisc habe nicht nur die Archäo-

logie, sondern ebenso die neuere Knnstgesehiehte ent recht m
dnem Bestandtheile der Gdtaigesehiehte gemacht. An dem grOssten'

Maler unter den Nenem, an Rafael, sei dies nicht minder als an

Michel Angelo und Lionardn zu erkennen. 80 viel Anrc?iin<rcn er

auch sonst im Laufe seines Lebens enipfanircn, im Grunde sei er

immer der Umhrer, der Urbinate, geblieben. Schon deshalb gewinae

fttr ons der Uof dieser kleinen Appcninenstadt ein bohes Intmsse;

es wachse aber noch, wenn wir rthen, dase vnter allen Forsten

Italiens keine mit solcher Stetigkeit den höchsten Zielen <{cr Re-

nai8.«?ancczcit nachgestrebt hal)cn wie die Montefeltro von Urbino.

Nach einem Ausblick anf die Gt f^eliiclitc des Ländehens im Mittel-

alter schilderte der Redner den Fürsten Federif,'(t von ürbino und

charokterisirtc seine Stellung unter den grossen Mäceuaten der Re-

naissance. Als Oondottiere, der aber fast allein nnter allen SOldner-

ftthrem jener Zeit niebt nur Treue hielt, sondern auch bestimmte

politi>ielie Ideen vertrat, weilt Fedcrigo meist ausser Landes; wie

sciue Soldat^, weiss er aber auch seine Unterthanen durch pereön-
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liehe Neijmnp: an sich zti icssi hi und konnte seinen Zcitfjenngsen

ebenso als diw Vorbild eines herrlichen Kriegers wie eints pafri-

archalischen Laudesfürsten gelten. Scbou durch seine Er/,icluing

gehört er selber den HnmaniateRkroieeii an, doch erstreckt sich sein

IbtereflAe vid weiter ahi aaf äia Alterthmnsetndien, die aber mmicr

die Grundlage seiner Bildung bleiben. Selbst als Militär w eiss er am
diesen Stndicn vielfach Vortluil 711 ziehen. In der j^aiiiinliiii;jr dor. wenn

nicht grössten, so doch rationellsten Bibliothek, in der Krbuumiir des

schönsten Pakstcs der Frllhrenaissance setzte sich Fcderigu ein dan-

emdee Denknul; Min Hof, deisen VorHehriften er selb« systemattsc^

regdt, wird eine Art Ersiehnngssehnle dw Yomehmen Jn^d. Sein

Sohn Gnidobaldo, im Gegensat/ xnm Vater von beständigem UnglQck

verfolgt, setzt sein Werk glorreich fort; von der hohen geistigen

Bildung, die an seinem Hofe herrschte, und von dem Einflnss, den

dcrsell)o ^'owann, legt vor allein das Werk des Grafen Castiglionc:

il Cortegiauo Zcugnisi« ab. In diesem geistreichen Buche, das von

Minem Verfasser selber bcsttmmt war, die Erinnemng an Gnidobaldo

nnd die Geselligkeit TOn ürbmo festsahalteni wird eine Theorie der

individualistischen Rcnansanoebildnng Überhaupt anknüpfend an die

Darstellnng des vollkonnnenrn Tfofmannes nnd der Hofdame gcgel)en,

wie der l{c<iner in einer eindrehenden Analyse naeliwies. Tm Hinidick

auf die grüs.se Bedeutung, welche der Cortegiano auch auHserlialb

Italiens fUr die Ausbildung der Geselligkeit der Höfe und der ge-

bildeten Stände geObt hat, schloss der Redner mit der Hervorhebnng

des nothwendigeo nnd segensreichen Einflnsies, den die italienisohen

und in ihrem Gefolge die antiken Büdnngselemente anch anf nnser

Volk gewonnen haben.
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2. Heinrich ScMiemann.

Ein Nachmf.

Die schmerzliche und überraschende Kunde von dem am 2G.

Desember vorigen Jahres in Neapd in Folge eines Obrenleida»

erfolgten Tode Sebliemanns wrde in alten gebildeten Kreisen des

Vaterlftudeg wie im Auslände als ein schwcior und unersetzlicher

Verlust für die AUcTtliuiiislorscluiii^ bezeichnet. Dodi h\t er ftlr

seinen Ruhm lauge geiuii;' frelcbt und ^'escbaffen. Es kann koinem

Zweifel uuterliogen, das8 8chlieniaun ein Opfer »eine» lierufes ge-

wvrA&i ist. Man darf sich wnnd^, dass sein in der Jugend

sebwftehlicher Effrper den Strapazen nnd Qeiiüiren, die mit seiner

Art zu foffseben ouTenneidlicli verbunden waren, so lan^c Trots ge-

boten hat. Am 29. Best. >ichricb er schon von WUnsbnrg, wo
er Ileilnnfr pncbtc, „mein Olir ist noch nicht f!:cTicRcn". Kr war a!«

Sohu eines IVedi^roiH in Xculpiiebow, einem Stiultelien Mecklenburg-

Schwerins am (). Januar guboicu und starb kurz vor Vollen-

dung sdnes 69. Leben^abres. Selten lassen sieb bei einem bedeu-

tendem Henseben so deutlich die im Knabenalter anfgenommeaen

Eindrücke nachweisen, die ttlr die ganze geistige Entwickelnng be-

stimmend wurden. Er selbst eraihlt in dei Kinleitunfj zu seinem

Werke Ilios, wie ihm sein Vater immer von Troja nnd den lionic-

rischen Helden gesproclien liabc. Als der Knabe von H Jahren

einmal ein Bild des brennenden Troja sah, da >vurde er mit dem
Vater einig, dass er Troja dereinst ausgraben wolle. Mittellos ar*

beitete er als Kaufmannslehrling sich empor und trieb Sprachstudien,

um einmal Griechisch lernen zu kOnnen. Mit 24 Jahren kam er

als Afjent eines Anislcrdarner TTanses nach 8t. Petersburg, wo es

ihm gelanir. diireli den Jiidif^oliandel grosson Keichthnm zu enverben.

Nun konnte er nach dem Ziele streben, das seiner ikgcisterung stets

Torgesebwebt hatte und Troja ausgrabe. Um sich ni reehtfertigen,

gestand er aber, dass er nur die Hftlfte seiner Revenuen, nfimlicb

100,000 Mark jährlich, für sich und seine Grabungen gebrauche.

Zwisclien den Jahren 1870 und 1890 f^rnb er in 10 veiseliiedcnen

Jahren in Troja nud am 1. März dieses Jahres sollten neue Grs-
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huiigen hc^^innen, nm die niiterc Stadt frei zu \ee;pn. Am meisten

lag ihiij Tiüjii am Herzen, seine ülirijjeu Ausgrabiiii^'en in ithaiia,

Mykenae, Tiryns, Orohomenos, Marathon, Pylos, auf SphaktcHa und

Kjrthera waren mehr nur Vorbereiinngcn und Erginxnngen fltr seine

Trojaforschunf;:. Aber seine Kntdccknn^en zu ifykcnc nnd Tiryns

waren naeli dem ürtlieil der SaehverstHndigen für die Cultur- und

Knnst;,'c>?('}iTchtc orfolgreiclicr , nls die trojanischen. Seine ei-stc

Seliiil't war: Ithaiia, der Fclopuuncs und Troja, Leipzig 18Gü. Es

folgte der Atlas trojanisclicr Alterthümer von 218 Tafeln mit kurzem

Toxt, Leipzig 1874, der za gleicher Zeit in 3 Sprachen erschien.

An diesem Werke liatte die Kritik vieles ansznsetsen, es fehlte die

strenge Ordnung der Funde und der Verfasser zeigte Scinväelien in

dem Veititündni-iü der niteii Seliriftstellur, er Hess ^<ciuer Begeisterung

allzufreicn Lauf, im eistcu Todtea «ah er den A^raniemnon und als

ciu Goldschatz sich tand, war es der des Priamus! Schliemann

mnsste sich den Spott der Faehgelehrten g;efallen lassen. Besser

geordnet war die Darstellung in dem Werke Ilios, Stadt nnd Land

der Trojaner, Leipzig 1881. Vorher war sein Buch (Iber Mykenac,

London 1878, ersoliienen. SpRter folgten noch Troja, London 1884,

nnd Tirenthe, Parii? 1885. Ans dein f^f reite mit Böttielier, der in

den Kuinen von Hisfnrük mir eine Xekri'itole sehen wollte, ging er

siegreich hervor. Seliliemauns langer Aulenthait im Auslände und

die kalte Aufnahme seiner Forschungen in Deutschland hatten ihn

seinem Vaterlande einigermassen entfremdet. Aber die grossem po-

litischen Ereignisse lieasen ihn nicht kalt nnd weckten in ihm die

dentHche Empfindung. Diesen und dem Einflüsse Virchows ist es

w(dd zuzuschreiben, dass er seine Sammlunpr trnjanischcr AlterthUmer,

die er im South-Kensington-Museuni in Louduu aufgestellt hatte, im

Jahre 1881 dem deutschen licichc zum Geschenke machte. Er

halte dafdr an die grieehische Begiening 50,000 fr. gezahlt. Dieselbe

steht im ethnologischen Museum in BaÜn. Seiner Anregung ist es

auch BU danken, dass das neue deutsche Reich Olympia nnd Per-

gamnm ans ihrem Schutte hat wiedcrerstelicn lassen. Aber auch

zn i\or Zeit, als die Schulgelehrten in Deutschland den unennttd-

lichen Ariieiter mit dem Spateu nur belächelten, fehlte es nicht au

Minoem der Wissenschaft, die den hohen WerÜi d«r Funde Sehlie-

« manns fttr die Alterthnmsforschung sofort erkannten und dem ver-

dienten Manne ein öffentliches Z<mgniss dafttr ausstellten. Die deutsehe

anthropologische Gesellschaft ernannte am 27. September 1877 in
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:

Cüiistaiiz 8ehliemaim zn ihrem Ebremoitgliodc >). Das ibtii sage*

stellte Diplom Uatctc:

Ilt'iirieuiu hflilicnianntim

Virum et iiigciiii soUcrtia et auinii tcrvurc praccc8ficulGui| qui

Priami et Agamemnonia

poat longam mnltonun saecnlonim oblivioncm in elaratn lucem

protraetk de antlquilatilias gentis graecac et earniiiubntj llomeri

HM-tinK cojrnosceiulis optimo mcruit, Soeietas autln- i|.,il()gica Ger-

manonim Constautii, die VIII eal. Oct. A. MDC'CCLXXVll
socium kunoriä causa

DitncapaTit, enius rei in tealimoniiini boc diploma nominibnB

praesidum «vbeeribl inasit.

Boiinac, Hcroliui, Siuttgarli, Monacbl

Tdibns Nov. A. MDCCCLXXVII
Schaaflfliaiisen, Virchnw. Fraas, Kollmann, Wcisnianu.

Der Unterzeiebncte bemerkte in seinem iiegleitscbreibcn: „Ibre

gros^rtigeu EutUcckuiigeu haben der arcliaeolo^jiscbeu Forsebmig

Är lange Zeit einen flberana reichen Stoff geliefert, denen Bedea-

tnng darin geAinden werden mn«s, daas wir dadnreb mit Kmistbe»

atrebnngen bekannt wurden, die der IMdtbe der griechischen Kunst

vorausgegangen sind und auf eine Cultur hinweisen, die einst \ ii
!

•

später getrennte Völker gemeinsam umschloss. Für die Kennt russ

des Alterthums ist eine gauz neue Periode gewonnen, die mit jener

Zeit Fühlung hat, welche wir die prftbistorische nennen. Damm ist

miaere Geaelbehaft Ihrer Scbatzgrftberarbdt mit bo groaser Anfinerk*

aamkeit gefolgt nnd wOnacht Ihren fortgeaetaten Arbeiten steta neues

Gelingen." SchllemMUl ßti^^U- in seiner Antwort: ^Es freut mich

ungemein, dass mir meine Aibciten in Troja und Mykenan diese

hohe Ehre verschaflft haben und werde ich bemflht sein, midi auch

in meinen fcrucrcn Untcruehmangcn derselben würdig zu xcigen. —
Ihre Zuachrift und daa ne b^leitende prachtvolle Diplom, deMen

knnatreiehe Awstattnng und Darrtellang vieler von mir in Troja

entdeckter Ocgenatändc geben mir die mich bosecligendu Ueborzeu-

gung, dass meine Arbeiten Imhe Anerkennung bei Ihnen gefunden

haben. Unmöglich hätte uciuo Liebe fUr Forschungen einen stAr-

1) Vgl. Corrcspoadenzbl. der Deutschen authrop. GcaoliBchaft 1878,

Kr. 10^ a 116 imd ISH, Nr. 9, & 7«.
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kereo Aureus erbalten k9im«ii iüb durch die mir von der deutschen

anthropologischen Gesellschaft dureh Erthdlnng eines solchen Ehreo-

diploms gezeigte holie AnerkeDn^ll;^^'-' Schtietnaiui bcBuuhtc wäh-

rend tnelirercr Jnfiro die nllpromrincn Vcrsaiiiiiilunfren der Gesell-

schatt niid tliciltc in deiisell>cii diu Krircluiisse soiaer iicuestcu For-

sdiuugcu mit. Ich hatte /u jener Zeit noeii tblg:eu(lc Zeilen an ihn

gerichtet: „Ge«tattea Sie luir, Sie aaf einen Fundort anfmcrksam

sn machen, an den sich noch kein Archaeologe gewagt hat, dem
ich aber wQnsehen mikshte, dass Sie Ihre Zaab^TUtbe einmal Uber

ihn »chwängen. Ich meine den See l'rasias im alten Maccdonien,

wo nach licrodut die PnoAnior anf rfaldliauteii ^v(lll^toll. Wenn uns

die Pfahlhaiiti'u ülierail so inasscnli.U'tc und w ii litiii,^c Fiuidi' iK'wahrt

haben, die wir jetzt aus Licht ziehen^ so wird aneh wohl jener

See im heutigen Bumelicn in seinen alten Piahlrosten, nach denen

der Franzose Derille wsbon gesucht hat, noch reiche Schätze bergen,

die des ^'lUekliehcn Finders harren/ Schliemann erwiderte am 29.

Dezember 1877: „Ich bin /war fest entsi-hlossen, den Rest meines

Lebens in der h<niicri«cben Arehacolopic zuzubringen, habe auch

einen neuen Fernu»n tiir Tr(»ja erhalten, will aber, da es Sie in-

tcrcßsirt, mit Freude Forschungen am See Prasias in Macedouicn

anstellen. Erinnern Sie mich spfiter daran, denn so lange, als der

Krieg dauert» kann ich nicht in der Tttrkei arbeiten.'^ In Bezug

auf ine Absteht, in Creta /.u graben, schrieb er am 5. März 1889:

„Ich ging zwar Mitte FiVunar wieder mich Ilerakloion und tniter-

PHchto HorijfiiUiür von Nem-iH das uraUc Ocbäude in Kno8og, welches

Dörpt'eid und irli vor i> Jalireu zur Ausgrabung aosersehou hatten^

ich abeiveugte mich, dass ich dasselbe mit 100 Arbeitern in ewa
Woche ausgraben wttrde, aber der Eigenthttmer verlangte 92,000 Fk*.

in Gold und Abliefemng aller Fnude an das Museum in Heraeleion.

Ich habe nun eine nittsclirift beim Kretenscr Parlament einreichen

lassen und hufTv nnf Krfoljr." So sind mit ihm noch p-nssc Plüne

in d.is Grab gcsanlien. Mii-en andere in seine FuüsstapCeu treten!

In dem rastloscji Scharten und in der bcgeistertcu Opfcrwilligkeit

fttr seme FoiBchungen wird er sobald nicht seines Qldchen ünden.

Am 1. März 1891 fand im Festsaale des Rathhauses in Berlin

vor einem auserlesenen Kreise eine von den ßchördcu der Stadt,

deren EhrenbHrircr er war, snwic von den Oese llscliarten für Anthro-

pologie, für Archaeologic und lür Erdkunde veranstaltete (iediielit-

niäs-Fcicr für Ilciurich Schlieiuauu statt Yirchow entwart
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ein kbenavolka Bild von dem Schnffim nid Streben seines laqg^

jfthiigen Frenndes. Reise und Cnrtins widmeten ilmi elireiide

Worte des Nachrufs. Cur t ins so^e am Schlüsse, sein Werk fort-

znsetzcn wäre die herrlichste Gedächtnissfcicr, die djis dcutsclic

Volk für .Sc'hlicinann veranstalten könnte. Er sprach im Namen

aller Fachgenossen das Gel()bui>>ä aus, nicht müde zu werden, in

dem Streben, das, was er erworben, za verwertbcn and dem Lichte

naehzawmdda, das er ans erschlossen.

bchaaffhauscn.
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8l Die Aiiliiro|idogflji-V6rsammlyii| Zi Mimlir in WettMen
am IL bis 16. August 1880.

Die XZI. allipeineioe Veirsemtoliuig' der deutodien Antbropologiachoii

Gcjiellschaft wurde in iler Aula der königlicben Akademie am Uicnbtag,

den 12. Atiprust um 9 Uhr durcl» den Vorsitzendi'n derselbeu, Herrn Ge-

heimrath Prof. Dr. Wald er, erüffuet.. Er btstoule, dasb dio Guäcliuchal't

inm enteft Male in Weetfaleu tag«, auf einem Boden, der wie kein an-

derer altdentecbeSttt«! «nd altdeutaclieH Wetseu bewahrt habe, wo zuerst

deutöchp Stämme geschlogscn dorn fremden Eroherer entp-pp-fTifratci). Dif»

Teutoburger Schlacht habe di« ganze Welt erechüttert, sie bei auch uu»

noeh eine Mahnung snr Etaiigfcelt Er schildert die Aufgabe nnd die Er-

gebniaae der anthropologiacben Fonwhnng. Wührend die Hedidn sich

mit dem Meu.schen als Einzelwesen beachftftigt, ist sie die Wissenschaft

vom Menschengeschlecht, sie verfolgt seiiir erstctt Sptiren, seine Verbrei-

tung, üciue Verschiedenheit in den eiuzelnen lüissen. So viel auch auf

diesem Gebiete gearbeitet ist, eine befriedigende Erklttrnng fehlt noch«

immerhin ist schon Manebett gekiftrt. Wir sin l nicht mehr auf die Be-

richte der Reisenden angewipseii, die frciinleii fassen werden uns vor-

geltUut. Die Uutersuchung der Haut- und Haartarbe und der Augen iu

unserem Vaterlande durch Virchow hat ftwtgeeteUt, das beide Typen, die

Blonden und die Dunkeln, in allen Zonen vorkommen, der von^ie^^endc

TypuÄ httit Ticstinmite Oeprenilen iinie. wns für die BesfSndipkeit der Merk-

male spricht. ÜJi ist ein Verdienst der Gcttellscliati, solche Untersuchungen

venmUwflt m haben. Der adner VoUendnng entgegongohende Schidel-

Katalog whrd dn kaSehemer Codex der mensehUehea Baseenbildung sein.

Unsere Wissenschaft ist Soinatolnpnc, insofern sie fs mit dem Bau des

menschlichen Körpers zu thun hat, Ethnoloirio, wenn sie die Sitten und

Sprachen der Völker erforscht, und Urgeschichte, wenn ihre Forschung

da elnsetBt, wo die sehrlllUchen Zeugnisse aufhören, und nur mit Httlfe

der vorgeschichtlichen Funde des Menschen selbst oder seiner GerKthe

die Entwickeinn{r der MenKchheit von nns erkannt wird. Vor uns lie;ren

Hohlcnwohnungen und Tlahlbauten, Sehmuck und GerHthe in Stein,

Knochen, Bronse und Elsen, Bestattung und Lelehenbnmd. Seit dem
Jahre IHTl fanden die allgemeinen Versammlunpen der deutschen anthro-

po!on:isclien Gosellseliaff re;xc''Tiflf^sipr .-taft. Die GeRellseliaft snelit Ver-

ständigung mit den Staatsregierungcn wegen Erhaltung der alten Denk-

male. Den Beichthnm des westfUinchwi Landes an vorge^chiehUichen
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AlterChflineni haben schon Andere geschildert Holfontlich wird diese

Versammiuag in Westfalen vettere &eise fflr unsere neue Wissenschaft

Für den verhiudertcn Oberprä«idcnten Exc. Sludt begrüöste Herr

Oberprisidiafarath Viebahn die VerBammlnng, die «ine Ehre für die

Provinz und iliir HauptHtftdt svi. Dem Fremden beg:egiietcn hier ftchte

GegcnsSt/c dt -. T.i tu ns, das g'erUustlivollo Sili.ifTcn der modonien Induntrio

tür den Wirllinarkt und in einsamen Wäldern die verwitlcrlen Denkmale

des Alterthtuns oder in BavemhMnsem die SUtem und OebrKvehe der

Vftteneit In Vertrotuu^: do.s LandeHhaupcmanns lieisst Gell. RathHosivs
die Ooscllsi'haft herzlich willkommen. Herr Büffrermoister Dr. Würme-
ling hofft, daiis die mehr ab tautiencyährige Stadt durch ihre kirchlicbon

nnd profanen Bauten das Interesse der Anthropologen in Anspraeh neh>

raen werde. IMe Westfklen sden llHnner von altem Schrot und Korn,

die man den Eichen des Landes vergleiche. Krn>t nnd zurückhaltend,

aber treu und zuverlässig hingen sie fest am Alten, doch bcien sie vernünf-

tiger Aufklärung nicht abhold. Auch der Bector der Akademie, Geh.

Rath Prof. Storch, nahm das Wort und wünschte der Versammlung den

reichsten Erfolg zu Ehren der Wissenschalt.

Als LricaIfreschHrt.>srührer dankt Cich. IJath Ilosius zunilch.st den

Behürdeii und den Mitgliedern der Akademie für ihre Hülfe zu den Vor-

bereitungen dieser Versammlung, sowie der Anthropologischen Oesell-

schaft für ihren Beitrag zu den Kesten der Höhlenausgrabungen. Es

boten sieh hier in Münster besondere Schwierigkeiten, da in Westfalen

kein Mittelpunkt für die antbropologiuchen Studien vorbanden ist Die

Akademie in Münster ist ohne medidniscfae Facnltät, auch fohlt es an den

hinreichenden Sammhingea. Setliat die Naturwissenschaften waren bis

vor Kurzem höchst ungenügend vertreten, für die beschreibenden war

nur ein Professor vorhanden, auch dieser hatte seine Stellung nur ab
NflltenanM. Wie wichtig fOr die Anthruiioiogie eine medldirische Faeultit

sd, beweise der Umstand, dass der gesammte Vorstand der AnthropelO'

gischen Gesellschaft aus Professoren der Medicin bestehe. Auch die Aus-

grabungen in den Höhlen seien von Westfalen kaum vorgcnouuncn wor-

den, die ersten untemahnieu Schaaffhausen und Vircbow. Das sei besser

geworden, die Museen und die Schriften des Vereins für Geschidite und
Alterthumskundo bewiesen den Fortschritt auf diesem Gebiete. Herr Dr.

E. Carthaus habe die Festschrift über die Bilsteiner Uidden bei Warstein

verfasst, Prof. Nordhoff, der iu seiner neuesten Schrift: Das Westfalen-

Land und dijs nrgesehichtliche Anthropologie die alterthüraliehen Funde
zusammengestdl^ werde die bedeutenderen Stücke aus dem Mtxsoura des

Alterthumsvereins crklHren. Auch sei von K. Mummentliey ein zweite«

Verzeichniss der Stein- und Erd-Denkmäler des Süderlandes erschienen.

Er sohloss mit den Worten: wir bieten, was wir haben. Hierauf hielt

erobern.
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Hotivs eineii lohrreieheii, an der Karte venuuKkattUebten Vortrag Uber

die geogiiostibcheii Verhilltuisee Wcstfaleus. AHc Forinntionun finden sich

hier von den pnlftozoiHrlu'n SrhiclittMi hin zur Neuzeit. Für dir anthro-

pologische Forächuug bind die Uöliieu und die Dduvialtundc dus WichtigeU:.

HeoBcheiireBte treten erst auf, nadidem die Bisseit die growen TUere
vernictitet hnt. Die Mainumthreate »ind in Westfalen Ulter als der Men!>ch.

Herr Scfnitzineiäter WcisTnatiii erstattet den Jahreaberieht. Die Gc-

8auiiut«iuuahme betrug 1G,M5 Mk. B5 Tf. Die Gt^elhichaa zMülG lü^
Mitglieder. Verragbar sind für 1690/91 6640 Mk. 80 Pf. DerOenerakecre-

Ur, Prof. Ranke, erstattet den wisMiusthafiüchen Jahretiberichi, Herr

Prof. Nordhoff erklärt 'latin ( in von Hau-ln«pector Honthnmb im Mnass-

«tab von 1 : 20 angefertigtes Modell eiuet» altw«tiUlUi»cheu Baueridiauseö

aus der Nähe Ten Osnabrück. Durch die Mitte de» Hauses fahren die

Wagen mit dem Getreide ein, das unter dem hoben Daeh gelagert wird.

Nach vom findet sich in demselben Raum« die Küche, liinten sind die

StAlle nai li <lii '-ein Inneuraume offen, so dass der Batter fuis einem Fftif^f er

tKsiue«» Ziutiuers die gatuu VYirtb>chaft Über6cheu kann. Nach Sdiluss der

Sitsvng g^ren 1 Ufar wurde unter Fttbrung dcsHerni Fkof.MilchhSfer
das Museum antiker Kunstwerke besichtigt. Es folgte der Besuch des

Kathhause«, dt r städtischen Badeaa^tnlt. (1( s Kunstvereins. Die Herren

Theibsing und N ordhoff gaben belehrende Krkl&ruug. Gegeu 3Uhr
versammelte man sich Im Dom, wo Herr Dompropst Parmet dieFfibrung

iibemahm, imd hierauf geleitete Herr Generalvicar Giese die Antbropo-

!o<rf>n durch das christliche KiuistmuMMU». Um 6 Uhr fand dasFestessen

im liötel Kallenberg statt.

Am Mittwoch Vormittag gab Prof. Nordhoff unter Vorlegung sahl-

releher Alterthttmer eine Uebersieht ttber die prlUiUtorischen Funde Wcsfe-

fnloiis. RtoiinvalTcii werden mehr im Westen als im Osten iiefun'lcn. Ucber

das Aller der megalithischen Deukmnle war er zweifelhalt. Doch glaubt

er, il&mi äie GrUber seien. Schon Bischof Saleutiu vou i'adurboru fand

nm 1674 bdBorehim sweivon gewaltigen Feleblöeken wwefalossene Grab«

kammeru mit ni hcinen. De^ Tacitus Aiis,<«prucb, das» ein Ka^enhUgel

und nicht juaciitvollo Denkmale über den Tod ton errichtet würdiii, kann

sich also nicht auf diese Dolmen, wohl aber auf die Grabhügel beziehen.

Er fi«gt, ob niebt BOmerstrassen durch die roegaKthlsdien Denkmale hin-

durch liiliru- n. Bei Lastrup sei ein Steindenkmal versetat worden, man
habe Asilninimcn Fi-nerstciubeiic und mit Gyps verstopfte bronacnc

Pfeifchen darin geluudcu. Auch seien schon römische Schmucksachen

undMfinxen In solehen dolmenartigen Dimkmalen, wie in Lengerich UM
und früher in den Driehanse? Steindenkmttlem, gefunden worden. An
der Euhr fSnden sich Krdhtir;:'<'n tnit 2 oder 3 Wällen und GrHhcn. Ret

Paderborn findet «ich eine Wallburg mit Vorwerken, die Wälle be-stünden

aaa Erde und dicken Steinplatten. Von besonderer Art sei die Laudwehr
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im Kreise Arendorf, de aiehe dch von Nord nach Sttd, die Ostaeito der>

sfU»fii sei dio starksti*. Dr. Tischler crwfder^ dass die Stelliuinr der m©-

;^.ilithi.si}u'n GrähiT ühtT jedt-n Zweifel erhaben sei. Dieselben fHnden

Hielt mit gewitiKen Abweichungen von Poniuient au, die GeHtade der Ost-

nnd Nordsee entlang», wie an den KfMen des Atlantisehen Meeres, stets

mit einem sehr (rhnrnkteristischen Thonfresciiirr, das mir jrewisHc locnlo

Gruppen erkennen lause. Hannover, Westfalen, Holland bilden ein gut

begrenztes Gebiet. Diese Monumente waren immer OrAber und haben,

wo sie noch elnlgermssssen gmt erhalten waren, mir SteInweilEzeuge

geliefert Ihre OefXsse, durch reiche, gekerbte, lineare Zeiehnnngen

charnkterisirt, dl*- zum Ansrülleu mit einer weissen Masse bestiiiimt waren,

unlerticlicideu t>ich wefientiich von denen aller späteren Perioden, die sich

noch TOT der RVmersdt gvA erkennen lassen. Es nnterttegrt keinem

Zweifel, dass wir es nicht mit Sachsengribem, sondern mit solchen der

Steinzeit zu thun haben, die wohl noch ins zweite Jalirtaiiscnd v, Chr.

zurückreichen, und in welche jüngere Objecto nur bei den so häufigen

Plünderungen dieser Grftbcr gelangt sind. Der Berichterstatter erinnert

daran, dass er bereits vor 18 Jahren 1il>er die Stdndenkmiler in Hannover

und Westfalen bei der zweiten Versammlung der Oesellschaft in Schwerin

berichtet hat (verjrl. Corresp.-Bl. d. Aiithrnpol. Ges. 1872, S. 55). Er hat

mehrere derselben in Begleitung des Herrn Uofraih i^scllcn im Sommer

1871 besncht Das grSsste nnd hesterhaltene in der gaawm Gegend

ist das in der Kuukenvenno bei Froren im HniuuiverHchen. Es ist von

2 St«'inkn'i>.eii umireben. Ks ruhen hier 15 Blöcke, jeder auf 2 TrÄgern,

in einer lleilie. Das Denkmal ist 116 rh. F. lang und 20—24 breit. Der

erste nnd grSsste der Deeksteine ist 9Vs F> ImiTi 6 F. breit nnd 8—4V) F.

dick. Nur einige Decksteine waren damals abgerutscht. Gegen die

DentunfT , dnss alle diese Bauten ursprünglich Grabdeiikm.Hler seien,

spricht ihre Form und der Umstand, dass, wie iSasellen angab, zuweilen

in der Nike derselben sich groiuie UraeniUder flnden. Ein solchee liegt

aoeh in der Knnkenvenne. Man wird riele derselben fSr Opfaraltlre

halten dürfen, nnd der spätere cliristücln- rt(>lur\nch, die Todten bei den

Kirclien zu begraben, ist nur die Befolgung einer alten heidnischen Sitte.

EweUen versicherte, dass unter hundert Fallen nnr einige Mal der Ftwd
on Knochen oder Asehennmen erwlhnt sei. Er selbst hat nnter Jenem
Denkmal vergebens danach gesucht, aber Topfscherben fanden sich mit

in Ueihen stehenden scharfen und tiefen kleinen Kindrücken, wie sie

Tischler schildert, der Berichterstatter besitzt deren noch einige. Das
Ornament erinnert an die spätere Veniening In rheinischen Relhengribem.
Von den megalithischcn Bauten, die über der Erde stehen und von denen

viele gewiss niemals einen Erdhtigel über sich hatten, sind die heute

noch halb oder ganz unter der Erde liegenden zu unterscheiden, wie die

TOD Wintergalen nnd Hermsitamp. Anch diese Steinkaaunem sind aiu

r
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Gnuiitbl6efc«n errichtet, deren Zwlflchenrliune aber aorgtulüg mit Idelnen

Steinen ausgelullt muL Die gcnauDtmi «'.ntlialton noch zahlreiche menscb-

llche rffheiiif, Borp-fT''''^ "' 'I't dicÄcnK'ii Ticscliricbfii li;it, ^chUtzt dir Zahl

der Skelette mit tirhanl in beiden auf 1500. DaBä dlct»; nicht ursprünglich

hier bestattet worden sind, sondern qilter hier zuammengclegt wurden,

ist dem Bftdnor wahrseheinKeh. Bei Beckum waren drei soleher Stein-

häuser vorhanden. Anch in cinoin iihiilicht'ti Ornhc zu Uelde bei Lipp-

fitadt auB der Steinzeit lagen die Todtcn in Schichten über einander.

(vcrgL Verb, des NatnrlL Verciiui, Bonn 18»9. Sitzungüber. S, 103). Die

megalithiaehen D^mXler gehören unsweifUbaft in die Steinsdt. Sie

sind von den Oennanen errichtet. Daas viele Opferstoint' - ncTi, das

sagen uns deutlielt die Verbote verscliiedener Concile au» dem 4. bis 8.

Jahrbuadert. Schon die Horner kannten Hie^ Nach Tacitus, Ann. L 61,

fhnd OermaniGtu Inds propinquis barbarae arae, apnd qnas tribnnes et

centurionee naotaverant. Dass in alten GrMbern der Vorzeit anch spätere

Bestattimg'en vorkommen, iwt eine oft fremaclitc Bcobaclititiirr, Ji«' sicli

kürzlich bei Unter»ucbung der aUi«cheu Hügelgräber bcstUtigt hat. Die

Beihengrtber von Beeknm hat der Tortragende damals dem 6. oder 7.

Jahrhundert unserer Zeitrechnung srageseiirieben und glaubt auch jetat

noch, dasp die zahlreielipu PferdeskeJette auf dio Bostnftun^r von Kriegern

deuten. Hierauf spricht Virchow über kaukasische uud kloinasiatisehe

Aiterthümer. Die Uteste asiatisehe Coltor batto ihren Sita am Scliwarsun

Ifoere. Sehen Sesostris liatte der Sage nach eine Coionie nach Colehis

gesendet. In der Bibel wird Clialdacn als ein Metall orzcu^einlcs und

bearbeitendes Land gerülunt. Händler vom Schwarzen Meere und vom
Gebirge des Taurus werden die syrischen Märkte besucht haben. Hier

Miditen die Griechen den Ursprung der Bsenenltur. Wo di« Bronse er>

fanden wurde, bleibt eine der wichtigsten Fragen der Archäologie. Fran-

Z(>Kische Forscher glauben, in) KankaHiis. Tinn Ziim kann aber nicht ans

England oder Hintcrindicn in diese wilden Gcgend«ni gebracht worden

sein. Die Bronse ist ans swei Metallen gemischt die nicht an derselben

8telk> vorkommen. F.in \'nrkomnien des ZinilS Ist weder im Kaukasus

noch Im Antikauka'^us bekannt. DaMs die Alien d;w Antimon kannten,

deMen erat« Verwendung mau dem Mittelalter zuschrieb, da« beweisen

die KnS]^ von Antimon aus einem Orabfeld im Kaukasus, ein OeOss

aus Babylon» jetat in Paris, und die aus Schwefelantiuou bestehende,

MpRtem genannte, schwarze Schminke der Aegrpti r. Ks glvhi ein Bild,

auf dem semitische Gesandte dem obersten Beamten des Landes alh Ge-

schenk Mestem bringen. Lehrt die Technik etwas Aber den Ursprung

der Bronne? EigentbUndiefa Ist In den Icankasiscfaen OrKbem der Bflnner

der Gürtcischmiu'k aus Bi onzcMeeh. Im Norden des Kaukasus sind diese

Bleche reich verliert, zuumi mit rohen Tliierbildeni. Man unterscheidet

drei Uirscbarten, der ciuc scheint Cervufi Mandschuncus zu sein. Die
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zwischen Euphrat und Tigris entwickelte alte Culttir wird auf diese Er-

sevgnime von Klnflnss gewesen sein. Aber der LBwe kommt nicht vor,

der anf ns-syrisclicn AltcrthüinejTi no gewöhnlich ist, dagegen der Ornnzochs

m\r\ i>liniitnstischp Thicrs-fstnltnii. Diese und dio assyrlsc-hci Kunnt «taminPTi

viclliMcht ans einer genieinwunen (Quelle, Diese Gräber liegen auf dem

letuten Abfltll der srmenischen Hochebene. Die dAmab liier wohnenden

Akkad waren mongolischer Horkuiilt, sie sind die KHhider von MaoM
nii<l Oi Nviklit. Hin n1trn Arier, die ohne Schrift iin*l lüinstentwickclnng

waren, stehen weit zurück gegen die^ mongolische Cuitnr. Virchow
BchloBB hiemn einen Beriche Uber die neneeten Ansgrabungw Schliemann«

am HUipel Himarlik, welches Wort Bnrgh<>rg bedeutet. Bei den frflheren

Ans'rTalinivirfn ist duifh einen von ohou her mitten dnrrh die zAveite Stadt

in die Tiefe gemachten Eiuüchnitt nur ein schmaler Streiten der untersten

Stadt anfgadedEt worden. Jetit ist die voll« Abtragung des Hügels in

Anf^riir genommen, nm weiteren AnItehlnM über dte Uteeten Stidte cn
j^'i'wiiun n. Schlieniann hnfft ,iuf der Westseite da« .skflischo Thor TIoiiior>;

zu linden. Ans der untersten Stadt sind eigenthümliche Thonget'Nsse

zu Tage gefördert worden mit Nahruugsrcciten. Die zweite Stadt soU aus

drei verschiedenen Banepocben nach SchKemann herrtthren. Noch Jetat

ist e,H Sitte in der Troas, das» ein Bau aus Luft/.iegeln auf einer Böschung

Vftn Steinhiöcken steht. Erst nach d( r mnrednnischen Erohening hildote

das Plateau südlich von dem UUgel einen Tenipelbezirk ; hier stand die

römische Colonle, IHnm novnro. Die grossen Rrttge, pithot, gehSren nnr

den oberen StHdten an, die jnan ah drittr, vierf« und llinfl« bezeichnet.

Sie enthalten vi i lirannlcs Oftreide und Hülsenfrüchte; SchlieTnaiin Tiattc

Hie irrthttmlich für Asrln ininien gebalteu. Gegen Bötticbere unbegründete

Annahme einer Nelu-opoie spricht schon der Umstand, dass nnr^neUm«
mit verbrannten McnschemreBten sich fand, und diese stanunte ans rSmi«

srhrr 7t it Scli.ia fffiausen sprach sodann über d.is Alter der Men-

schenrassen. Nach der mosaischen Uoberlieferuug ist das Menschenge-

schlecht 6000 Jahre att, nadi Lyell SOOOOO Jahre. Am wahrscheinHchstBn

dttrfte ein Alter von 15—90000 Jahren seinf immertiin bemiht aber auch

dieses a\if Tjlos'.or Scliütz\ni;r. Als man atis den Gletscher^piiren die Eis-

zeit erkannt halte, glaubte man, der Mensch könne erst nach dieser ent-

standen sein, aber bald überzeugte man «ich, wie aus den künstlich zu-

gespitxten Silben ans der Sehieferkohle von Wetaikon in der Sehweia,

so aus dem Schädel des Moschusochsen von Moselweis, welcher Spuren der

Menschcidiaiul zei^t, da.ss der Mensch schon wäfhrend der Eiszeit gflebt

hat. Aber die Spur des Menschen im Tertiär bleibt zweifelhaft, wiewohl

sdn Vor^nger jedenfslls sdion tn dicsw Zeit g«lebt haben nnus, denn

alle jetzt lebenden ThiergescUeehter haben in tertiüroii Schichten ihre

Vorfahren hinterlassen, von denen sie abstammen. Sagen nnd Funde

sprechen dafür, das» er zusammen mit dem Mastodon in Amerika gelebt
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h«t. Einen dchern Beweta daftlr, daas er fn Europa mit dem Hararnnth

g'lcii'hzeiti'c l«^btp, iH'fcrn nur die des Marke» wogen frisch aulprejichlage-

iien Kiifiilicii, wie Za^isza sie stlidii in den Hölilcn von Krakau fand

uud österreicliififiift Forscher sie iicucrdiugs mebrlacb iu Mähren geladen
baben.

Die Baasen entetanden durch den Elnüuaa des Elimae und den der

Cultur; diese pfl('<j:t jenen ZXI beschrfinken. Ks p-ipht nnzweifollinft hülicre

und niedere itasscn, die uiedrigstetchcudc, damals die al'rikaniHchen Neger,

hi^ deshalb eeh<m Unk für IlCeat& Die Merkmale der rohen lobenden

Ramen kehren in feairilen Fanden wieder, eine für die anthropologfache

Föisi Jiung' ungemein wichtige Thatsaclic. Den kinnlosen Unterkiefern

von ia Naulette und Sohipka gleichen die der Wilden von Nen-rtntnp.i.

Die gi'o»8c Alveole des letzten Mablzahnn bei jenen entspricht den letzten

gromen dreiwnrzeligen MahlaJlhnen der Anatralier, anf die B. Owen sn-

ertt attftncrkMm gemacht hat. Die Miinner der Höhle von S)>y in Belgien

InssPTi erkennen, i^nss auch der aufrechte, Gang drs MeiiHt licn ^ich <<r-.'

iilluiählich entwickelt hat. Dem entsprechend gehen die rohestt u V\ ildi u

mit Yorgebengtem K9rper vnd etwas gebogenem Knie. Die Lage des

Hinterhauplloches nach hinten, die mehr horizontale Btchtnng seiner

Ebene, die hinten ab^r« rundete Tibin, otno Folge der geringen Kntwicke-

lung der Wadenrouskelu, die utehr ausgehöhlte hintere Gelenkflttche des

Metatarana der deahalb beweglicheren groeaen Zehe beim Wilden wie beim

yorgeacUehtllchen Menschen, das Alles steht in einem nothwcndtgen Zu-

saniinpnhanp'e. Wir unter i l-f 'im hrutc die Hassen auch nach der Farbe

von Haar und Auge, darüber liisst sich ans fomleu Kesten kein Unheil

gewinnen, aber es ist mehr als wahraeheinlich, dasa die ursprünglichste

Baaae einem warmen KUma entsprechend eine dnnkle war. Die belle

Farbe von Haut und Haar ist wie die blaue Iris beim IMfiiscbon ein Er-

werb der Cn!tnr tind die Wirkung eines gcmllsBigten Kiinias. Dieselbe

findet sich bei keiner wilden Kasse, auch nicht bei den höheren Affen,

nleht bei den SXngethieren im freien Znstande, wohl aber ansnahmsweiae

bei Hansthieren. Die blane Irls koimut liei Vögeln vor, bei der Gans

in Folge der Zähmung. Wenn man (ieii I Vsprung betrachtet, giebt es

nur zwei Hassen, die mongolische und die llthiopische: die kaukashiche

ist ein Eneugnisa der Coltnr. Alte Sehriftatelter schildern die Bohbeit

derselben Völker Europas, die heute auf der höchsten Stufe der Gesittung

stehen. Die alten Schädelformen, die wir iiiulcii, sind eiiu' B(stiili;,'-Ting

jener Nachrichten. Das» die Bassen sehr alt sind, beweisen die «gjpti-

aeboi Qrabmalertfeii aus dem 16L Jahrhundert v. Chr. Da sehen wir

blende HeoMhea ndt blauen Augen vnd von grosser Gestalt, Neger,

Judr-n, Mongolen, bezopfte Chinesen. Neben den Darsto1luii;r* ii dieser

rohen Rassen zeigen sich aber auch edlere Züge in den Bildern der

Herrscher, Züge, welche deutlich auf das giiechiscbe Schönlidlaidflal bin«
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weisen. Im Fayum haben «Ich «Ho. BildniHse monschlichcr Gesichter aus

den ernten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung^ gefunden, die der dama-

ligen hohen Bildung entsprechend auKscIien, als wenn sie Leuten von lieute

angehörten. In der Grösfto des Gehirns drückt sich der Unterschied

zwischen Thier und Mensch am greifbarsten aus. Aber dass nicht allein

die geistige Begabung die Grosso des Gehirns bestimmt, lehrt die That-

sache, dass die grössten bekannten SchHdel durchaus nicht geistig her-

vorragenden Männern angeliiürten. Solche Ausnahmen stossen die Regel

nicht um. Dem Schlldelindex nach hat sich freilich der Mensch seit der

Quartiirzeit nicht verändert, SchUdelmaasse der Länge und Breite, wie

Hie der Neanderthaler zeigt, giebt e^ heute noch; schon damals gab es

Kurz- und T..angschHdel. Aber der Index erschöpft den Begriff der SchU-

delform nicht. Der Fortschritt der Menschheit Ist nicht denkbar ohne

Mitwirkung des Gehirns, also auch nicht ohne GrösscnTerlindei-ung des

Schttdels.

Ist der Mensch auch in den Tropen entstanden, wo seine nUchsten

Verwandten im Thierreich leben, so hat er doch seine höchste Ausbildung

in den gemässigten Kiimaten erlangt, wie es der Verlauf der Geschichte

zeigt. In Deutschland wohnte vor den Kelten ein den Lappen verwandte«

Volk, wer vor diesem Deutschland inne gehabt hat, ist unbekannt, vielleicht

war es davor überhaupt nicht von Menschen bewohnt, sondeni mit Wäl-

dern, Sümpfen und Steppen bedeckt. Der NejindcrthalschHdel hat nichts

mit den Kelten und nichts mit den Lappen g»'mein. Gehört er einer ur-

alten eingeborenen oder einer eingewanderten Bevölkerung an? Die

Form findet sich annähernd und abgeschwHcht in den Funden von Marken

und von Spy und einigen anderen wieder inul hat sich allmäihlich ver-

loren, vielleicht hat sie ihren Ursprung in tertiJlrer Zeit. Von Amerika

und Australien ist es sicher, da«« «ie eine Urbevölkerung nicht gehabt

haben, weil ihnen die höchste Eutwickelung des thierischen Lebens fehlt,

sie können nur durch Finwanderung bevölkert «ein. Der Unterschied

der Dolichocephalie und Brachycephalie scheint im Ursprttng der Rassen

begründet zu sein, je nachdem er ein afrikanischer oder asiatischer war.

Das Hirn des Chimpanse hat einen Index von 73, der des Orang ist 511,5.

Ohne da« Entwickelungsgesetz der organischen Welt bleiben die Ras.sen

unverstHndlich und ihre Untersuchung ohne jegliche« Ergebnis«.

Jetzt hielt Dr. B tisch an einen Vortrag über Heimath und Alter

der europHischen Cultxirpflanzen. Er legt eine Sammlung von 90 Samen-

proben vor, die etwa 30 vorgeschichtlichen FundstHtten entnommen sind.

Die älteste Halmfrucht ist der Weizen, der Sage nach 3000 Jahre v, Chr.

in China eingeführt; er kommt schon hUufig in der jüngeren Steinzeit

Europa« vor, hHufiger in der Bronzezeit. In den Kjökkcnmödding« fehlt

jede Körnerfrucht. Die Kelten haben schon Sommer- und Winterweizen.

Seine Heinmth scheint das Gebiet «wischen Aegypten, Kieinasien und
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Orieehenland. Weniger bAufif tat die Gerste, die aus Aegypten ütwmmt.

Meist i»t es die «eclis'/.cilijrc, nie die vierzeilige, die wohl ilurch Kreuzung

der s«'ohszeilif!;^oii und z\vri/.fi!i<j'cii j^eziichlef ist. Dtri Iln^rfjcn bauten

uiifh i'iiuius die Tnuriuer in den Alpeu. SiidJiclier konnat er nicht vor.

Er bat Iceinen indiaclien oder flemitlsehen Namen; sein Name UA slaviseh.

Nat-h Köruicke statnuit er vom öt>tlii-lien Mitteliuecr. Der iUtestc Fond int

deir im Plalilbau von Olmütz. Der Hafer war in Assyrien, Judaea, Aegypten

uubekauut, inCUiua wird er äOü u. Clir. «rwilinit. Kr ist in den JPl'aldbauten

von Montclier, der Peterrini^ und von Hnllatatt j>:ciuiiden, iui Mittelalter er-

sclieint er nördKcli von den Alpen. Er soll aus den OstscclRndem stammen,

Tranbenreüte konnmMi im Pfalilliau di r Sfi'inzi'it von Povcrc vor und in

deu italischen Terramaren. Die Kerne j^ehtireu hier vielh^ii ht l im r kleinen

wi]dwacb8cude.u Atl au. Nach Heibig war keine Einrichtung' zum Pmaam
der Tranben wie in Oriecbenland nach Homers Zeuguiss voriianden.

lieimath des WeinstockH i«t der Süden des Kauka.sus. Die. AcicerfrUchte

treten in der jün;,'('ren Steinzeit auf, vn liiidrn sirlt auch Höhnen, Kihsen,

UiiüCU, Flachs untl ttirse. Vielleicht haben die Arier deu Aekerl>au nach

Europa gebracht. Zuletxt legte Dr. O. Tischler swei Gegenstände vor,

die den Grabungen der PhysIkaUsch-likouomiseheu Geäellschut't xu K<.ni;>;s<

hcr^ im Souuuer 1H!>0 entstammen. Es ist die Zciclinun;;- riiuT Asihen-

urue am der Steinkiste eines Grabbügelc» von Hautau bei Königsberg,

welche den Oesichlsumen, die sieh von Westprcussen bis nach Vorpom-

mern, durch Posten bis Schlesien verhreiten, darin {gleicht, dass sie zwei

einander uic!it im lir j,'e<jenüberHtefu Tuli (tlurn mit niehrlaelier Durcii-

bohruug b«Mtzt, aber keine Nase uud keiucu Muud. Der Dockvl tat wi«

der der OeBichtsnnien ein Stöpseldeckel mit «nem in den Hals der Urne

eingreifenden cgrllndrischen Theile, hat aber eine Hache in der Mitte

durcldochte obere Seite. Dann zeigt er einen Fischstecher, eine eiserne

Gabel mit fünf Luif^eu mit Widerhaken versehenen Zinken, welche mit

einer Tiille an einer Staugu befestigt war. Diese Gabel faud sich zweiuuil

in Orttbera zu Tenkleten, welche nach ihrem Inventar dem 8. Jahrhnndert

n. Chr. angehören.

Nachminafrs H Uhr fand unter Fühniisg' des Geh. Uatii Ilosins

ZOecet die Besichtiguug der uaturtiistori.sctu'n Hammluugen der Akademie

statt, dann die der Samminngen des Vereins filr Altertbnmskunde, wo die

Herren Plassmann und Wippo Auskunft gaben, und schliesslich die

des zoologischen Gartens, dereine Seh •|)iung des Prof. Landois jreiiHunt

werden kauu. Aiu Abend fand tiier uuter xaülruicber iktlieiligimg der

Einwohnm von Mfinster «du Concert im Frei«! und spiter eine gesellige

Vereinigung in der Feelballe statt.

Im Provinzial-Musemu sind die Funde aus den Hünengräbern von

West«ruschulte. uud WinU-rgah-u au.sgelegt. lu beiden sind roh zuge-

schlagene FuuersteiugerUthe gefunden. Ks bit nicht wahrscheiulich, dass

Jahrb. d. V«r. r. Alterthifir. Im 1tb«ial. LXXZX. 16
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ein elserner Nufrol, ein eiserner hohler Knopf und eine eiserne Klinge

mit den Steingeriitiien fjh'ichalteri}; sind. Die ThonscherlM? mit den in

Reihen stehenden scharfeii nnd tiefen Eindrücken prlcieht aber den auch

anderwHrts in nie^alithisehen Denkniiilern gefundenen. Im Münzcabinet

ist eine gallische Münze, auf der sich zwei Reiter zu Pferde den Schwur-

ring reichen, auf einer anderen wird er von einer Hand gehalten. Es

ist ein Ring mit zw«m kuopITiiriiiigen Enden.

Die Sammlung des zoologischen (Jartens besitzt ein ausgezeichnet

grosses milnnlit lies Oorillaskelet, das.selbe ist l,(>7r) m lang. Der Schiidei

ist 214 mm lang, l'K) breit, in der Mitte des Ansatzes des Jochbogens

genu'ssen, seine Capacitilt ist 516 ccm. Die Nasenbeine sind unter der

Mitte etwas nach aussen gekrümmt, eine Andeutung der menschlichen

Nase. Ein weiblicher Oorilia-Hchiidei ist 15B nun lang, 104 breit, seiue Ca-

pacität ist 408 com.

Am Donnerstag den 14. August Morgens 8 Thr fand die Fahrt nach

Osnabrück statt. Zuerst führte Herr Bürgermeister Möllmann die Git.ste

in das Rathhaus und erklärte den Eriedenssaal, in dem die geistlichen

Angelegenheiten des we.'stnilischen Friedens geonlnet wnirden. Sodann

wur«le die Marienkirche mit dem schöngeschnitztt-n Hochaltar be.sichtigt

und darauf der Dom, in dessc'u Schatze Olshausen eine Aisengemme ent-

deckte. Am Nachmittag führte die Ei.senbahn die Mitglieder nach Li-

stringen zu zwei Ilünengrilbem, den Leetzen- oder Teufels.steinen und

den Gret<'schsteinen, zu einem alt.sRchsischen Bauernhaus)». Als fliebel-

verzierung waren nicht die bekaiuiten Fferdeköple, sondern eine gedrehte

Situle angebracht, die das sichere Kennzeichen de« Kngernstannnes ist.

Zu den Denkm.'ilern, von denen das letzte gegen Süden einen Eingang

gehabt haben soll, gaben die Herren Dr. Thüle und Dr. Hartmann
Erläuterungen. Das Osnabücker Gebiet enthielt in den vierziger Jahren

noch 120, das LüneburgLsche 101 solcher Riesenbetten. In der benach-

barten Mark „Holm" giebt es fünf dieser megalithischen Denkmale.

Nach der Rückkehr nach Osnabrück besuchte ein Theil der Anthro-

pologen noch das Museum, wo sie Stein- und BronzewafTen und die

mHchtige Wur/.elkrone einer SitfiUaria aus dem Piesberger Flütz in Au-

genschein nahmen.

Es folgte um 5 Uhr das Festessen im Hotel Schaumburg, den> die

mit Beifall aufgenommenen Trinksprüche nicht fehlten. Grosse Heiterkeit

erregte es, als ein Redner erzHhIte, dass zwei Festordner vor dem Con-

gresse ein altwestlalisches Bauernhaus in allen Einzelheiten besichtigt«*n,

aber nur die Magd zu Hause trafen. Als der Herr zurückkam und von

dem Besuche hörte, sjigte er: .Jetzt niuss ich mir einen zuverlässigen

Hofhund anschalTen.'"

Freitag den 15. August begann um 9 Uhr in Münsl^-r die Schluss-

sitzung. Zuerst berichtet Sch aa f f ha use n über die Fortschritte des
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SehädeikatalogM» Bfldingerii groner Katalog von Muneben, der 867

Schädel und 61 Skdette umfluet^ int demnttclut im Diiicke ToUendet

Südanii iL'iJt er den Innjrn erwarteten Boitra«; von H.Trtniann über die

Al'rikau«ri>cliiid«I der Burliuer Sainuduug^ vor. ih r \ ortrai^ende bemerkt,

da» das IntereBse ffir anthropometriscbe Meinungen Mch auf der vor-

jährigen WeltausateUung In Paris Mehr dentlich kundgegeben habe» indem
allein von flntton tMiie Aiisst<'lliin^- /.aliireiclier Inslrnmentc zu diesem

Zwecke zu sehen war. Gallon hatte lyöö in South Ken.sington 9337 Fer-

Boueu verscliiedeuuu Alters, Geschlechtes und Stoudcä geuicsüeu. Bei

den an der Univemltäi Cambridge an 1460 Btudirenden veranstalteten

nnd im Journal de.s Anthro}H)!(.;;isciien Instituts von Grossbritannien und
Irland Nov. 1*<88, \i. 140, veröft'entlichten Messunfrf'ii uunU n inci'^t nach

Galtomi Methode l) diu Gettichthtidiäri'e, 2) die Spaunkmtt des Arniets,

'8) dio Drttcltkmft der Hand, 4) der Umfang des Kopfes, 6) die Lungiw-

capaeität, 6) die Körpergröä.se, 7) das Gewicht bestimmt.

Die Klügeren hatten den «riüssten Ko|ifuiiir:)njr, «lieber luff v.niiieist

in der grü»Hereu Breite, und die geringere Krntt de« Annes und der

Hand. Die körperliche Kraft erreichte mit 88 bisM Jahren ihr Maximum.
Dies Ergebniss stimmt mit den unabhUugig von einander gemachten Be-

ohfichtnnircn von Qui'itolft üher tlio KörixTkrnft und von Tliitchiuson

Über die Athuiuugsgrö.stie ubcreiu
^
jene nimmt mit 2ö, dlet>e uiit 30 Jakren

schon ab. Wihzend in der Regel nach Galton der Kopl^tmfftng vom 19.

Jahre an nicht mehr wächst, dauerte die Zunahme bei den Studirenden

länger. Ranke s]iiiu h über Kekrutenniejssungen, die er mit rionoralarzt

Friedrich in Bayern ausgefülirt hat. Die Militttrbchörde gab die ErUiub-

nisB unter der Bedingung, datw die»e MeHsuugen nidit alt> amtliche be-

trachtet wttrden. In Beaugauf die vorgeschichtliche Karte von Deutschland

sagt Ranke, daiis Württemberg und Bade u, Bayern und KIsass-Lothringeu

fertig aufgenommen seien. Hierauf schilderte Dr. Finke die Urgesciuchte

WesU'aleuü bis zur Kinluiirung des Chriiiteuthumü. Er sagt, Wetitfaleu

liabe noch seine mittelalterliche Diocesanelntheilung. Erst 775 komme
der Name \(>r. Er ist uoili nicht crkliirt, aucli nii lit von Grimm. Fahl

ist .so vitl Ft ld. Sind die in Ost und West Wohnen.len geineint?

Drusos machte vier Feldzüge iu diese» Laiul. iUiso lag im H«>rzeu den-

selben, vidleicht an der Mflndung der Ahse bei Hamm oder swisehen

Haltern und Dülmen. Die Varu.sschlacht fand am 2. AagUüt de.s Jahres

9 n. Chr. .statt, einen Tag nac!i <li in X;unfnstn<r des Aufrn^tii'^, der im

rüiuiiicheu Heer durch eiu Veat gefeiert wurde, welches diu Wachsaudceit

und Widerstandskraft der römischen Soldaten beelnträclitigen musste.

Die Oertiiebkeit der Schlacht ist noch nicht festgestellt. Sie mus» in einer

Of^ri nd stattgefunden haben, die nördlich vnn der Lippe, östlich von

der Kms tmd westlich von der Weser liegt, gebirgig ist und viele Süuipfe

enthält. Die Bezeichnung „Teutoburger Waid" ittt erst vor etwa hundert
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Jahren erftindpn worden. Die VnrUHSchincht ist nicht eine Kraftprob«

d<*8 g'onnaiiischvn Volkof» d«-n Römern pcgcnüber gewesen, sondern der

An}rriflr wurtle von einem Haufen zufitilip znsamnistossender germanischer

Stämme nnlernonmicn, zu dem nicht einmal nih- Cherusker jrehörten.

NofJi sind die Leiclu-ntVIder nicht gefunden. Auf Grund de« grossartigen

Münzfundes von Barennu vermutl»et Monnnsen, dass die iScIdacht nördlich

von Osnabrück stattgefunden habe. Der Fund besteht aus seltenen Gold-

münzen, aus 200 Sill)ermünzen; IXQ Mün/.cn stammen aus der letzten

Zeit der römischen Hepuhlik xiud aus der ersten Kaiserzeit; man sieht,

dasH die ersten lUnger im Tndauf waren, die letzten sind aber noch nicht

abgegriffen. EI« fehlt «ler Beweis, das» diese Münzen gerade bei der

Varus,schlacht vergraben worden seien. Nur derjenige Ort wird als der

wahre anerkannt werden können, auf welchen alle Einzelnheiten der

Schlacht, die Funde und die logischen F.rwälgungen niclit nur am besten,

«ondem einzig und allein pa.ssen. Als Germanicus an der Nordgrenze

Deutschlands Krieg führte, versuchten «lie (Jermancn die Rheingrenze

anzugreifen. Tiberius legte den limes an. Die germanischen Stiimme

in Westfalen haben den Wolinort ofi gehindert. Als Cftsar im Jahre 8 die

Sigambrer, die r.n beiden Seiten der Ruhr wohnten, überwältigt hatte,

verpflanzte er sie in die linksrheinischen Gegenden, vor ihnen bis zur

Lippe sassen die Bructerer. Später wanderten Angivarier zu ihnen ein,

die zu beiden Seiten der Weser wohnten. Die Cherusker, die südlich

von den Engern wohnt«n, verschwinden im folgenden Jahrhundert. Nörd-

lich sassen die Marsen im Ruhrgel)iet, die Longobarden im Paderbornischen.

Die Sachsen werden im 2. Jahrhundert von I'tolemäus «Twähnt, sie stammen

atis tiem Norden und nehmen später ganz W«'stfalen in Besitz. Die mittel-

alterlichen Frkunden zeigen and»'re Sprachgrenzen, als die der alt«>n

Stämme waren. Die römische Cultur hat sich hier wie am Rhein in einer

ganzen R^'ihe von Namen für die gewöhnlichsten Ilausgeräthe erhalten.

Reister, Sieck. Kolt«T \i. A. Er fragt, ob wirklich Römerstrassen durch

die megalithischen Gräber gehen, dann müssten diese jünger sein. Einige

habe man für cliristlich gehalten, weil sie »ich in der Nähe von Kirchen

finden. Im 9. Jahrhundert würden die lapides erwähnt. Auf den Extern-

sleinen .sei der spitze Strohliui dargestellt, d«'r als Tracht im 10. Jahr-

hmulcrt bekannt ist. Virchow wendet sich gegen die Ansicht eines

jüngeren Alters »ler megalithischen Denkmäler. Das Eingraben späterer

Münzen oder .Scherben beweise nichts. Im westlichen Theile der Altmark

fänden sich ebensolche Steindenkmale wie in Westfalen. Tischler be-

merkt, dass die Gräber von Beckum o'm regelrechtes Reiliengräberfeld

seien, wie sie am Rhein so häufig und wie sie noch zu Rosdorf in Hanno-

ver vorkämen. Dieselb«'n hätten trotz der mitbestatteten Pferde mit einem

Schlachtfelde nichts zu tliun, wogegen auch die durch ihren Schnnick

charakterisirten Frauengräber sprächen.
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Hicraut wurde die VorstandwaJil eriedigi. Durch ciufacho Zustlm-

mwg ward«» V i reltow fOr d«» uidMte Jahr sttm VorHltsenden, Scliaa ff-

hftVBen und Waldoycr zn deBRen StellTortreUMni gvwtthlt und als

Q||ehi4t4-r Vcrx.unniluns^Hort Konio:sbi?r;r bcstiiniiit.

UierAuf legte Dr. Ehren reich Pbotogra{)Liecii der wilden Stitinme

Sfidamarikai vor, di« er von seinra mit Dr. von deo Steinen 1894 in»

Innere Bra«fiiena und 1887 an den Auiaaonenatrom au de» aller CuHur
haart-n Cliingus ßrouiachtcn Ri'iscu iiutfrcbr»»eht. En scheint cuw j;k-ii'h-

artiffc Urh«'V(>lk<.'run;r in ;f;uiz Aiiu'rika vo^ll^11^^'1l p'<'w«'M>n zii m in ?^ic

haben aus der Uaud gelorinte, aueh bemalte t.ieta!«s«e, welc he I hiere dnr-

steUeu. Sie iiitteriiaite» sieh mit Maskenansug^n. Die Sprache der Tu-

maU i«t gKnaKch unhcicannt. Dr. Nnue /.ei^'-te einen Goldschniuek von

\fvkenae vor, der aus zwei Annrinffou in Sebl;injr«'»f«rin mul inis Tlicilen

eines Diadem» bestellt. Es hind 9 viereckige Bleche uiit Uewen lür die

Fiden. Die Platten zeigen elngesclilagene Ornamente, auch farbige

Steine in Zellen eingefatü^t- Auf einer ist eine sitKendc weibliche Fl^r
unter einem Ten>pelchen daru""« >-ti.lIt, diese hiift in der Hand einea Stab

mit einem Tatelcheti, worauf ätcU eine Kuuc .gui' beäudet. T)as Stilge-

miach iat barbarisch. Der Ooidsebmi^ beimtate atoe Stempel, ho den

einer BwcedoniHchen Mitause. Es scheint ein altes Grab aur apittercn Be<

stattnii;;- ;r<'<li<'Tit zu hnbeii. M.ui kmiii d.irnn rlt iiki'n, dass die West^o-

tlien y% unter Aiarieh nach Maeedonien und lirieelienland zogen. Sodann

legte er Bronzen au» Gräbern der bayerischen Oberpfalz vor, Ohr- und

FuMringe, Fibeln, Armringe bi« su 13 am Unterarm. Wenige hatten

Waffen, die Frauen keine Messer und Lederglirtel. Nach der Lage der

Skelett*.' mßchte man srhliessen, dass die Frau dem Manne ins rtrati fol-

gen uiui>i>te. Uebcr dem eigentlichen BegrAbuibs lagen noch an<lcre

SIcelette in denselben Kttgeln. Dr. Rackwita aus Beebum spricht über

Oster- und Joliannisfouer; lur einen Theil von Mitteldeutschland gilt es,

dafw nörfilich von einej- Linie man Osterfeuer und südlich clnvnn .Inliannis-

leuer brennt. Oüterfeuer fludet man nicht nur in ganz NorddeulM.-hland,

sondern aueh in IMbiemark, England, Holland, Belgien und Nordfrank*

reieh. In Hessen flutd er sie nicht mehr vor, plötxUch aber wieder im
Sie;reTier T-;tndc. Dir^'^p Feuer sind heidniseb-frrTmniiisf1:(Mi l'"iupnings.

Er bittet um Nacluichten, wo uoch zu Ostern oder Walpurgis (1. Mai),

Johannis, Michaelis, Martinstag oder Weihnachten solche Feuer gebrannt

werden oder frtther gelirannt worden rind, und welche GehrVuche sich

daran knüpfen, wie das Springen der Brautleute über die Feuer oder

die VerwejTflimir der Brandresto gegen Gcwitlersrh.ulcn Dr. ]\fies erör-

terte den Eintiuss der WeichUieile des Kopfes auf die .Schadc^hnasse und

erldHrte ein Instrument^ durch welches beim Messen des Kopfes einer

Leiche die iiiussoren Messpunkto am Schidel durch einen StilY bezeichnet

werden, ßanke berichtete über die von ihm durchforavhtc Steinbacb-
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höhle b» i Sulzbuch im baycrischeu Jura. Die Höhle führt stu einem Fel-

senepslte, der mit ein«r mittetol; Erde anfgeftthrten Hauer veraehlMaen

war. Hinter der Mauer fanden «ich in ITtf "nefe in grosaer ZaU mensch»

liehe Skch'tU'. Milnnor, Weiber. Kinder, deren Köpfe abwechselnd g^elegt

waren. Neben der Mauer war ein Brand platz. Die Sohildel waren aus-

gu«>procbcuu DolichocepJiulcn nebey einigen Mesocephalen, wälircnd die

heutige BoTBUcemng braehyeepbal Ist. Dieser Umstand und die Topf«

Scherben lasaen Termntlu-n, dass das Begräbnis» TOr die Zeit der Völ-

kerwanderun^r zu setzen is-t.

Zum ScWusse sprach Waldever über die Gehirne de» Menschen

und der anthropoiden Affon und veranschaulichte seinen Vortrag durch

ergrötJHerte Zeichnungen den Hirns des Gorilla, Chimpansi, Oranjf und

Gibbo!). T^fi' Ri iliior /piirt. wie alle Hati]i(fnn !tcMi dr-K Tnensf-hlicbcn Hirns

.sich auch hei dieaeu Affen, und zwar .-»chou beim Gibbon, finden. Er

nagt: „die Uebereiiistlminung ii:>t die gr<'>sMtc, die irtr zwlsdien swet

verschiedenen Thierarten kennen. Das AffenUm ist in seinen Win«

düngen dem menschlichen Hhnlicher, als irgend einem tiefer stehenden

Geschöpfe, die ITebereinstimmung ist eine beinahe vollkonimene." Wal-
dever zog keinen Schlu.ss au^ diesen für die Eutwickelungsgeiichichtc

des Mensehen so wichtigen Thatsaehcn. Wie er sie deutet, kann nicht

zweifelhaft seint hob er doch In Wien au.sdrü< klii Ii licrvor, das« die

T, l istungen der mennrlilichen Hatid von dem «M-aiir der Organisation

abhängig seien. Für das Gehirn kann dies nicht ander» »ein. Die

Uebereinstiromung im Bau des Hirns von Mensch und Affe Msst auch

auf eine nahe verwandte seelische Anlage scbliessen. Dieselbe Ueber»

«•iTistitnmniiij i^-t finch l'iir tV\i- nin Boden der grossen Ventrikel lii';jenden

Ilimtheilc erwiesen worden, die man alü dem Meuhcben allein eigen an-

genommen hatte. Die Mflnsterer Preiwe hat sich mit dem Inhalt des

Waldeyer'schen Vortrags viel sn schaffen gemacht. Sie legte Werth
darauf, dass der Rcr^ner nur die somatisel;f I'^chiMHnsflmTnitnfr brfonf

habe. In einem Bericht heisst es; ,Wcnn ein so widerwärtige« und
schleelit begabte», an Litelligeuz wtAi unter dem Pferd oder Elepbant

stehendes GesehSpf fkst genau dicsellMn Himrnrchen besitat, wie der
Iff-rr dvr Krdo, w r r kann rlann noch die menschlichen Hirnwindungen

für den wahren Grund seiner geistigen Uebericgenheit ansehen? Dnrch

Waldeyer» Uuteriiuchung wurde gerade die Geistigkeit der meiischiichen

Seele ins hellste Licht gesetst.* Vor hundert Jahren, au Buffons Zeit,

konnte man einen solchen Satz schreiben, heute ist er sinnlos. Ist nicht

auch der Affe ein Geschöpf der göttlichen Allmacht und, worüber allein

der Auatom zu entscheiden hat, da» vollkommeniste und menschenähn-
lichste von allen Thleren? Die Ueberli^enheit des Mensehen ist in dem
mehr als doppelt so grossen Gehirn und in der reicheren Faltung seiner

Windungen begrttndet, das sind aber iiigenschalten, die *»«»»s»«ii<^h er»
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worben »ein künnen und die bei deu ciuzelnou Menschen grosse Unter'

Hchiedc zeigen.

Vtrchow spriebt snm Sdiliuse fiber die Biluteiner Hölilen. Er liat

die dort g^cl'undviu-n inviischlicben RöKte ttntcnucbt, ea lies« sich aber

kein Schädel aus dfii F.nirhstücknn ziisniiniii'n'^c(-/cii, woraus er seldie>-.st,

daa» kein gaiuser SehHdel da gelegen haben kaun. Die KeMe gchüreu

veraebiedenen Perionen rerochiodenen Alten aiu venehiedenen Zeiten

an. Er tadelt, da.sH man die Funde ans den verschiedenen Schichten

des Tlnlilrribodens nidit hestinniiter aus einander frehalteu hahv. Van
habe Gcgemtünde aiu &0 und aub tiOcw Hübe zui»auiiaengclegt. liosiu«

erwidert, dnw die bearbeiteten Knochen in nnberütulen Schichten gelegen

hlltCen nnd dM ZuMmmenlebon de« Menschen mit dem Renntbicr, nicht

mit (Ii'tn Bären, bewiesen. Hierniit hatten die Verhandlungen ihr Ende
erreicht.

Waldcyer dankte deu Behörden, der Akademie, dem Locaicomite

für ihre HUlfe und ihre Bemühungen und rfibmte den bis sum SebluMe

andauernden zahlreichen BesiUfh. Mit dem Wunsche auf ein Wiedersehen

in Königsberg sehlof» er die Versanindunfr, fui der 2ID Mit;ili( tli r theil-

g«inomuieu hatten. Diui iet:&l,u begeii^terto Hoch galt dem Vorhitzeudcn

und dem gesäumten Vorstände.

Am Nachmittag besuchte ein Theil der Mitglieder unter Führung

von Nordho ff noch eine .Ufr irotVs:>til.Tfre lu-i WvsterfieMTn ini<l eine

Erdhütte, Andere besiditigten die Spuren vou Uochäekeru bei Albach-

ten. Am Sonnabend Icam noch ein Aueflug nach dem Hönncthnl sn

Blende, des mit dem Ruhr- und Lenuethal, da« «ogeuauute Sttderlond,

plattdeutsch Saiii ilaucl. liilrlet. T''i<* f'ühnmg hatte Herr HürirfriTiristcr

riaääuiauu überuommen. Zuerst wurde die Biuolleu- oder Heckeu-

bölile, dann die Balver Höhle und da« Mu«eum in Balve besucht, suletst

das Felsenmeer bei Sundwig, dessen scblfipfirige Pfade in Folge des ein*

getret<.'nen starken Regens im Dauerlauf zurückgelegt wurden. Doch

kamen Alle \volill>ohnltcn in Westig an, von wo die Eisenbahn die Thcü-

ncbmer nach allen ilimmelsrichtuugeu in die Heimath entführte.

Schaeffhnitsen.
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4. Zehirtt Jalirat*V6riiiimilung der QeMUsohtfll fir fhaliriMlw

DirsollM- fand Mittwoch den 1«. MUrz 1891, AbenilK, im Isabelleu Saiil

des Gürzenich in Küln uutcr L€itung des HtellverlreUJudcn Vonlteenden,

Herni Landgerichto'IMrector Ratjen, statt. Hm Dr. Gothein hielt

einen belflUIix aiifpenoninienen Vortrag ttber di« bäuerliche Hof^njlT-

Verfa.'i'^nns' :tm Ober- und Kicder Uhein. Dann beriehti-te der Vni'iitzeiide

über den Stand der GeM>ll»clialt. Dieselbe zählt 67 I*atrone und aii-

itXhemd 300 Mittj^lteder, unter enitern Kaiser Wilhelm, welcher nach dem
Tode der Kaiserin AugUBta das Protectorat übernommen hat. Aus dem
Vor-friml ^iiul der lan>rjilhrijre Voi -^if/f^nde. Pinf II r» Ii 1 t» n u m. nnd Prof.

L a m j) r e e h t wegen Verzugs aus dem Wirkungnbereich der GeficUscbafk

auNgeüchtedeu, und für sie musste Ersatzwahl stattfinden, welche auf die

Herren Ih-. O o t h 6 1 n (Bonn) nnd Prof. K o «c r (Berlin) fld. Prof. H ft h

U

ba um wurde elnstinnni^ zniii Klirenmit;?lied ernannt. Für Prof. Do ve,

welcher «ach Miluchen berulen ist, Undet die Kr.satzwahl im nächsten

Jahre statt. Dns Vermögen betrugt 3760011k. Die Einnahmen betrugen

im verflossenen Jahre 11,437 Mfc., die Ausgaben 7507 Mk.

V.s l'olgti> ili'i Bericht des Vorsitzenden über die wisscnschaftliehen

Unternelimungen. Seit der 0. .Iiiln <-^v( rjr)nnnlnng gclanj^te zur Ausgabe:

.,Die Legende Karl's des Gro.ssen im 11. und 12. Jahrhundert. Von Ger-

hard Raitftchen. Mit einem Anhang Uber Urkunden Karl's des Grossen

und Friedrich's I. für A;ichen von Hugo L o e r s c h." Das Manuscript

des zweiten Bandes der Kn^npr Sdu iMii-l>;(r1<'ii i-f um-h riiclit pranz f»b-

getichlohM'n, ind<'m das nrkundhche Material erhebiiclie Sciiwierigkeiten

bot. Der Druck des ersten Bandes der Rheinisrhen Weisihfimer durfte

im Laufe die^^es Jaiires beginnen. Nachdem die neuen RAnmliehkettea

lies Afii'liiMicr Stiidt-Arcbi\'s im Sommer vorigeii .laltrcs bi>zo^f» worden

sind, konnte die Ausgabe der Aachener Stadtrecliuungen durch Vcrwcr-

thnng der Urkunden und Acten des Archivs rascher gei'ürdert werden.

Die Herausfi^bo der Rheinischen Urbare i«t im Juli 1890 Herrn Prof.

Ii a m p r e c h t übertragen wfirtlr n. Profcs.sor I^anip recht erstreckt

sein Werk auf diu gaiixe Ktieinprovinz und gedenkt mit Hülfe zweier Mit-

arbeiter dassdbe in xwei bis drd Jahren zu vollenden. Den ErlKuterungs-

band zum Boehe Weinsberg hat Pro( Hßhlbaum in Gicssen erheblieh

;refiirdert. Die Snirinihnig von Acten und Briefen zur Getichiehtc der

auswärtigen und allgeuiviueu lieziebuugen der Stadt Ki>\n tun die Mitte

QetoMetitskumle.
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und in dor 7:w«>it«>n HUlfbc des 16. Jahrhunderts ist um viele hundert

StUcke verniPhrt wurden.

Ueber die Auflgabe der Jttlieh'Berslschen Landtagfl-Aeim berichtete

Herr Prof. Ritter: Cn'jrfnwnrti'r ist tVw ITuterHUcfauag über die Aiitlinfr«^

der ländlichen Verfassiuiu'- in .Tiilii h-Berg abgeschlossen. Die erste Hülfto

ist gedruckt, die zweite flriiekt'ertiy.

Der erste Band der Uteren Matrikel der UniTersitit KCtn ist In der

Bearbeitnng eben voHendet worden und wird Toraumdrlitllch die erste

Veröffentlieliiin;; im lanff nden Jalire bilden.

Die HeK«.'»ten der Erz1)iseliöte von Köln bis IfiOO tinterxtehen der

Leitung von Prof. Mensel. Das ältere Urkunden- und Kanzlei-Wcsen

der ErsbiflchSre bis 1100 wurde weiter durehforscbl und durch veracbie^

dcnc NaehtrSfre bereichert. Tin nfj.neninfrs-Arrhiv zu Luxrnibnrfr wur-

den ver«elHedrne Oriprinnlicu ili .s 1.*). .IjihrliutuU'rts .•nif{j:el'unden. Für die

älte->>ten Urkunden der Rheini.mde wurden von Prof. Me nsse 1 in Kohlen/,

die Urkunden von St Castor, St. Florin» PfnlzeJ und PHhn, in Trier das

Dtplomatnriutn Baldewini des Oralen Kesnelstatt bearbeitet. Tn Trier

wurde mit rler Durcb*'icht der TT;uuKrlinTlcii f(ir(i."or;i>)ren.

Für den ^eschielitiiehen At las der Itlieinprovinz sind auch 1890

die Herren Gymnasial-Lehrcr Schultois (Bonn) und Dr. Fabricius
(Darmstadt) tbUtigr gewesen. Die Arbeiten des Erstgenannten waren vor

allem nn{ ra.sehes Krselieinen der K-irte der französiseht n 7f^U c^orirhtcf.

Bei der weiteren Autflührung der einlieitlieben Arbeitsk.-irte in 1 : 80,000

fttr Trier und KBht Ist er daher nur soweit ins Detail j;eg:augen, wie en

für die franzfieische Zeit unbedingt nothwendig war. Die Reconstruetion

der ebeinnli^en Cantonr i^^f i> f/.l für die '^nn/.v Provinz ferti-^. Dann be-

<fann die U<"bertrajvunfr in iiiei auf die l'rkarte, welctio durr h die TJcdti-

cirungvon 1:80,000 auf 1:500,000 besondere Schwierigkeiten verursachte.

Auch auf der rechten Eheinseite sind die meisten Einxeichnungen voll-

endet, wobei das erxbi.sehritlielie Ocneral-Vieariat ein dm '
i i rthes Knt-

prefTf-nkominoii pezei;;! hat. Die Kinwr Inu r ?^t;iti-tik ist t li. nralls weiter

vorgerückt, lli-rr Dr. Fabriciuü stellte die ehenmlipre Ge^talt^Ulg der

westKehen Tbeile des RegierangHbezic^s Trier fest und ^•^iu'r dann ntr

Bearbeitung de.t Bezirks Asuhen über. Für einen grossen Theil von
Trier und für den Kreis Meismln im fehlten die Messtischbläüfr. so dn«»i

die Kaiasterkarlen hürangezogen worden muasti'Dt welche Cultusnunititer

v. Gossler bereitwilligst hat zusenden lassen. Die Bearbeitung der Kur-

köhilschen und Jülich'schen LandesthoQe wird im Laufe des Winters voll*

endet sein.

Die Leitaug der Ausgabe der Zunlt-Urkunden der Stadl Köln hat

Prof. HShlbaum vorlttuflg beibehalten. Herr Cu»par Keller bat die

Sammlung des RohstoflTss Im Wesentlichen abgeschlossen. Ueber den
eigentSehem OeochäftdEreis des Vereins hinaus geht die von der Provins
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ttbAmmniiaie Bearbeitung der Denkmftler-Statiüti k der Rhein-

proTÜu. Ans dem Bericht der CommiBdon unter Leitung dee Herrn 6e>

hHmrath Locrsch geht henror, dass die wisseust-hafllich«« Grundlapre

nunmehr jjewonnen ist. I>ic Boschreibunjf dt-r Denkiniller dos Kreises

Kempen durch Dr. Giemen ist vollendet. Der Druck dieses ersten Heftes

wird sofort beginnen. Die AuAiehmen im Kreise Oeidehi haben stattge-

funden, die Beschreibung' kann ohne Sjlumen vnrfrenomnieu wonlcn. Im

Laufe (U'S Jalui"> witcIcu iioih die Kreit.*- Cleve und Mors bearbeitet.

Dem Unternehmen wird von den weltlichen und geiätUchen Behörden

wie aus Privatkreisen die bereitwilligste Fördenmg sn TheiL

Der Vereinsvorütnnd hat bCHchlossen, aus dein Nachlass des verstor-

benen Mitfrliedes Dr. IMerlo das fireiliänilijre Manu.seript zu eincT lu'iien

Auflage .seines Werkes über die Kölner Künstler von Vereins wogou bcr-

auHzugebcn. IMe neue Auflage ist in solekem Hasse erweitert, verbessert

und neu bearbeitet, dass dieselbe geradezu dn neues Werk darstdlt.

Geh. roninierrienrath v. Mevi.sseTi hat dein Verein 30,000 H. über-

wiewn, d<Ten Zinsen als Preise für Preis-Aufgaben aui> der rheiniseh-

westfälischen Getfdiichte verwandt werden sollen. Die Erniächtiguui; zur

Annahme der Schenkung ist noch nicht erfolgt, sonst wäre bereits eine

Prcis-Aufg-abe ausgeschrieben worden. Herr Geheiinrath Hüffer 8J»rach

Herrn v. Mevissen den Dank der Ge.sell.-.ehart ans und die Anwesenden
erhoben sich zu Ehren des Stifters von ibreu Sitzen.



£iiiuiiddr«]80igsto PlMarvenaiDinlaiiff <ier histor. KommtMlMi ete. S61

ft. BnmiMrdssigil» Phnarvarsamiiiluiig dar htftorisohan Kommiwtm

M der kgl btyar. Akademie der Wlstemohaften.

(MOneben 25. bis 27. Seplamber 1890.)

BtAt der letzten Plpnarveraammlnnj; sind folgende Publikationen

dUTcb die Kommiwion erfolgt: 1. Geschichte der WiMtensehaften in

Deutschland. Bd. XXI. GoHcliichtP der Kricjrswis.sonsi'haften von M a x

J Ä h n 8. Abthrilun}? I und II. — 2. .lahrbüchor d«'r dt'Utscht'n Gt'schirhtc.

JahrhUchur des deutseben Reichs unter Heinricli IV. und Heinrich V.,

on Gerold Meyer von Knonau. Bd. L 1066—1069. — 8. Allgemeine

dentsche Biograpbir. V<i\. XXX und Bd. XXXI. Heft 1.

Di r Druck d<>r Vatik.ini'^t hon Akten zur 0«'srhii hd" K.iiscr T.ndwig's

des Bayern, heraus^geheu von tiberbibliotheknr Dr. Kiezler, iat fa»t

vollendet. In den nüehsten Monaten, sobald da« von Dr. Jochner be-

arbeitete Reg1iit«r fertig gedruckt ist, Avird Ana Work erscheinen. — Von
der (Ti si'Iiifhtc der Wi<?( iisrbn1(ini in Deutschbind ist die Scbln-^'^rihtheilun;?

der Geschichte der Kj-iegfewwsenschatten von Max Jäbuä im Druck und

wird demnächst vollendet sein. — Für die HansC'BeceiMe iät Dr. Kopp-
mann, Archivar der Stadt Rostock, thfttig. Der Scbloss der Sammlung,

die Jahre 1410—1130, erfordert noch zwei Bünde, den 7. und 8. Pi-r

Hf'rntt!^;; ( TH r. der dns Material bis zum Jahr M2>* bereits durcbpcarbeitet

hat, hofti den Drtuk im Souuner 1891 bcgimu n zu künneu. — Von den

Jahrbttehwn des deutschen Reichs ist sunKchst die Umarbeitung des Bo-

nell'sehcn Buchs über die AnfHn^ des Karolingischen Hauses zu erwar-

ten, welche Professor odsncr In Frankfurt ftl>emommen bat, «nd deren

£r«ch«}inen er für l'^Ol iu Amuiicbt htellt.

Dr. Friedrich Roth in München hat die Bearbeitung der Augs-

burger Chroniken des 15. Jahrhundert» so weit g'efördert, dass der Druck

dct« n. Baii'b'f! derselben denniHchst beginnen kann nml ( in ErRcbeinen

während den uächüton Jahr« mit Sicherheit itu erwarten iöt. Dieser Band

vird die Chronik von BektorMÜUeh 1440—87 nebst ZosittBen vonDemer,
Manlich, Walther und Rem eutbidteii, ausserdem die Chronik des Cflemens

F>ondrr. Das archivalische Mritcriiil, nt cbininyon, RriefbQcher, Bathsde-

krete u. 8. w., wird in den Anmerkungen verwert bet.

Für die Herau»j;abe der älteren Serie der deutüchcu Keicbstags-

akten waren wihrend des abgelaufenen Jahres die Arbeiten darauf ge-

richtet, Lücken in der bisherigen Sammhni«,' des handschriftlichen und

des gedruckten Materials nix die Jahre 1432—39 auszufüllen und so den
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nSchifeen Band, den lehnten der ganxen Reih«, «o iMild als möglich druck'

fertig zu machen. — Ffir die jüngere Serie der deutHchen Reichstajrti-

a^tm, dif Proffs^nr KlnrkhnhTi ticrrm-^irif^t, li<*ßrt derStriPT für flu«

Jahre 1520—24 nuumehi- zirnilifli vollstHndig vor, und kann dir Haupt-

nrbcit d(u- nächsten Zeit auf die R<5daktion de« ersten Bandes gewandt

werden, der mit dorn Tag der WalH Karls V. vom rOmischen König bo-

ginnoii und srinc Reis«» nadi Dcutf^-hland und Krönunfj, dann diMi Worm-

wr Koiclistair 1lmf^^H(n «^nH. T>*t Bf^üinn des Dnuks wird für Ostern

1891 in Aussirht ^«'nonnnon. — An dif,si> Serie der K«-ulistag-,s-Akten wird

sich als „Sapplement" eine Sammlung der Päpstlichen Nnntiatttrberiehte

ans dem U'k Jahrhundert anschUesaen. Da zusammenban;;« iide .Serien

vnti \uiiti;HiirlMTifhtrn erst seil In.'Jf^ vorliejrfn, so mtü der HfTünsjreiHT

Professor Friodcnwburg in Honi mit diewMn Zeilpunkt beginnen und

in den ersten Supplcmontband die Bericlit« des Peter Paul Vergerlo von

seinen beiden Smdungen nach Deutschland 1533—31 u. 1585, weiter Beridite

desBelben aus Neapel l.'».')*» nn<l -citit s .Slellverheters Otoin-Ilo Vidri mis

Deutschland lü^U>- -is, so wiu die seiner Nachfolger Aleander und Migna-

nelli bis luro Herbst 15.19, daxtt dann überall die Gogenschrelben der

Kurie, so weit solche vorliegen, nuftichraen. Dem Professor Friedens-

bttrg hat sieh als tVeiwilli;;er Mitarbeiter Dr. Heidenheini zur Verlü-

fmic frestoUt und sammelt sur Zeit Kuntiaturbcricbte der Jahre 1545

bitt 1555.

Ffir die Mltere Pruixiseho Abtheilung der Wittelsbaeher Correspon-

derr/jn beabsie}iti;r< Professor von He/. old zur VervollstUndigung des

Materials für den dritten Band it. r l'.rii IV < r('!>l/'^'rnr< ii Johann Ctsiuiir

die Staatsarchive zu München und Mari)urg zu besuchen. Auch Mird eine

Ni^chlose im Dresdener Archiv erforderlich sein. — Ffir die ttUere bayerische

Abtheilung wird Professor von Druffel den Drucls des vierten Bandes

seiner BeitrJiLr<' znr Reiehsp'.M'liirhte >)ep:innen lassen. — Für die ver-

einigte jüngere bayrisch -pfjtbsischc Abtiieilung hat Dr. Karl Mayr di«

Sammlung des Materials für die Jahre 1618—30 fortgesetzt, sowohl des

gedruckten in den gleichzeitigen politischen Flugsehrilten und Zeitungen,

als auch '!<'< rircbiv;i!is(h(n iTn Kfichsarchiv und Stnat.sMrrhiv vv Miinrhen.

Diese Arbeit soll im kommenden Julu- in München fortgesetict und wo
möglich nach Wien ausgedehnt werden.



Das 50jährige Jubiläum

des Yereins Ton Alterthamsfreunden

im Bheinlande.

m

Arn 1. October 1891 sind .".»i .lahr«' verrlosscii seit der

Gründuni; des Vereiu» dui'cli die Herreu Düutzer, Lorsch

uud Urlichs.

Da dieser Tag in die Mitte der Ferien filllt, so hat der

Vorstand des Vereine lies« lilnssoii. die Jubelfeier auf ^foiitag'

den 2l). OctolxT zu vci lem-n. Kr ladet zu derselben die Mit-

glieder mu! fionnei des Vereins sowie die mit ibm in wissen-

schaltliehem Verkehre stehenden Gesellsi iiatien und Vereine

gan2 erfrebenst ein und bittet diejeinuen. welche dieser Ein-

ladung persönlieh Fül.üe zu leisten gedenken, um eine ^etalliire

Anzeige ihrer Theibmlnne xoi- dem lä. September dieses Jahres,

Das Programm der Festfeier wird spater bekannt gemacht

werden.

Bonn, den 1. Mai 1891.

Der Vorstand des Vereins von Alterthumsfreunden

im Rheiniande.
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Y. Yerzeiehui»» der Mitglieder ')

im Jahre 1800.

Verstand det Vtrtiot vra PflngiMt »80 Ht 1891.

Geh. Rath Prof. II. S e Ii u a t fli .-inson, Prarident,
Prof. J. Klein, Vicopnisidciit,

Dr. A, Wieüeuiüuu, j
SocrcWre,

Dr. P. E. Sonneubnrg, BiUiothokar.

Rendant: liechuungn-ath Frickc in bonn.

Eliraa4RilfliMl*r.

Düntzcr. Di., l'rol(S!40r UimI Uiblioiliikai in Cöln.
Falk, Dr., Kxcu'llciiit, Staatsiiiiitistcr a. I). und Obi'rlaiuli'Hgt'ricli(s-rrä>.id»'ut

in Hamm.
Greiff, 0r~ Excelleuz, Wirkl. Geh. Ob.-£eg.*Bath und &Iiai8terial-Director

in Berfin.
Ht'lbi;^, I>r,, I'rotV'ssor in l'<.iii.

Philipp K I ! iiu' II t i , Dr., Krzbischol von Ciiln.

LinduTiMcii III i t . L., Pror'esaor und Director d«» RSm.-Germ. Central-
iau.si'uiiiM iu Mainz.

Seh ö HC, Dr.. Geh. Ober-Rey.-Rath und Gen.-Dircctor der Kfioisl. Museen
in Berlin.

Dte Namen der aiwwHrtij^on SeeretMre aind mit fetter Schrift gedruckt.

A bel.Clir., Dr. iur-, iVäsIdiMit d. (m'h. Altinaiin, Bankdiri'ctor iu Cüln.
i'.Arcliäol.u.GeM:h.d.MotieliuM«u. Andre ae, Dr. Uam, in Burgbrohl.

Achenbach, Dr. von, Exe, Staats- Androae, Otto, FabrikbesUaer In
inin.A.D.u. Ob(>^prH.sid.iul'ot^•dalll. Münu'iin a. Iili<>in.

Achenbach, B<«r>j:hau|>tiiiann iu A»dr»'af, I'rolV.ssor und Historion-
Chiustli.'il. iii;ilrr in Sin/.i:^.

Adh'r. < iili. ( >b«'r-liHurath u. l'rn- A u t i i| nari.sL h b Lsi o r i .sl lu-r V»'r-

ti ssor in Berlin. ein in Kruiunacli.
A !•

{f I d I
,
Dr., Cn h. liath u. Prolctisor Archiv di-r Stadt Anchfu.

in Berlin. Archiv, Kgl. Staats-, in DfiwMHdort'.
Aldeakirdien, Kector, auaw. Secr. tu Arndts, Max in Üülu.

Viersen. Arendt, DiHin^on.
Alterthuni.H-Vcrri 11 in M;i nnbeini. Arnoldi, Dr., pract. Arzt in Wiu-
A I tcTlh u itiH-Ve r ei n in VVornif*. niugen a. d. Moüel.
Alterthuus-Veroin In Xanten. Asbach, Dr., Itector in Prfiui.

1> Der Vorstand prancht, ITnrichtifrkpItPn in den nachiitebendfn Vcr-
zeiehTiiKst'n. Verändei'trniiT'ii in Ai'Vi St.-inili -'H'>:cic-luiuii,'-ii iinil di'u Wohn-
orlen getalli<;M( dem Keiidauteii, Herrn Uecbunny.sr.tli Kncke, ».chrittlich

mitsuthvilen.
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Bado VIT wal tun «r \t\ Rorfrich.

Baodrkcr, Carl, r.iuMu in T.i i|izig.

Ha«'il<'k«'r, .1.. Liiuhii. iu li.i.>>«'ii.

r. at iiu, \)\:, l*i-o)"rs>or in Bi>nu.

Bartels, nnsw. .S«'crctär, IMarnT in

Alterküi-/..

Beck, Dr., ScmiiuircUrect. in Brlifal.

Becker, Dr., ArcWvratli n. StaatB-

arcliivar in Co)>lon/,.

Hcisscl von («yninifli, C»rfit .nit

Stillos- Si-(nni<ltlifiin. l'-ilrL

B<>n)bi'r<r, von, HiittTjfUtsbf^iizvr

in KlanicrsluMni.

Berlepsch, Frbr. >%, StHatominister
in Berlin.

Bornoulli. ,
Vmf. in 11;i-äfl.

Bet ( ins2r«Mi. .1 u-; i/.niili in Trier.

B i h I i I) t ii !• U <ii 1 Stadt Barnn'ii.

Bibiiuthi k «Icr irniv«'rsitjU Bfuscl.

Bit) liot Im' k ..Seünd.Landr.s-i.Caseul«

Bibliothek der Stadt t'k>ve.

Bibliotheli di^r Stndt Cöln.
Bibliothek der Stadt Creteld.

inbliothek, I-'ürstl. in Donau-
esfhfnxen.

Bibliothek der Stadt Dün-n.
Bibliothek der Stadt Düsseldorf.
Bibliothek der Stadt Duisburfj.
Bibliothek d«'r Stadt l'nnnerieh.

B i b 1 i o t Ii ek der Stadtgemeinde
Fssen.

B i b I i ot h e kderStailiFr.iiikCurta.M.

Bibliothek der l iiiveoität Frei-

burg- i. B.

Bibliotliek, Stift.s- in St. CfHlien.

Bibliothek der Stadt M. Gladbach.
Bibliothek der Univers. Qöitiugen.
Bibliothek der Universitftt Halle

a. d. S.

Bibliothek der Stadl lluiiibur^.

B i b I i o t h e k der Univentitllt Heidel-

berg.
Biblfo t h e k derUniversität König««-
beig i. Pr.

B i b 1 io thek der Univeraität Löwen.
B 1 b I i o t h ek der Univertiitttt LUttich.
Bibliothek der Stadt Mainz.
B i b 1 i o t Ii e k , Grifl. V. Mirbach*sche
zu Harfl'.

Bibliothek der Akademie in
MÜUHttT.

Bibliothek, Stift«- in Oehringvn.
Bibliothek der Universität Parina.
Bibliothek dpr UniveniitKt Pia;;.

l! i Ii 1 i (. t !i > k 'b i- Süniiiien aus Maria
L;i.u Ii, l\\;u'tt ii hfi Baexeni, Hol-

liliul. I .iiiiliiirui'-

Bibliothek der Stadt Stralsund.
Bibliothek der Stadt Trier.

Bibliothek der Univ. Tttbingren.
r. ili 1 ; 11 ! Ii i' k . Kr>iiiL''l. in ^Vi<>ba'l«n.

B t n s 1 e 1 il , Dr. (.J vnui.-i )ir. in Cobleuz.
I{ in/, Dr., Qeh^ Aath nnd ProfesNor

in I3onn.

B i a n e h a r d - S u r I e t , I^aron de,
Scliloas Lexhjir b. Texbe.

Blank, Emil, Katifniann in Barmen.
i; I a 11 k. ( Inst., Knhrikatil in l'HnTfrld.

Liliuik, Willy, limtiuT in Kllicrtcld.

IDüniner, Dr., l'roie.s.s<ii m Ziiriih.

Bocil, ausw. Seer., Geh. Connner/.ien-

rath n. I'abrikbe.sitser in .Vlettlnch.

Book, Adam,, Dr. jur. in Aachen.
Bo e ck i n g, G.' A., HttttenbeflHker «u
Abenteuerhütte b. Birkenfeld.

Boeek in g, K. Kd., Hüttenbe.sitzerzu
Cirali'uhaihfiliiiili' l>. Kreuznach.

Bor<i<ii Ulf hau», Wm. sr., Fabrik-
l>e>i'/.t r in Elberfeld.

Boeiug, Dr., Gynniiusiailehror in
Wipperfürth.

Itoetzke.s, Dr. in DÜKseidorf.
Bon e, Dr., < lyinn.-Oberl.i.Dttsseldorf.

Borri t i'r. ki Voj^elensaiig.

Braciit, Knjren, l'rof. der Kunst-
aka<Ieniie in Berlin.

Brainbaeh, Dr., Prof. nnd Ober-
bibliothekar in Ivarlsruhe.

Brühl, Graf v., I.andrathinCoblenz.
Brunn, von, Dr., Prof. in Mllnclidn.
Bücheler, Dr., Geh. Beg.-Rath»

Professor in Bonn.
Bürf^ers, V., Kaufin. in Püttt rsibuf.

Bürger.Hehule, Höhere in Düssel-

dorf.

Bürgerschule, Höh. in Uechingea.
Burkhardt, Dr., i'a.storlnfilSneii.

Caesar, Aw^., Dr., Landger.-PrS-
siilent a. D. in Bonn.

Cahn, Carl, Bankier in lionn.

*Caniphausen. Kxc., Wirki. Geli.

iJnth, Staatsniini.ster a. D. in Cöln.

Ca p p e II, Laudffcr.-Dir. i.Wiesbaden.
Ca map, von, Kentner in Elberfeld.

C a r o n, Alb. Heinrich, Gutsbesitz, aaf
HnUHHofsterberg'befKönitfswinter.

(Jarst a II j < n, .Adiiif \'., in ( iniioberg-.

Christ, Lai i, Uelebru'i iu Heidelberg.
Ch rzesci n.sk i, I*a.stor iu Cleve.

Civil-Casiuo in Coblcux.
Civil-C»9ino in C»ln.

Ciaer, Alex, von, Lieutenant a. D.
und RentmelHter in Bonn.

Claer, Eberh.ir l. von, Gutsbesitier,
Hauphof in \ liicli bei Benin.

C I a e r, Ernst von. Major a. D. inBonn.
Courady, Kreiüriciiter a. D. iu

UUtenberg.
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Con SP r V a f n i- i n Iii '\. AlU'i-tliüiiu'r,

(irnsshi rzii^l r.;i(iis( li in Carlsrulu'.

Cotiz«', Gottl'ried, rrovinzial-Laod-
tnga-Abgeordneter in Langenberg:
(I&eiul.).

CornelivB, Dr., Prof. in Milnehen.
Coiir t Ii, Assessor;!. I). in I)ÜH.H«'l<l<»rf.

C Uppers, Cour., Dr., Ilcnl-Gyinna-
siaU(ihr«ir in ( «Un.

Cuny, Dr. von, Cioii. Justi/.rnth in

Berlin.

CurtiU8,Dr., Geh.-U., Prof. iuBcrliu.

Duhm, Dr. OeorgCarl, Rentn. i.Bonn.
Debitors, Dr., FrovinzUl-Schulrath

in Coblonz.
Dciipi', Au;;-ii>l, Hr. in Iffiilrlhorgf.

I> I i< e k ii o 1 1, Biluraih iti Uomt.
D i «' r «f ;i r d t, Frhr. von, Morshnu-Ii.
Dilthey, Dr., I'rol'. in Göttinfren.
Dobbcrt, Dr., l'rof. in Herlin.

D 0e ts ch, Obcrbürgerineist.infionn.
Donsbach, pand. phil. in Boppard.
Dun {fi-rii. l'Vhr. von, l^räsld. «i. herz.

nass. Finan/.kHiuuiur in \Vic*ibiult;ii.

D u t r <m 3C, Toni, Rentner in Luxem-
burtf.

Kichlioff, Otto, in Savn.
Eick, Carl Alfred, Revbnungsflihrer

In Mechernich.
Elten, Gu.st., G»>ni'rall. D. in I?onn.

Kltfster, von, in Coblenz.
Elt z, Graf, Kxri'llcn/. in I'.hvili.'.

Kit z ba c her, Moritz, Keiitn. in iJonn.

Endert, Dr. van, Ca plan in Uonn.
£ngeUki r eben, Archituct in Bonn.
Eakens, FrMul. Jos., Uentnerin in
Bonn.

Esser, M. in Cüin.
Es.>*er, Dr., KreimchuUnBpector in

Malniedy.
Evajis, John /.n N'asli-Mills in Kn;ft.

Eyncrn, Krnsl von, Kaufmann in

Bannen.
Finkelnburg, Prof., Dr., Oeh.
Rath in GodeBbor^.

Flandern, Kgl. Uobeit OrHfin von,
in BrÜÄ!j<>l.

Fh« c k e i se n . Dr
, rm f. in Dresden.

Fl i lisc h, Major a. D. in Immen-
biirg' b. Bonn.

FoUeuiufi, G«b. Bergrath in Bonn.
Fonk, Landratirin Xüdesbeini.
Forst, W., Baumeister in Cöln.
Frank«, Auff-, Conservator am

Britisli-Miisriuii in [.«Miili/ii,

Fr icke. i;('cliauii<;:srath und Uber-
berg-aiiUsrendaiit in Bonn.

Friedi^richü, Carl, Comuiersien-
ratb in Reroscheid*

F 1- i i- il 1 it ]i (1 f r. Dr.. rrotc^Mn-, Cicli.

Re<^.-I{ath in iviini:,''-!)! i. J'r.

Friny.s, Frau.Coinmerzienr. Kduard,
auf Marieufela b. liemanfeii.

F row e i n, Aug., Kauftn. in Elberfeld.
Prowein, Landrath in Wesel.
Fröhlich, Stephan, Notar in Ciiln.

Fuchs, l'et., Professor und Doni-
bildhauer in Cöln.

Fürs t c über y:, (iraf von, Krbt ruch-
scss auf Schloss Ilerdrin<^en.

F ü r s t e n b c rg • S ta lum h e i ni, Graf
von, Statnmheim b. Mülheim a. Rh.

F u 88, Dr., Gynin.'Dir. su Strasaburg
im EbmKis.

Gaedechens, HoAntb, Dr., Pro-
fessor in Jena.

G a II d t II e r, Dr., Curator, Geb. Ober»
Ke^'.-Kath in Bonn.

G e o r fc i W., Univ.-Bttclidruckerei-
beaitzer in Bonn.

O oebb«* I s , Ca plan nn St. Maria im
Capitol in < Wn.

Goebel, Dr. »iyiuu. Dii. iu Fulda.
G o Id sc h III i (t t, Jos., Bankier i. Bonn.
G o I d s c h m i d t, Uob.,Bankk'r iJionn.
G r a n d - R3r, vim, Rittergutsbesitser

in Bonn.
G r e e f,F,W.,Cotnniercicnr.inViersen.
Grüneborjj.Dr., Fabrikant in Ciiln.

Guilleaume, Frz., Fabrik beüitzer
in Iii 1 1 1 1

1

Gnrit, Dr. Adoli, in Bonn,
tt y ni nasin m Kaiser Karl in .\achen.
Gymnasium zu Birkenfeld.
Gymnasium in Bochum.
Gynitinsiiim in Bonn.
Gymnasium in Bruchsul.
< 1 > III n :i V [ II Iii in « ;i cisruheiii Baden.
Li y III il u i u III iu Lass«'l.

(iyntnasinm in Cleve,
(iymnasium in Cobleiiz.

Cr y III n a s i u m an St. Aj)osteln inCtJln.

Gymnasium, Kaiser Wilhelm- in
CHin.

(> y III n .1 sium an Mar/.ellen inCÖla.
G\iiiiiasium in l>üreii.

Gvninasium in Duisburg.
G y m na s i n in in KIberfeid.

Gymnasium in Emmerich.
Gymnasium in Essen.
G ym n aal nm in Freibnrg in Bad^n.
Gymnasium in Gladbach.
Gymnasium in Höxter,
t ', \ iiiiia sjiini in Kempen (Rhein).

Gymnasium in Mannheim,
fiymnasium in .Montabaur.

Gymnasium in Münstereifel.
Gymnasium in Neuss.
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G y Iii II a s i u IM in Ni'uwi«'d,

(r y III ua » 1 u iH in Uhciiic.

( ,\ III na > i u II) in Kiiitclii.

Uyinnattiuin in Saarhrüi kcn.

Gyinuaaiutu lu Sicg^hur^.

Gyrouasinin in Taub«rbi&cboft(-
hfiin.

Vi y In ti :i ' II III in Trier.

(t V in u iifti II la iii \Vi-.^t"l.

(i y tu n H !s t u III in Wetzlar.
H aass, K.berh., A|»<>tlH'ki^riii \ n'rsi-n.

H a b *^ t s, Jos., K<'i*"lisai ( lii\ ar, Mitfr'-

d. Kgl. Akad. d. Wins, in Mautricht.

Hag^tMneister. von, Kxcellenz in
( 'laiisflurf' lii'i StrnlsTiii(i.

J! a Hl III, IV'ililiiiii, 'i'Uk-liialiriUauI iii

\\ 1
ji] n'i"! Lii'I Ii.

iiaiiHicin, i'ficr, Biuiiiiaiiillir in

Bonn.
Uar d A. W» Kuufuiaua u. Fabrili-

be»its«r in Lennep.
Hnsknrl, Dr. in Cleve.
Haug, ImtcI., ProtVs.sor u. ( «yinna.siul-

DirtH-tur, un.sw. Seer,, in >iainih»'iiii.

II a 11 ]! t in Hl) n , Ueiitncr in Bonn.
Haupcniann, Carl, Mait-r in Bonn,
ilauptiuaun, Fuiix, Dr. iu Bona.
Ili-ckuann, Fabrikant in Viersen,

fieereman, Frbr. von, Kcsierungs-
rath a. D. In Mttn«tor, Westf.

*V (t 11 II ( i in «' II il a 'i I. \a 11(1., Ct eil.

(JoiniiH TÄieitraiiii lu ( i.uvid.

U (' i n .s b o r , von. Geh. Ke^icnillg»-
ralli in Wevelinfjhoveu.

H e 1 nie n ( liaiiptiiiaun tt.Conp.'
Chat in DÜHseldorf.

Henry, Buch- und KnnstbKndh^r in

Bonn.
Hertier. Anj^ust, l\..ivüiuauii in Kus-

kirelieii.

Herder, Kriist, in Kuskirciicu.

Merfeld, Frau Johe|)biue, geb.
Bourctto in Andernach.

HerKtatt, Eduard, Rentner in Cdln.
H<' tiner, Professor, Dr., Diieetor

des l'rovinz.-Miiüeiuiis in Trier.

Heuser, Dr., Subtegeus uud Pro-
fessor in Ciiln.

Hpuju^r, Robert, Stadtratli iu Cölii.

Heydiuger, J'farrer in Selileid-

wVilcr bei Auw, lJe},',-B»'/.. Trier.

Heydt, vnu der, Fruilicrr Auguüt,
Bankier in Klberfeld.

Ilevdt, von der, Carl, Bankier in

KIberfeUl.

Heyl, (,'. \V . Fn -lierr von. Geh.
Coniiuerzienratli in iivrnteheiui b.

Woriiih.

Uuyu, ObertOl. iu Bouu.

der Mitglieder«

Hil^rers, Freili, von, General der
Infanterie /.. D. in I)arinstadt.

Ilille^oin, .Six \an, in Aiiisterdaiii.

H i st or i sehe r Verein für Dortmund
u. d. Graf>e)iaft .Mark in Dortmund,

Historischer Verein für die Saar*
|;e<cetid in Saarbrflcke».

U «KS termann, Dr., Arst in Aiid«r-
nach.

Hoetinfr, Bernhard, Dr., BtRCbof
von f>snabrüek.

Höjifiier, Dr. Geh. I{e;jiernn;r.srath

im CultusuUnitfteriuni iu Berlin.
Hoiningen'Hüne, von, Dr. lur.,

Landrichter in Met/
Uoiii|>eseh, Graf AltV. vniu üu

Sehlo.~s Kurieh.
Hühner, Dr., Prufe»Hur in Berliu.
H u e s 0 k, Giutar, Bankier in Elber-

feld.

HüffoT, Dr., Professor u. Geh. Rath
in Bonn.

Hflffer, Alexander in Bonn.
H ii I \\ o h i. ,1., in Sfeep Ii. Bacharach.
Huli.sili, Dr., Gberschulrath in

Dresden.
Huinbroieli. Ju.stizrath u. Keehts-
anwalt in Bonn.

Hu p e r 1 2c, Gener.-Dir.in Mechernich.
Huyssen, In<,'^eitieur in Nieder-

brei-sijj.

I h III, Ma.x, Dr. phit. in Bonn.
J u e h n s , Max, Mtgor im Gr. Generai-

Htab in Bvrlin.

Jcunj-, Dr. Sam., in Ha!k;d b. Bre-
gens.

J o e r r e » , Dr., Rector, in Ahrweiler.
Jöris-i'ii. rasiiir in Alfter.

Joe,sl, 1 ran AllLU^t, in Cöln.
,F(.rst, J-jiii.ir>l. K.iutinaiiii Id ('iiIii.

Iben Ii eck, .Julius, Keiiliier in Wies-
baden.

Kahl, W., Dr., I^rofewor in Bonn.
Karsch, Paul, Reg.-Banmeister, In
Münster i. W.

Kaufmann, Oberbürg'pnn. a. D.
in Bonn.

Kaulen, Dr., l'rolV.^sor in Bonn.
K . k II 1

1 ,
Dr., Au;ru.M,Geh. Hathlind

i'rofe.h^or in l^opiKilxdorf.

Keller, Dr., Jakoi>, Reallehror in

Mainz.
Keller, Pnbrikbesitzer in Bonn.
Kellner, Dr., Professor in Ilunn

Klfiii, Dr. Jos., I'rofi'ssrti in liouu.

Kli'rin/^s, GastMiiili in B«'rtrieh.

K I i II ^'h 0 1 /. , Rentner iu Bouu.
K n a b e n • P e II s i o u a t, kath.^ Kem-
perhof bei Coblenz.
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Knebel, Lamirath a. D., Geh. lle-

gipninersrath in Cöln.
Koch, Heinr. llul)., Militär-Ober-

pl'arrer, Di^iiifliupfMrrer In Frank-
furt a. M.

Koenen. Oonstaiit., Archäologe In

Neuss.
Kocniff, FritJC, Uentner in Bonn.
Kot i tc. Dr., rnitt<«i.sor in Uo.^tot-k.

Kolli, Dr., Frofcssor n. Gvmnaxial-
Obcrlehrer zu Kniuznacli.

Kotitz, Hauptmann, Bezirks-Ot'lizifr

in Lenn<M>.

Kosbab, Job., Rg8.-Baain8pector in
Cßln.

Erarrt, Dr.. Cvh. Conriflfeorialrath

und I'i-nl". in I-?oiin.

Kr.'iiiicr, Fr;ni/., Rentner in Cöln.

Kraus, Dr., Trof. in Freiburjj; i. B.

Kreis-AnaaehuMfl, Landkreis in
Bonn.

KroiB'AnsscliUKs, Landkref« fn

Coblenz.
K reis-Ausschtiss, Landkri in in

Coln.

Ki-ei8-Au.sscliU8.><, Landkrei« in
Crefeld.

KreiS'Aa«schnss in Dann.
KreiB-Ansflchnas, Landlcreis in

DÜHHeldorf.
K reis-AuRRchuss, Landkreis in

I-'.sscii a. il. Kulir.

Krci»- Aus.schu8.s in l-IuKkirchcn.

KreiH-Attsschna« in Gummfsr»-
bacb.

Kreii-Ansschnsfl in Lennep.
Kreis-An.ssehus.s in Malnicdy.
Kreis-AtiH.sehUKS in Meisenbeini.
Kreiß- AusRc Ii u^s in Merzig:.

KreiH - A UK»i: Ii u KS in Mülheim
a. Rhein.

Krnifl - AuKHcliusR in Mölbeim
a. d. Ruhr.

Kreis-AusRClinfis in Nousb.
Kreis-Ansneiinft« in Kuhrort.
Kreis- All Ksdinea in Saartinre,

II.-B. Trier.
K r (' i -s - .A u s s ( Ii US s in Sii'i,>-I)iirtr.

Kreis-AuHschusfl Meitnutnu in

VohMinkel.
Krois-AasscbusB in Wetzlar.
Krcifl-AnsAcluiRii in Wittlich.
K rri s- An.'isc fm s s in Rrhloiflen.

l\.ru|>]i. (icli. Cfiimncrv.ienrrtth in

Ks.Sfll.

Kühlen, B., Inhaber einer artistisch.

Angtalt in M.-Oladbach.
Kur-Co nun Ik Klon in Bnd-Enis.

•lAbrl». (L Ver. v. Altiirtbitrr. Im Hlietul. L

Lad » i;- a s t
,
Riehard, Gymnasinlleh-

rer in (Hl mar i. K.

L a ni p r e c h t, Dr., Professor in Ivi ip-

Landau, H.» Commeraienrath in
CoUenx.

La ndra thsa ml .Künii:!. iii.Aaehen.

I..andralhsanit, Kinu^l. in Adenau.
Land rat h > a Iii t, Köu. in Ahrweiler.
I>andrathiiaiiit, Ivönig'l. in Alten

kinlien.

L a n d r a t h R a in t
,

Ki>uigi. iu Er-
kelenz.

LandrattiBamt, K&nigi. in Geilen-
kirchen.

La n 1 1 a t Ii samt, Kfiuigl. In M.-
liiaiihaeh.

L a n il r a t Ii»am t , KSn. in Greven-
broicb.

Landrathsamt, König!, in Heina-

LannratiiBamt, KRn. inKempon.
L a ih1 ra t h sani t , K.'mi. in IJlii iiili.u Ii.

Laiidiathüamt, Kön. in Sinunern.
Landrathsamt, König!, in So-

lingen.
Landrathsanit, Köni^. In Wesel.
Landeberg, Dr. Iu-uri, ansseror-

dentl. Protbmor in Bonn.
Landsher;; - Steinfurt, Freih.

von, Kng:elbert, (lut*,l)«'s. in Dren-
steinfurt.

I-.ange n
,
Eug'en, ('onunrrzicnr in

Cöln.

Langenberg, Frana, Baumeiater
in Bonn.

Lasanix, von, Bftrgormcistor in
l{enia;jen.

Laut/., Geheimer Just izrath in Bonn.
I^autz, Justizralh und Notar in Kl-

berfeld.

Leber, Gymnasiallehrer in lionn.

Lecman.s, Dr., Dir. d. Reiehsinn-
seunis d. Altertbümcr in Leiden.

Lehfpid, Dr. Pnnl, Professor a. d.

teehn. Iloehschule in Berlin.

Leiden. Kranz, Kaufmann u. k.

nifili rl. ('iiii>al in Cöln.

Lenimo, Dr., Trofcfisor in Bonn.
Lem p e r ts , H. Söhn«, Buchhdig. in

Cöln.
Lennep, van, in Zeist»

L e V e r k u s
- T- . verknsen, Ken^

ner zu liomi.

Lewis, S.. I'nilV^si.r .•im Purpus
Christi-Collefrium in Caml>ridj^e.

Ldydel, J., Rentner in Bonn.
Lcyen, von der, Emil in Bonn.

xxxx. 1<
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LicbiMiow, Geb. B^ehu.-IUtb tn

Bcrliu.

Liebor»Begion-Baitrntb in DibMel-
dorf.

Lfebteff, Theodor, Baron voii} stt

HtMi*li('iihfr;r "> Böliiiion.

Linden, Anton, in Düreu.
L i n d o n s c Ii ni i d t

, Carl, Becbtoan-
walt in KilK'rli'ld.

L i n 1 7. , JiU"., Vcrliifrsbmdih. in Trier.

Lo£, i'rh. von, (fcucrall. KxcelleMX
in Coblenz.

I> rn> s c Ji k r , Dr., Proti-ssor in Bonn.
LoiTsch, Dr., (Wdi. Jii.stizrafh nnd

I'roti'ssoi' ni [Imihi.

L oll ans, iiiiti - Vt rwiduinjjsj;«'-

rii lit.vHatli in Borlin.

Lfibke, VM, Dr., nusw. .St i r., Pro-

feMor In Carbirulio.

Maassen, Pa«tor in Henunerich.
Mirtons, Bavratb in Bonn.
H n I • n > ,

VerUigBbnchhändler in
l>riim.

M ;i r \ . .\u--.. iI-Tii;:i'iiifni- iiiHiinn.

Mehlis, Dr. C. Prof., nuxw. Secr.,

Studit'nlclu'<>r in Dürkheim.
Mondcissobn, Wilb., Bentner in

Bonn.
Monzel, Profp><nr Dr. in Bonn.
Merkenh, Frau«:, Kaiitiiuinn in

Cüin.
Morlo, J. J., Rentner m Cöln.
Mevl.Hsen, von, Dr., Geb. Coinmer-

zitMirath in Cühi.
Meyer, Dr., Regiemn|i:8ratb in Cöln.
M i e Ii a e I i

,
Dr., Prof. in .Strnsalmrg.

Michels, F., in Andernueli.
Michels, (i . K.uifninnn in Ci'An.

Mit scher, Ljiudffcr. • Director in

Cidn.

Mörnor v. Morlande, (irai in

Boildorf.
Mommsen» Dr., Profoworin Cbar-

loft«nburff.
Mn.ncii, Dr. Albert, GeheinMir M«-

dKiiialrath iu Düii»iuldorf.

M n K I e r
,
Dr., Prof. am Seminar in

Trier.

MoviuH, Director d«a ScbaHlIb.
Bankvereins in Cöln.

MiillennipiAtor, KanAnann in
Aacheji.

Müller, Dr. ua d,, Sjuulättfrath in

Ni<'derni<'ndi;r.

Müller, Dr. Albert, Gymnasial-Di-
rector zn Flensbtir^? in Schleswig.

Münx- und Antilcen-Cabiuet,
Kai«. Konigl. in Wien.

Mu m' i' loyal d'Antiquiti's, d'ArniQ-
res et d'Artillerie in Brüssel.

Museen, die Könifrl. in P.erlin.

Mnaeura WaUraf lUcharts in Cöin.
MuMeum, Ffintlicb Hohenzolleni

scIk's in Si^rnuirin^en.

Mnsenni in Nyinwefren.
Musiel, I.dirent von, CiUtsVioitzer

zu Schloss Tborn bei Sanrburg.
\ a e 1 s e h in i 1 1, Heinr.,Oberpf«rrer

in Zülpich.
Neil, von, Job. Pot, Gutsbesitser

in Trier.
Neil essen, Theodor, in Aachen.
N « 11 1 V i i 1 <

, W. von. Kentn. in Bonn.
NeulliUl^^^, Dr., (lOb. Hetr.-RRth

tmd Professor in Bonn.
Neubotl', Dr. Uobert, Cluniiiker iu

ElberfUd.
Niemeu, C. A., Bankier in Cöln.
Nissen, Dr. H., Prof. n.Ocb. Rath

in Bonn.
Nitz soll, Dr., Gvnin.-Dir. iu Diilt-

leld.

Nordhoff, Dr., ausw. Secr., Professor
in Miinster i. W.

Oberachulrath, GroraberzogUcb
Badischer, in CariNntbe.

O i" c h e I h ä u s e r
,
von, Dr., Dooent

an der L'niversilUt in Heideiber;;.

O p |> e n b e i ni , Albert, Freiherr von,

k. Sachs. General-Cnnsul in Cöln.
i) ]) \\ e II h e i ni

,
Kduanl, Freiherr von,

k. k. Geiieral-Consul in Cöln.

Ort, J. A., Kittniei.ster in Leiden,
Overbeck, I>r., ausw. Secr., Prof. in

Leipzig;.

Papen, von, Prem. T.imit. im &.

ri.inen-Uepment in Werl.
Taiils, 1'., Apotheker in l'irdlixir^f.

Paulus, l'rof. JJr., Conservalor d. k.

Württ. Kunst- u. Altertlmnisdenk-
male, ausw. Secr. in Stuttgart.

P n u 1 y ,
Dr., Oberpfturerin Montjoie.

Pfl ;i u III 1' . D.iuiiith in Criln.

Pi c k , Iii« Ii., Stndlarchi\'nr inAftchen.

Pia s K III I n II , Landesrath a. D. an
Münster i. W.

PltylB, Dr. W., nusw. Secr., Conser-
rator am Keichü-Muaeum der AI-
tertb. in Leiden.

P o 1 y t e c h n i c n m in A achen.
Prie^;er, Dr., l!« iitiii r in Bonn.
Prot t-I mich, Frcilu-ir Dr. von,

Landgericlit.s-Rn(h a. D. in Bonn.
Progymnasinm in Antlernach.
Pro;;y mnasinm in Dor»>ten.
Progy mnaainm in Escbweilw.
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Pro Gymnasium In Euskirchen.
Proffymnasixun in Mfiltiie«ly.

Profry ni nn um in Hh('inl)iicli.

Projr v III n u si u III in Sohfriilu-iin.

Pro;ry Inn !is i u ni in Trarlintb.
P ro ^r y in n ;i s i n ni in St. WVndrl.
Provinz in I - V»'r\valtun|f iu

Düsseldorf.
1> r ü I i' r

,
Tiieod.^ Archilect in Berlin.

Q u .-1 (• k , Rocht«anw«ft ti, Bnnkdiroc-
t'>i in M.-f5ladl)aoli.

li iudiiw, von, Knniiiiaisn iu Crr-

Hat Ii, von, Uittorfrnt.shesitzor in

Laui r:itVi) t bei Cn'l<'ld.

Uath, Kiiiil voin, Coiiitn.-RAth in
Cotn.

II -Ith. vom, Frau F,n^'»'n, in Cöln.
IJ a u I (• ii st r a n f Ii . Kuir^Mi. in Cöln.
Kau Irr. ()-.k;ir. Dirrciiu- der rlifi-

liisciii-n GIa»liiil(i' in Ktircnti'id.

Haut er, Ovklir, in Düssiddurl'.

H V a l
-G ymna o i Ulli iu DUweldorf.

Real'G^ymnasinm In Etborfeld.
R«>al-GymnASinni in MülKcira

H. d. I{.

U ca I - O y III II a si um in Kulirort.

Ki-ul-f; yniunüiuui in Trior.

Honl-Progymnatii am in Bonn.
Kval-Prog-ymnastam in Kupon.
Roal'Propry niQAüium in Saar-

louis.

R e ft I I* ro;ry III II a si u in iii-Solin^t'n.

Ii e a l-P r o ;r y in ii .-i s i um in Vieraen.
Ii «' a I s (• Ii u i (• in Aachen.
Ii e a I s (• Ii u I L> in Ks.soii.

licf k I i n ^ h a US r II , von, Wilh., iu
Cöln.

Rumy, Jul., in Neuwied.
Rcnesse, OrafThcod. von, ScIiIoh«

Sclioonbocek b. Bilsfin, B^lg^.-Liin-

burg"-

Ren II r II. Hell. Rath, Kisenbalra-Di-
rei'tiouti-ri-ilsidcut in Cöln.

R«uleaux, Heinilcb, Teelunkprin
Reiaagrcn.

Rotlleaux, F., Ocli.-R. n. Prof., In
B«'rlin.

Reuse h, Gutsbesitzer, (Uit Idylle
hei Kruft.

Kidder, Victor, .\|>otliekenl»ejj. in

Goch.
Riotii, Dr., KochtN-AntraU in Cüiu.
Ric«, Dr. du, SecretÄr d. Soc. f.

Xicfh'rl. I.itterjifnr in Leiden.
Iii ;r a I -G r u II ! a 11 d , Frlir. von, in

ll'iun.

Ritter-Akademie iu Bedburg.
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Ro«ber, Friedrich, Bankier In El-
berfeld.

Roettf^en, L;ui, Ii'i iitiier in Bonn.
Rolffs, Cnninier/ienrath in Bonn.
Rosen, Freiherr von, General-Lieu-
tenant /.. I). in Wiesbatlen.

Itoäbach, Gytnii.-Ltiiircr iu Trier.
Salin-Salm/Dnrchlaacht Füret zu«

in Anliolt.

San dt, von, Dr. jurit», Landrath fn

Bonn.
.Sauppe, Dr., Geh. Re;c.-Ualli u.

Prof. in Göttinjren.
.S e h a a f f h a n s e n . Dr. II., G«'h. Me-

dicinal-Rnth n. l*rofes,sor in Bonn.
Schady, Dr., Bibliotliekar in Ba-
den-Baden.

Schall e II b v r^, Pet. Jos., Bior*
braiiereihesilzer in C(>in.

S e h a n e n b u r ,
Dr., Reaiachul-Dl-

rector in Crefeld.

Schenk, .lustizrnth in Cflln.

Schopp«, Oberst a. D. in Boppard.
Sehl ekler, Perd., in Berlin.
8> )i i ri >Mi berip, Q. A.B., Rentner

in Luzern.
Sc h I um be r jre r , Je:iii. Fabrikbes.

11. Präsid. d. Land«'sausschns>es
f. Klsass-Lothriii^en in Gebw »'iler.

*Schinidt, Oberbanrath u.ProC in

Wien.
S f Ii m i f Ii u I s , Rentner in Bonn.
Schneider, Dr., «usw. Secr.. Professor

in Dilss«'ldorf.

.St ltneider, Dr. R., (.tMuiiis Di-

reetor in Duisburjr.

S c Ii n e i d e r , Friedr. Dr., G»-istlicIu*r

Rath in Mainz.
Sc Im eider I Landger.-Director in
Bonn.

Schnock, Heinrieh, Pfarrer tu
Aachen.

Sc h n ü t II . Dl Domherr in Colli.

Schorn, Kanimci-nrii«. a. D.in Bonn.
Scheel 1er, Gulno, Kaufmann in

Dttren.
Schoeller, F.d>,^ir in Düren.
Schoetler, Jnlins, Frau, in Düren.
S<'honaich - Carolath, Prinz,

r.ci'u'h.'iui'tmann a.D. in l'i'i-ilain.

S c h o e II i II h ,
Verla^simciilulndlLr

in Münster i. Westf.

Sehr Oer» J.H., I.>r., I'rot'. in Bonn.
Srhu Hz, Pran«, DirectorinDeuta.
Schuri^r. PaiU. Maler und Real-

schuUelirer »u Rhevdt.
S < h ^^ i n , Ktädt. Bibliothekar in
Aaclieu.
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S«'hwauii, Dr., Siiiüi.ltsrath in Go-
di-slter;,'.

Sc I i^in H II n .Jacob, Bankier in Cüin.
Scis, Dr., Falirikln'Mtzcr in Neuss.
Seminar in Boppard.

• Seminar in Elton.

Su miliar in Xtiiwicd.
Seminar in ( »dcnkirclM'n.

S f III i n a r in Si«'jrburg,

Sc in i uar in Soeüt.

Scvtfarth, Geh. Rogter.'Rath In

frier.
Simrock, Dr., PranciH In Bonn.
Sloct van do Bode, Rarriii, Dr.,

L. A. J. W., Mitglied der k. Aka.i.

der Wi^x iiHch. SU Amsterdam in
Arnliciiii.

Solm», Durchlaucht, Prinx Albrecht
SU, in Braunl'eis.

Bonnenburg, Dr., GyninasiaUeh'
rcr in Bonn.

8pee,Dr., Gyuni.-Lchn-rinOstrowo.

8p i i' s 15 ii 1 1 (• s Ii (• i III . Frt'ili. IM. von,

k. Kaiiiincrln rr un<i r>üiycnn<'i>tor

auf Haus Hall.

Spilz, von, GeueraUl«uteuaut, Di-
rector im Kriegs-lGnistorium in
Berlin.

S p r i n p: c r . Dr., Professorin Leipziff.
Spri iiKoruin, Willi., Director <h-r

VatcrI. Feuer-Ycrs.-Akticngea. in

Klherteld.

Stadtkreis I^berfeld.
Stad t (Oberbürgermeistenunt) Cob*

lens.

Stadt (BürjrermeiKteranit) Ober-
lianscn.

Stadl i< tlMTl)iir;,''eniicisti'raint I Kein-

tidieid.

Starts, Aug^ Kaufmann in Aaclieu.

Stats, Bauralh u. Dlöc-Archit. in
C61n.

Stedtfeld, Carl, Kanftnann in C8In.
Stier, Hani»tinaiin a. D. in Zossen.
Stiii.slioir, IMarn-r in Sar-^enroth

bei Oeinüinii'ii, Hc;^. !?«'/. (.'obienx.

S t o 1
1

, Cfeneral D. in Bonn.
Straub, Dr., au.sw. Sttor., Canenikus

iu Strassburg.
81rau s s , VerL-BucbhilndlerinBonu.
Stremme, Heinrieb, Kaufmann in

Crofpld.

8t r u i) 1» e r ;r ,
von, General dt-r In-

lanterie, Gen.-In»pect. de« Mtlitiir-

Krziehungi»- u. Bildungswesens In
Berlin.

Studien-Anstalt In Speier.

Stumm, Carl, Baron von, Geb. Corn-

er Mitglieder.

nu r/.ieiirath, zu Sclilo.-s IlHllberpr

b. .Saarbrücken.

Türök, Dr. Aurel von, Prof. iu

Budapest.
Tornow, KalserL Baurath in Hetz.
Townsend, Albert, in Wiesbaden.
Trinkaus, Chr., Bankier in Düssel-

dorf.

Ueberfeldt, Dr., Ivendant in Ksseii.

lirlichs, Dr., iL L-, in Würzburg.
Usener, Dr., Geh. Beg.-Bath, Pro»

fessor in Bonn.
Vahlen, Dr., Gehelmerath und Pro-

fessor in Berlin.

Va I e 1 1 e , d e I a . S I. (' cur c
,
Frei-

herr Dr., I*rotc>sür in lionn.

Veit, Dr, (ich. Obcr-.M»-diciiial-Uath

u. Profeiiäor in Bonn.
Veith, von, Genoral-Miyor z. D. in

Bonn.
Verein für Altertliuiiiskunde iniFür-

steiitlinm Iiirkcntcid zu Birkeiifeld.

\' crcin liir Krdkuiide in Metz.

Verein für Urgesciiichtc in Siegen.
Viel) ahn, von, Rentner iu Soeai.

Vleuten, van, Rentner in Bonn.
Voigtei, Geheimer Regieruogsrath
und Dombaumeislur In Cöln.

YosH, Thcod., Bergrath in Düren.
Wagner, Geb. Commors.'Ratb in
Aachen.

Wal, Dr., de, Professor in Leiden.
Waldeyer, Carl, Healprogymna-

sialleliror zu Bonn.
Wandesleben, Friedr. zu Strom-
berger-NPUbütte.

Weber, Pastor in Ilseiiburg.

W c c k b c k k e r
,

FriUil., in Düs>>el-

dorf.

Weerth, de. Dr., Guido, Ritter-

gutsbesitzer. Biirg Vettelhoven,
Kreis Ahrweiler.

Wegehaupt, Gymn.-Dfr. in Kiel."

Weiss. Professor, Cich. Kcgierungs-
rath, Director d. kgl. Zeughauses
in Berlin.

We i .s s b r o d t , I )r., Prof. iu Brauus-
berg.

Wendelstadt, Frau, Commerxien-
rftthin In Godesberg.

Werner, H., Hauptmann u. Komp.-
Cheffm 1. Orofwh. Hess. Inf.- (Leib-
;:;;rdci Rgt. 115 in Darmsladt.

Wi c d
,

zu, Durchlaucht, Für.st in

Neuwied.
Wi e d e in a n u , Dr. Alfred, in Bonn.
Wieseler, Dr., auüw. Secr., Geh. Rath
und Professor in Göttingen.
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WiethaBe, k. B«iiiieist«r in OShi.
Wi n c- k 1 o r , VOD, orMterStaatBRDWftlt

in Köln.
Wiug.s, Dr., nciitiiLT in Aiulifii.

Wirts, üauptnmim a. 1). in IL»rir.

Witfkott, niedre Bankier In Dort-
mund.

WItkop, Pet., Ifaler tn Lippstadt
WittunhailH, Dr., T^cctnr in Rlu'vrlt.

Wittfrcnstein, F. von, in Coln.

Wdll
,
Otüicral-M.-iinr /,. ]i. in Dcutü.

Woll'crü, Jon., Ilcntucr iu Boun.
Wo irr, F. H., Kaufmann in Cöln.

Ainterardmtiiche Mitglieder

Will Ii Ufr, Frau, nutii1>PRttc«rln auf
Burjf Kncf!r.sl)ov( 11.

Wiicrtit, H., Haujilnniiii a.D. nml
K<'iliMiiii;rsralh in Ui-nii.

Wulii'rt, Dr., GyTnn.-i>irect. n. i).

in Bonn.
Wulff» Oberitt a. D.» OberkaiuM}! b.

Bonn.
Zangemeister, H n frnfJi, Pi nf. Dr.,a\iRw.

f^<'vr., ObfrbiiWiolltckai- iu Jlt'-idrl-

Zartoiauu, Dr., Sauitätsralli in

Bonn.

Arendt, Dr. iu Diolingen.
Fiorolli, Senator dd R«gno,

Dirt't t ( > rc ;ri^noraie deiMUBOi e degU
Scuvi iu liom.

(l.nn II rrini, Francisco, in Florenz.

vH e i <l e r , k. k. Seciiütisrath in Wien.
Uerinu», Dr. med. in Hcnucli.

Lanciani, rrote!».sor iu Rom.
Lucas, Charles,Architect, Souit-InHp.

dea travauz de la viUe iu Paria.

M i c he 1 a u t, Bibliothöcaire «u dept.
de» Manuseritti de la Blbl. Imper.
in Pari^^.

Noüc, Dr. df, Arscne, Kvntnirr in

-Maliiit'dy.

R o M s i , J. ü. de, ArcliUolog iu Uoia.

Schlad, Willi., Buchbindermdaior
in Boppard.

L. Tosti, D., Abt iu Monlo-Caelno.

yerzcic]i]ii8.s

Mmintlioher Ebreo-i ordentliehen vad aWMenadaitlietten Mitglieder

nttch den Wohnorten.

An r Ii (• n : Pock. Gymnasinm. "^Tüllfn-

iiu'i.>tt'r. Nrllcssen. Landrath>aiiit.
l'ick. l'oly tcciiiiii'Uin. Kc.ilMlmlr.

Sehiiock. .Stadtarchiv. .Stanz. Wag-
ner. Wiogs.

Abenieaerhfitte: Boecking.
Adenau: Landratfasamt.
A Ii r \s f i 1 (• 1-

: T..indrattM«int. Joerre».
A 1 11 c r : Jüris.scn.

Altenkirch c n : Landrallisaiut.

Alterkülz bei Co^ttelauu: Barteln.

AmKterdam: van Hille^om.
Andernach: Frau Herl'eld. Höitter-

mann. Micheln. Progj'mnafliuni.
An holt: Fürsst zu Salm.
Arnheim: Baron Sloct.

Baden-Baden: Schady.
Barmen: Blank. E. von Evnern.

Sladtbibliothek.
Basel: Bernoulli. UniversitUtti-Bib-

liothek.

Bedburg: Pauls. Ititter-Akademie.
Berlin: Adler. Aefridi. von B*t-

lepsfh. Bracht, v. <"uny. Ciirlius.

Dobbert. Gen.-VerwHlt. der k. Mu-
seen. Oreiff. Höpfner. Hübner.
Jaehns. Lehfeldk Licbouow. Lo-
havB. Pt4ler. Beuleaux. Sehiekler.

Si l nc. V. Spiti. von Stniblierg.
NalilfU. Weis».

n<M trieb: Badeverwattung. Kle-
rin^rs.

Bielefeld: Nitzsch.

Birkenfeld; Qymnasiunt. Vorein
fSr Aiterthunnkunde.

B 1 ö e n b. Mersebttrff : Bnrkliardt.
Bochum: Gymnasium.
Bonn: liaron. Binz. Hiii-hclcr. Cac-

Har. (Jahn. Alex, von (Jlaer. Exunt
von Ciaer. Dahn). Dieckhoir.

Doetecb. Elten. Eitzbacher, van
Eadert. Engelskirchen. Frl. Es-
ken«. Fricke. Follenius. Ganiltner.

Georpri. J. Goldschnndt. R. Gold-
8chniidt. yoj] ('iraiKi Hy. Guil-

leaume. Guric. (.«yuinaiiiuni. Ilau-

iit«in. P. Hauptmann. C. Haupt-
mann. F. Hauptmann. Heyn. llenr>%

Alex. Hüffer. Herrn. Hüffer. Hnm-
broich. Ihm. Kahl. Kaufmann. Kau-
len. Keller. Kellner. Klein. Klinj^r-

liolz. Koeni^r. Kraflfl. KrelH-Aus-
«chu.s.s. Landsherfr. Lan^jenberj!;.

Lautz. Leber. Lemnie. Leverkus-
Leverkwsea. von U. Leyen. Loy-
deL Loersch. Loeacbke. Mirtena.
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Miimui.Mnrx. Mensel. MmdelKohn.
von \» ul\ illi«. \i-uli;iusiT. Nissen.
l'i ic;r<T. von l'rnfi" Iniit li. Ito.i!-

IUiil: \ iiiiia.^iuin. \ <in lii^al lon 'r

;r< n. liolffs. Dr. von .Samli. H.

S« li;iiilVtiiiu.si'n. Sfliniithals. Schnei-
dur. Schorn. Schroera. Siinrock.

Sonuenbur^. Stoll. Strnn88.U8ener.
de Ut Valette St. OeorL'e. Veit.

von V«Mt!i. van Vleuteii. Waldever.
WiiMlenianu. \VoirenkWtteni(.\Vul-
lert. Zartinann.

Boppard: I )on.sbach. SemiiiRr.
Scheppe. SchUd.

BraniiieU: Priu Solnui.

ß rn u II

s

Ii e r ff (Ostpr.) : WcUtsbrodt.
Bruchs a I : nvmnasinm.
Brühl: Heck.'
BrÜMüel: («nitin von Fluudvru.

Mu.s«'C Royal.
Budapest: von Törüki
Hu r^rbro Ii I : Andreae.
<'a in hr i d gc: I.< w i>.

Cailsrulie: Hi .imliaili. Conserva-
toriinii '!. Alt' Ttli. ( iiiiiajnniii.

vuu Lübkc*. Uberschuirath.

Cassel; Stind. Land«sbibliothek.

Ch a r I o f t en bu r fi;:: Monnnsen.
Clausdorf b. Strnl>und: Ha;fe.-

incisler.

Clautttbal: Achenbach.
Cleve: ChrxeseinHki. 03nnttaidttin.

Ha>karl. Stadtliibliotliek.

C<'bienz: Becker. Hinslcld. Oral'
\on Hrülil. Civil-Casino. Deiters.
V. Eltester. O.vmnasiuui. Kreto-AUK-
MChttss vom Landkreis. Landau,
von Loi*. Stadt Coblenz.

Cöln: Altniann. Aposteln-Ciymnas.
Ariidt.s. *K.\c. Canipbau^cn. Civil-

Casino. Cüpp«'rs. DünC/.cr. K>ser.

Fröhlich. Fuchs. (;nel(bi i>. Forst.

Orüneher^. Ed. Her.stalt. lleUMcr.
Robert lleusi-r. Frau Aufr. Joflst.

ii<d.Jo«iit.Kau»er-Wilhelni-Gytnnag.
KnoboT.KAHbab.Rrainer.Kre'is-AnH-
schu-s. KmiK iit/;. Lani^rn. Leiden.
Leni]icrlz. .Mar/cllcn-t i\ unias. M«'r-

k«'ns. M4'rlo. von Mevissen, Me>er.
IMicIn-is. Mitscher. Movius. Mn>*euin
Wallraf-Richartz. Niesten. Alliert,

Frbr. v. OpiMwbiüm. Jvduard, Frhr.
von Oppenhpim. Pflanme. Kml?
vom Rath. Frati F.ujrcn vom Rath.
Kup'u Rautenstranch. von Reck-
liiiL-hauscn. Ki iMK-n. Kicili. Schal-
lenberp. Schenk. Schnütgen. .Selif:-

mmim. StadOiUiothek. State. Stedt-

feld. Voiprt«!. Wiethaiie. vonWinde-
ier, von Wift^jenstein. WoUT.

Coliii.ir im Kl--ass: l.a<le;jant.

rf tf 1 il : 1 1 \ iiiii:i>iuin. *v. Ili itnen-

(lalil. Krei,—Au>schuss vom Land-
kreis, von Randow. Schauenburg.
Siadtbibliothck. Strcmme.

Harmstadt: von Hilgen. Werner.
Daun: Kreis-AuRsehUM.
Deutz: Schultz. Wolf.
D i e 1 i n ff f n: .\rendt.

D i 1 1 e 11 b u r : ( lyninafduin.

D o n au e s c h i n c n : Fürstl.BiUioth.
DorHtea: Proirymnasiuin.
Dortmund: Uist. Verein. Wiskott.
Drensteinfurt: Frhr.v.Landsboig.
Dresden: Fleckelsen. Hultsch.

Düren: St;idt. Ribliothek. (lymna-
siuin. Linilcn. (1. Schüller. E,
Si iioeiicr. Frau J. Schoeiler. Vom.

DÜrkhei ni: Mehlis. <

Dflsseldort': Staats-Archiv. Boetz-
kes. Boue. Büra^erwrhule. Courth.
Gynmawuni. Helmenta«-. Krofii-

Ausschu.ss für den Landkreis. Lie-

ber. Mooren. Provinzial Verwal-
tung'. Rauter. Real-Gy iiiiia>iuui.

Schneider. .Stadtbibliotliek. Trink-
aus. Frl. Weckbekker.

D u i 8 bu rg : Gymnaüium. Sdineider.
StadtblbHothek.

Ahrenfeld b. Cöln: Rauter.
Elbert«-Id: Hlank Gustav. Blank
Willy. Boeddiiiffhaus. von Carnap.
Frowein. (ryninahium. von der
Heyilt, Freiherr AugtMst. von der
UeVdt, Carl. Hueck. Lauts. Lin-
detischuiidt. Neulioir. Realgymna-
sium. Boeber. Springomm. Stadt-
kreiH.

F 1 1 « n : Seminar.
FIf ville: (.'•rat' Kita.

F in III (' r i c Ii : Oymnariuai. Stadt-
bibliotliek.

Ems (Bad): Kur-CommiisHion.
Erkelenz: LandratliiMimt.
Eüchweiler: Projrymnaidum.
Essen: Baedeker. Bibliothek der

Stadt-renieinde. (lyuuwus. Kruia-
.Vn^-rliu-- \ niii Landkreis. Krupp.
Realschule. I 'cherfeld.

F. ui>en: Real-l'ro^ryaina.sinm.
^

£u(ikircben:A.Herder. E. Uerder.
Kreia-AusBchuM. ProgymnaBiuui.

Kxaeten bei Baexem: Bibliothek
der Stimmen aus Maria Laach.

F I a m e r s h eim in Rheinland: von
Bemberg.

Flensburg in Schleswig: MUler.



VeneichnLa

Florens: GamniTini.
Fi iulkt'urt a. H.: Ko«b. Stadt-

hihliotlii'k.

Fi> il'urff in liinli'ii: Fniv ci >itiif.s-

liililiütlH'k. Gvintiasiuni. KraUü.
Fulda: (IocIm-L

St. 4il«Jleu: StitUhibliolliek.

Gebweiler: Sfhlmnhfr^er.
fi f'i I (• II k ! r o Ii (> II : LandratbsJimt.
M.-G I u <1 b a i- h : Gy iiiiuu«iuui. Kühlen.

l.MiuliHthsaint. QiMvk. Sindtbib-
iiollii'k.

(Joch: Uiddi^r.

G <) d«' s be r : von Carstaiijoii. Fin-

kelnburg'. Stliwunii. VVendt'lHladt.

Qöttiugou: DlUli«y. Saupitc Uui-
veruitatK-BibHothek. WIeMer.

Grüfi'iibn eher Hütte: liotM-kiiifr.

(i r I' \ !• II I) r o i r Ii : I ,ji iid i ji t li>n»iit.

G u III Iii f r > 1> a r Ii : Ivi ris Aiissi liU>.-.

Hall (Hau») b. KrkuU'Uz: von Spies.

H«llberg<Schlou) b. Snarbriick«n:
von Stumm.

Hall«: irnivenritätM-Bibliothek.
Hamburg: Stadtbibljotbek.
II an) in: P'alk.

Hurd b. l'>n';.Tii/. : .Iriiiiy.

HarlT, SiIiIm^j., kr. lUryluimi : Bi-

bliotlit'k von Mirbach. Wiriz.

H c c Ii i n e u : Uüliiirti Bürjfor.si-Iuilp.

Hcidi'lbergp: ChrUt. 1)i'i«|H'. von
Oc(lit>lliiiu.s(T. FnivcrKitätii'Bibtio-

thek. Zanff<'inoisU*r.

II rill- l> r r -
; 1 ,,i mlrallisaint.

H a u ö i I V i .N 1 1- 1 h V r fi; bei Künigs-
wiiih'r: Caron.

Uonnnericli: Mnaii««u.

U «> r d r i II « II {Kitm ArmbtTg)

:

Graf Fürai«aberff.
H errn M h e i m b(d Womw ; Freiherr
von Hcvl.

II ii X 1 4' r : i i > iiiiiasnuil.

lilv llc, r.iu Ix'i Kruft: Reusdl.
Ilsoii i> u I Ii : Wi'bcr.
Imme II Imi rg: Flinavh.

Jena: Gaedecbens»
Mempen (BheinL): Oymnnüinin.

LaiidratbKaiiit.

Ki'nipiiriiof b. CobU-ii/.: Kiinbi-n-
Peiisioiiat.

Kiel: \V»'jf«haui»t.

Köiiigsbi-r}: i. I'r.: FriedlMnder.
Univcr.sitiUfi-Bibliotliok,

K r «> u /. 11 a r Ii : Anti<inaiiffch*hlRtori-

Rclier Veroiii. Dr. Kolil.

Kriptfulio von bei Wi>ili>rswlst:

Wülliufr
Ijangcubcr^ (lilitMnInnd): Coiue.
Lauersrorl: von Rath.

der Mitglieder. S68

Leiden: Leentans. Ort. Plevte. de
RifU. dr Wal.

Li' i 1» / i ;;•: Uai'dokcr. Lani]ir«'i lit.

( >v»'rl)»'ck. Spriii;;:»'»

.

Leniiep: Hanlt. Kohlz. Kn is ,\uh-

Kl'llUSS.

Lcxhy (SdiloHM): de lilauclinrd-

Surirt.

L i p p K t a d t : Witkop.
I.öwr 11 : rniviTsifftts-BlbUotliek.

London: Franks
L ii t ( i ( Ii : Tin v( i'Mtäts-Hibli<i(ii«-k.

L ux »• III I) u r ;r : Dutreiix.
L u z o r n : Scliii-n-nbcr;:.

Mainz: Städt. Bibliothek. Keller.
LiudeosGümit. Schneider.

Mal med y: Fiwer. Kreiü-Anmchnm.
<]<• N'iiiii-. l*iTi^-\ lunasiuiii.

M nun h >• i III : .\ll«'i-tiaiuij» - N croiii.

t '> V iiiiiasiuiJi. Ilaiix-

.M a r i «Ml t i'lii bei iCeinagen: * Frau
Friiiffs.

Mastricht: Uabetü.
Mechernich: Eäck. Hnperta.
M a \ e II : Kreis-Au.ssi liuss.

.M eise ii Ii e i in : Kreis-Auiitichu>u«.

M r I' /. i : K rcis- AuHSchWlfc
M e U I H c it : Hoch.
Metz: Abel, von Hoiniii;:i n Hüne.
Tornow. Verein für tCrdkuuUe.

Miltenberg;: Conrady.
Montabaur: Gyuiuaäum.
M o n t o - r a s i n 0 : To.«*ti.

M o II [ i
(> i <•; I'alllv .

M I) j .H 1)1 a i ii : Frhr. von Diergardt.
M ü I Ii e i in a. Rlicln: Audrcac. Kreia-

Ansseliuss.
M iii h e i in a. d. It.: KreiihAiiMcliniw.

Kcaiff,vuiMa«liim.

Mönchen: Brunn. ComelluH.
M ii 11 > t I- r : !5il4iiitlirk <l.'r.\kailriiiii'.

\aii Uri'ii'iiian. I\ai>i-Ii, NurdiiofV.

ria>siiianii. St liiM-iiiii;i"b.

M ü u s I e r e i fe 1 : (iy iimaHiuiu.

Vash-MiU: Evan».
Neuss: Gynmasjam. Knenen. Kreiit-

AnsHchuwt. Seilt.

Neuwied: Fürst zu Wied. Gym-
na.Hiuni. Keinv. Seminar.

N i f (1 (' 1 !i r e i s i : HuysKen.
N i r il (• r uiend iif : Müller.

X \ III \v ( II : Museum.
Oberhaaaeu: Stadt (Bürgcrmei«

storamt).
Oberkasael bei Bonn; Wulff*.

Odenklrelien: Seminar.
f)eb r i II - 1' 11 : Slilts1>ibliotliek.

Otiiiabrück: llottiuy^.

Ostrowe: 8pee.
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S64 Versdebni« der liltgU«d«r.

l*ari.s: Lucas. MichciHnU
P a rnt a : Uni v<>rsitUt>4-Bililiothdl.

JPtittersdort': Hürjjcrs.

Poppelsdorf: A. Kt^kulö.

PotsdAm: von Aehcnbach. Prinz
Schoenalcl).

Pra^: Univcrsitittfl-Bibliothek.

I' r ü ni : Axbacb.
Scifhoiiberg^ in Böhmen: von

Liebi«'«?.

R (' III a IT o n : vonLwunlx. Reuloanx.
itemicta: Hermes.
Remscheid: FrlederichH. Stadt,
n )i u 1^ n r h : T^andraftsamt. Pro-

gyiiDuiHinin.

lUifinc: Gyiiinasiuin.

Heydt, UVgr.-Hezirk Düssdilorf:
Sehurijr. WittciihauK.

llietberg: Progymna^inm.
Rinteln: Gymnasium.
Koisdorf: Graf Moerncr.
Koni: Fiordti. Hi'lhig-. Lntu-iaiii.

de Kiissi.

Kos lock 111 Mi'ckiciiliurg: Kncrto.
Ii U des Ii ei in: Foiik.

Kuhrort: Kreis-An«schiiss. Kcal-
{^yninnBiuin.

Anrieb (Schloss) bei Erliolens : von
Homp«8cli.

fil a n r b iirff "Mer: Kreis-Ans-
ScIlUKK.

Saarbrücken: Gymnasium. Ht-
ütorischrr Verein.

Saarl on

i

k : Heal-Pro;>:yninii.siuii].

Sareenrotli b. Gemttndcn: Stins-

hnff.

Sn y II : KiiMiolT.

S (• Ii 1 <i i d «' 11 ; K 1 i'is-AuB«cbnsR.

S ( h 1 ei d w e i I e r : Heydin<;er.

.Seliiiiidtbeim (Schloss): Graf
li<'iH«el.

Schoonbeeck (Schloss): Qrat
Renesse.

Sc Ii Wehn: Prn^ynina.iinm.
S i e ^ b u r !f : ( »yinnaHinni. Kreifl-AuR-

NcbiiKH. Keininar.

Siefjen: Verein für Urgeschichte,
Sigmar innren: Museum.
Sininiorn: I.andrathsamt.
Sinzig: Andreat^,
Sobernheim: Progymnasium.
SoPHt: Seminar, vou Viebahn.
Soling^eii: Liindrathsamt. Real-

Prnjrynnia^inin.

Die wHhrend des Jahres gCHtorbcnen

Spei er: Studien-AuwUit.
St am III he im b. Mülheim a.Blieln:
Graf von Fürstenberp.

Steeg: bei Bacharach: HUtwohl.
Stralunnd: Stadtbibliothek.
Strassbnrp: Ptiw», Michaelis.

Straub.
Stroniherfrer NeuhUttC (bei

StrniiilK'r;.'-! : \\'andeslelmii

•Sluttjfart: Paulus.
Tanberbischofshein: Gymna-

sium.
Thorn (Sehloss): von Mnsiel.
T r A 1- h .ich: Prog'yinnasium.
T r i I T : llfttinjjen. ( Jy"»"«»*"!"'- Hett-

lu r. Liiitz. Moslcr, \ «tu Ndl. Ueal-
£;vmnasiiun. Hösbach. Sevfarth.

Stadtbiblintiiek.

Tübingen: i;niver8it.*Bibliothek.

Tetterhoven bei Ahrweiler: Dr.
de Weerth.

Viersen: Aldenkircbeu. Ileal-Pro-

ninasiiun. Grecf. Haas. Heek-
uiann.

Vilich bei Bonn: von ClaCT*
Voj^elonsanff: Borret.
Vohwinkel: Kreis-Anaaclinss Mett-
mann.

St. Wendel: Pro^yninnsinin.
Werl: von Pfipi'n.

Wesel: Frowein. Gymnas. l^nnd-
rath.samt.

Wetzlar: Gymnasinm. Krois-Aus-
schusR.

Wevelinghoven: von Belns-
berff.

Wil li: Iletdr'r. K. k. Mnna- Und
Antik. Caliiiict. 'Schinidt.

Wiesbaden: ISililiotlick. Cappell.
Frhr. von Dunjfern. Isenbeck, von
Unsen. Townseud.

Winningen a. d. Mosek Amoldi.
WipperfQ rth : Dr. Boeing. Hamm.
Wittlicb: Kieis-Ausscl»uss,

Worms: Alterthnmsvi'rein.
\V ü 1/, b ur if : Urlichs,

X a n t c n : Niederrhein, Alterthums-
verein.

SKcist: van I..ennep.

Zossen: Stier.

Z tt I )) i c b : Nagelschmitt.
Zürich: BlUiuner.

itgUedcr sind mit einem bezeichnet.

Ualmraiats-ttiMbdrackffel tod Cwl Oeofft fa B«Mi.
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Jahth u. Ihniis a. jltnlhuni-iii: im Rhcmland. Hell XC Tafeil

Bronzefigur im Prov. Museum zu Miiaster,

von Kleinfullen bei Meppen.
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Jdlirh. ihn Vt-irivs voti Altirthuwsfr. im lihnulnud. Ilc/t XC. Tutel IL
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Jahrb. ilaf ycretnti von AlterUiunisfr. im h'Iumlaud. Heft XC. Tafel 11
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Jahrhilch d Vereins u Altrrthiansfr im Khemf HefiXC Tarn
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