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Bericht des abtretenden Sekretars der Gesellscliaft

Tiber das Gescbaftsjabr 1924/25.

Die Q-esellschaft der Wissenscliaften hat wahrend des abge-

laufenen G-eschaftsjahres an Sitzungen abgehalten: 15 ordent-

liche, 1 anBerordentlichej 2 offentliche nnd 14 solche der Greschafts-

kommission.

Von den j,Nachricht en^^ der Philologisch-Historischen Klasse

sind 2, von denen der Mathematisch-Physikalischen Klasse 3 Hefte

erschienen.

Der Druck der ,,Abhandlxingen“ ruhte grbfitenteils. Erst

gegen Ende des Geschaftsjahres konnte der Satz zweier Ahhand-

lungen der Philologisch-Historischen Klasse in Angriff genommen
werden, iiber welche im nachsten Jahre berichtet werden wird.

Die „Go ttingischen gelehrten Anzeigen^^ sind unter

Redaktion von Herrn Dr. Joachim in 2 Heften erschienen.

Von den Statnten der Gesellschaft ist unter Berilcksichtigung

der in den letzten Jahren angefiihrten Anderungen ein Nendrnck

als „Satzungen“ ansgegeben worden.

Die Wiederaufnahme des Tauschverkehrs der Druck-

schriften, der vom Kriege her immer noch vielfach unterbrochen

ist, hat wiederum Eortschritte gemacht. Das Bestreben der Ge~

sellschaft, die abgerissenen Verbindungen wieder aufzunehmen,

wird in dankenswerter Weise untersttitzt durch den Verlag der

Weidmannschen Buchhandlung in Berlin, welche sich bemiiht vor

allem den „Grelehrten Anzeigen^^ eine weitere Verbreitung zu

sichern.

Wahrend im Vorjahre infolge der ungliicklichen Wahrungs-

verhaltnisse von keinerlei Enter stiitzung wissenschaft-
licherArbeiten durch die Gesellschaft berichtet werden konnte,

kann der Bericht diesmal ungewohnlich giinstig lauten. Es warden

bewilligt folgende Summen:
Nachrickten, gescbaftl. Mitteilungen 1924. 1



2 Bericht des abtretenden Sekretiirs iiber das Geschaftsjahr 1924/25.

Eerrn Peter als ZuschuB zu der von ihm ge-

planten abschlieBenden Eeise nach Ostafrika . . . .

Herrn Kehr fiir die Weiterfiihrung der Herans-

gabe der Papstnrkunden

Herrn Prof. Kienle an der Grottinger Sternwarte

fiir Spektrumantersnckungen

Herrn Schroder zur Fortfiihrung der Inventa-

risation der mittelniederdentschen Handschriften dnrch

Prof. Borchling :

Herrn Bertholet und Rahlfs zur Portfiihrung

des Septnaginta-Unternehmens

Herrn Schroder fiir die Heransgabe der mittel-

alterlichen Bibliothekskataloge

Herrn Hermann fiir eine wissenschaftliche Heise

nach Litanen und Lettland . .

Herrn Heubner fiir eine pharmakologische Unter-

sachung des Dr. G. Hecht
Herrn Brandi fiir die Weiterfiihrnng des Biogra-

phischen Jahrbuchs

Herrn Kiihn fiir nene Schmetterlingszuchtunter-

suchungen
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Auch fiir das Bureau der Gesellschaft konnten Verbesse-

rungen durchgefiihrt werden. Fiir Kommissionssitzungen wurde

ein kleineres, besonderes Geschaftszimmer, in dem auch die Prae-

senzbibliothek der Gesellschaft aufgestellt ist, eingerichtet
,
im

Sitzungszimmer das Mobiliar vermehrt und Deckenbeleuchtung ein-

gefiihrt. Die Stelle des Archivars, welche bisher Herr TJniversitats-

sekretar Gossmann versehen hatte, wurde Herrn Dr. K. Schellen-

berg, Hilfsbibliothekar an der XJniversitatsbibliothek, iibertragen.

Der Personalbestand der Gesellschaft hat folgende Ver-

anderungen erfahren.

Zu ordentlichen Mitgliedern warden am 13. Februar 1925 ge-

wahlt

:

Alfons Hilka;

W alter Bauer,
Richard Courant;

zu msivdrtigen Mitgliedern am 1. August 1924:

Panagiotis Kabbadias in Athen,

Axel Kock in Lund' (Korrespondent seit 1901),

Franz Mertens in Wien (Korrespondent seit 1877),
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Heike Earner lingh Onnes inLeiden (Korresp. seitl910),

Friedrick Paschen in Tiibingen (Korrespond. seitl918),

Arnold Sommerfeld in Muncken (Korrespond. seitl917),

Emil Warburg in Charlottenburg (Korrespond. seitl887);

desgleichen am 13. Eebruar 1925:

Petrus Johannes Blok in Leiden (Korrespond. seit 1906),

Karl Florenz in Hamburg,

Ernst Heymann in Berlin,

Ulrich Stutz in Berlin,

Karl Correns in Berlin-Dahlem (Korrespondent seit 1923),

Karl von Groebel in Miinchen (Korrespondent seit 1902),

Fritz Kinne in Leipzig (Korrespondent seit 1911),

Adolf Schmidt in Potsdam (Korrespondent seit 1917)-

Zu Izorrespondierenden Mitgliedern warden gewahlt am 1. Au-

gust 1924:

John Matthews Manly in Chicago,

Adolf Noreen in Stockholm,

Giorgio Pasquali in Florenz,

Heinrich Swoboda in Prag,

Robert Zahn in Berlin,

Wilhelm Biltz in Hannover,

Max Bodenstein in Berlin,

Walter Kossel in Kiel,

Paul Niggli in Zurich;

desgleichen am 13. Februar 1925:

Julius Stenzel in Breslau,

Gerhart Rodenwaldt in Berlin,

Ferdinand Sommer in Bonn,

Alfred Stock in Dahlem-Berlin,

Otto Erdmannsdorffer in Hannover,

Theodor von Karman in Aachen,

Wladimir Koeppen in Graz,

Gerhard Schott in Hamburg,

Geoffrey J. Taylor in Cambridge.

Lurch den Tod verier die Gesellschaft von ihren auswartigen

Mitgliedern: Carl Neumann in Leipzig und Hugo v. Seeliger
in Miinchen. Von dem schon friiher erfolgten Heimgang Sir Archi-

bald Geikie’s in Shepherdsdown, Camillo Golgi^s in Pavia

und Luigi Lucian i’s in Rom erfahrt sie erst jetzt. Von Kor-

1 *



4 Bericlit des abtretenden Sekretars iiber das Gescbaftsjabr 1924/25.

respondenten sind im Berichtsjahre gestorben: August Denck-
maiin in Berlin, Heinrich Precht in Hannover, Pranz Boll
in Heidelberg nnd Joseph Partsch in Berlin, Rudolf Wacker-
nagel in Basel. Der Tod von Q-raf Carlo Cipolla in Plorenz,

Ernesto Monaci in Rom und Antonio Spagnolo in Verona

ist ebenfalls erst spat zu unserer Kenntnis gekommen. Wir
miissen uns hier auf einige kurze nekrologischeHotizen beschranken.

Am 23. Marz 1925 starb in Leipzig 93jahrig Karl Neumann.
Er war mit Gottingen durch mannigfache personliche Beziehungen

verkniipft. Mit dem Gottinger A. Clebsch zusammen begriindete er

im Jahre 1868 die „Mathematischen Annalen", die seitdem immer
wesentlich von Gottingen aus geleitet worden sind. Durch die

Tradition seines Vaterbauses der mathematischen Physik zugewandt,

hat er sich entscheidende Verdienste urn diese Disziplin und die

Funktionentheorie erworben, indem er als Erster strenge Losungen

der klassischen Randwertaufgaben erfand.

Mit Sir Archibald Geikie, unserm auswartigen Mitgliede,

ist am 10. November 1924 einer der groBen Fiihrer der geologi-

schen Wissenschaft der zweite Halfte des vorigen Jahrhunderts

im hohen Alter von 89 Jahren dahingegangen. Geboren 1835, bat

er von 1856 bis 1901, — von 1867 an als Direktor der schotti-

schen Abteilung, von 1882 an als Generaldirektor —
,
dem Geo-

logical Survey der Britischen Insein angehdrt. Seit 1900 war er

Prasident der Royal Society. Eines seiner Hauptarbeitsgebiete war
die Glazialgeologie, in der er zusammen mit Ramsay und mit seinem

als Glazialgeologen gleichfalls ruhmlich bekannten Bruder James

Geikie der Inlandeis-Theorie gegemiber der Lyellschen Drifttheorie

zum Siege verholfen und daneben namentlich dieFrage der Eiserosion

behandelt hat. Flir alle Zeiten ist sein Name sodann mit der

Erforschung des Vulkanismus verkniipft, insbesondere der Geschichte

der erloschenen Vulkane der Britischen Insein, liber die im Jahre

1897 sein groBes zweibandiges Werk „The Ancient Volcanoes of

Great Britain “ erschienen ist,

Camillo Golgi in Pavia hat sich durch seine histologischen

XJntersuchungen, besonders iiber den feineren Ban des Nerven-

systems bekannt gemacht.

Luigi Luciani war Direktor des Physiologischen Instituts

in Rom. Sein grofies Lehrbuch der Physiologic ist auch ins Deutsche

iibertragen worden.

Heinrich Precht ist am 18. Juni 1924 in Hannover ver-

storben. Er war einer der Pioniere der deutschen Kalisalzindustrie,
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und seine Lebensarbeit bat nicbt nur der tecbnischen Verwertung
der deutschen Kalisalze sondern namentlich aucb ibrer wissen-

scbaftlichen Erforscbnng gegolten.

Am 7. Marz 1925 verstarb im Alter von 65 Jabren August
Denckmann, emeritierter Landesgeologe der Preufiiscben Geolo-

gischen Landesanstalt. Aus der Scbule A. v. Koenen’s bervorge-

gangen, gait seine Arbeit insbesondere der Erforscbnng des deut-

scben PalaozoicumSj der er namentlicb durcb seine ITntersucbungen

in Kellerwalde und in anderen Teilen des rbeiniscben Scbieferge-

birges neue Babnen gewiesen bat.

Carlo Cipolla (geb. 26. Sept. 1854, gest. 23. Nov. 1916)

stammte aus einem alten veronesiscben Adelsgescblecbt, von dessen

Grafentitel er, obwobl sonst ein Mann von strengem Konservatis-

mus, als Grelebrter niemals Gebraucb gemacbt bat. Wabrend
35 Jabren bat er, zunacbst in Turin, dann in Elorenz als Nacb-

folger Pasquale Villaris die mittelalterlicbe Gescbicbte gelebrt,

kein Mann des gewandten Vortrags und docb ein erfolgreicber

Lebrer. Seine umfangreicbe wissenscbaftlicbe Tatigkeit gait vor-

zugsweise der niittelalterlichen Gescbicbte Oberitaliens, insbeson-

dere Venedigs und Veronas, aber aucb Piemonts; in stattlicben

Quellenpublikationen und in einer langen Reibe von Einzelunter-

sucbungen, die sicb durcb metbodiscbe Kritik und eine peinlicbe Ge-

wissenbaftigkeit auszeichnen, liegt dieses Lebenswerk vor uns,

aus dem wir bier nur die s. Z. durcb H. Bresslau angeregten Ar-

beiten iiber die 13 deutscben Gemeinden im Gebiete von Yerona

(seit 1882) berausbeben. Daneben geben Pracbtwerke wie der ^At-

lante paleografico artistico’ (1896 gemeinsara mit F. Carta und

C. Frati) und die ^Collezione paleografica Bobbiese’ (Yol. I 1909).

Die Arbeit der deutscben Y7issenscbaft und die Leistungen der

deutscben Gelebrten waren ibm weit iiber sein Spezialgebiet binaus

wobl vertraut, die Person und das Lebenswerk einiger unserer be-

deutendsten Historiker hat er in vortrefflichen Nekrologen seinen

Landsleuten nabegebracbt. An einer ganzen Anzabl deutscber

Zeitscbriften, gelegentlicb aucb an den Gottingiscben gelebrten An-
zeigen, bat er mitgearbeitet, und vielen der Unsrigen ist er ein

liebenswlirdiger, allzeit bilfsbereiter Porderer gewesen.

Das gleicbe gilt von dem treuen Scbatzbiiter der Kapitels-

Bibliotbek zu Yerona, dem kenntnisreichen Kanonikus Don An-
tonio Spagnolo: aucb er ein vortrefflicb geschulter Palaograpb,

der flir die wissenscbaftlicbe Wlirdigung der ibm anvertrauten

Handscbriften ebensoviel selbst geleistet bat wie er zeitlebens’ eine

Freude darin fand, ibre Beniitzung den Gelebrten aus Heimat und



0 Bericht des abtretenden Sekretto iiber das Gesckaftsjahr 1924/25.

Fremde zu erscUiefien nnd in jeder Weise zu erleichtern, in eigener

liebevoller Hingabe nnd in selbstloser Forderung anderer ein

vorbildliclier Bibliotbekar.

Ernesto Monaci (geb, 20. Pebr. 1844, gest. 1. Mai 1918),

war der erste Professor der romaniscben Pbilologie an der TTni-

versitat Pom (seit 1876) nnd einer der Bahnbrecher dieser Disciplin

anf dem Boden Italiens, dabei dnrch Neignng nnd Begabnng znm

Organisator bestimmt nnd als solcher gleichm^ig anf philologi-

scbem nnd palaograpMschem Q-ebiete tatig. Seine Editionsarbeit

kam anch den Literaturen der romaniscben Scbwesternationen zn

gnte, snchte indessen mit Vorliebe die altitalieniscbe Lyrik nnd

Dramatik anf nnd gipfelte in der meisterbaften ‘Crestomazia italiana

dei primi secolf (znletzt 1912). Der Palaograpb gab seinen engeren

Facbgenossen ein ausgezeicbnetes Riistzeng mit den ‘Facsimili di

docnmenti per la storia delle lingne e delle litteratnre romane’ (1911

—14), wirkte aber dnrcb seinen Anteil an dem von ibm mitbe-

griindeten ‘Arcbiyio paleografico italiano’ (seit 1882) nnd Pnblika-

tionen wie die der ‘Esempi de scrittnra’ (n. ed. 1904) ancb weit

Tiber deren Kreise binans. Mit dentscber Forscbnng nnd mit dent-

scben (Jelebrten bat Monaci von seinen Anfangen an immer in

naber Fiiblung gestanden.

In Josef Partsch, den am 30. Marz 1925 der Tod ans

einem an Arbeit nnd Erfolgen reicben Leben jab dabinraffte, das

docb nnr zweiundvierzig Jabre wabrte, bat die Wissenscbaft der

romiscben Reobtsgescbicbte ibren besten Mann verloren nnd die

GreseUscbaft der Wissenscbaften ein MitgHed, das seit den gliick-

baft stiirmiscben Jngendtagen, die in Grbttingen den Anfstieg seiner

Lebensbabn einleiteten, vielen von nns nabestand.

Eben soUte er in den Kreis nnserer ordentlicben Mitglieder

eintreten, als ein Enf nacb Freiburg i* Br. ibn entflibrte. Ein

rastlos Tatiger ist nnn fiir immer der Forscbnng entrissen, ein

Qrofier mit dem rascben, klaren Blick fiir das Wesentlicbe, ein

Mann, den kein Anderer in dem ersetzen kann, was sein Eigenstes

war. Von Jors fiir die romiscbe Eecbtsgescbicbte gewonnen, von

Mitteis, der als erster das romiscbe Eecbt in den Gresamtkreis der

antiken Eecbte bineinstellte, mit dem fiir das grbbere Arbeitsfeld

erforderlicben Handwerkszeag ansgeriistet nnd geschnlt, nabm

Partscb von vornberein seinen Lanf anf das nocb bbber gesteckte

Ziel, das byzantiniscbe Weltrecbt ans seinen beiden Hanptkompo-

nenten, dem romiscben nnd dem griecbiscben Eecbt, entwicklnngs-

gescbicbtlicb zn erfassen. So gait es die doppelte Anfgabe zn er-

fiillen: sowobl die Entwicklnng des romiscben wie die des grie-
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i cliischeii Rechts axis den nationalen Anfangen bis zu ihrer Ver-

schmelzung im byzantimschen und ihr Portwirken in diesem zu

verfolgen. Das bob seinen Blick hinans liber die Grrenzen positiy-

nationaler Recbtsgestaltung in den Bereich der vergleichenden

RechtsgescHcbte, lieB ihn aber das AngenmaB nicht verlieren, das

sich aus der Behandlung realer entwicklungsgescHcbtlicher Pro-

I

bleme ergibt. Er war vollig zubause in den Porscbxmgsergeb-

nissen, die axif dem Gebiete der germaniscben und der orientali-

f

scben Recbtsgescbicbte jeweils gewonnen warden, und bat sie zum
' Teil mit groBtem Erfolge fiir die Erkenntnis des antiken Eechts,

besonders des griecbiscben, zu verwerten gewxifit. Er bat sicb

mit Spiegelberg und Setbe in die Gebeimnisse des agyptischen

;
und mit Tburneysen in die des altkeltiscben Recbtes versenkt und

: plante mit diesem eine kritiscbe Ausgabe der altiriscben Rechts-

quellen, Aber durcb den Parallelismus in der Entwicklung anderer

Recbte bat er sicb doch nnr selten verlocken lassen, Scbllisse zu

zieben, die nicbt quellenmaBig aucb fiir den antiken Rechtskreis

zu begriinden waren. Anderseits war er bestrebt, aus den Quellen

aucb das Letzte berauszubolen und den Stoff scharf dogmatiscb zu

erfassen.

Solcbe Eigenscbaften im Verein mit seinem unerscbdpflichen

Reicbtum an Ideen macbten ibn zum frucbtbaren Beurteiler der

I

Arbeiten anderer. In seinen zahlreichen Rezensionen und Lite-

j, raturbericbten bat er eine Eiille von Anregungen gegeben, die oft

auf guten Boden fielen. So war er aucb der berufene Nacb-

folger von Mitteis in der Leitung der Zeitscbrift der Savigny-

j

Stiftung fiir Recbtsgeschicbte und wurde scbon in jungen Jabren

;

der anerkannte Eiihrer in seinem Eacbe. Sein hervorragendes

I,
Organisationstalent aber bam nicbt nur diesem zu Gate, wie bei-

1 spielsweise durcb seine Arbeiten fiir den Index der Interpolationen^

^
sondern weit iiber dessen Grenzen hinaus der Wissenscbaft und

1 dem Vaterlande. Unermiidlicb wirkte er wahrend des Krieges fiir

die Klarung des Loses der Kriegsgefangenen, besonders wahrend

seiner Preiburger Jabre mit dem vorbildlich von ihm dort or*-

ganisierten Bureau des Roten Kreuzes, nacbber fiir den Sieg des

Rechts gegeniiber feindlicber Willkiir in den Verbandlungen der

gemiscbten Scbiedsgericbte und bei andern aus dem Yersailler

Priedensvertrage erwachsenen Recbtsfragen. Eine Anzabl teils

eigener, teils von ihm angeregter Abhandlungen verdankt diesen

verdienstlicben Bestrebungen ihre Entstehung, die ihm aucb dazu

verhalfen, seine Eignung zum Anwalt groBen Stiles in der Praxis

'h. zu erproben, Voriibergebend hat er aucb mit Lust und Liebe

5
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als Richter am Freiburger und Bonner Landgericht gewirkt. In

der Notgemeinschaft der Deatschen Wissenschaft spielte er eine

fiihrende Rolle, war er die starkste Arbeitskraft.

Hente freilich erkennen wir mit Trauer auch die Liicken, die

seine aus der Not der Gregenwart geborene Tatigkeit in das G-anze

der rechtshistorischen Lebensarbeit von Partsch gerissen kat. Ge-

wi6 war es z. T. schon eine Folge der weitgezogenen Grenzlinien

seines Forschnngsgebietes, dafi zahlreiche seiner Arbeiten Torsi

geblieben sind; so die „Studien zur Negotiorum gestio", sowie be-

sonders sein „Griechisches Biirgschaftsrecht^^, von dem er uns nur

den ersten Teil, der j,das Recht des altgriechischen Gemeinde-

staates“ behandelt, geschenkt hat, Wenn auch seine rechtsge-

schichtliche Untersuchung der „Demotischen TJrkunden zum agyp-

tischen Biirgschaftsrecht^ das Institut, das Partsch mitten hinein

in die allgemeinrechtlichen Erscheinungen von Schuld und Haftung

gestellt hatte, im Rechtsleben der hellenistischen Zeit weiter ver-

folgt, so handelt es sich hier im Grunde dock um einen weiteren

Teil des Unterbaues fiir das geplante Gesamtbild, Ware es Partsch

beschieden gewesen, es zu vollenden mit der ganzen Feinheit der

Darstellungskunst, die wir an dem ersten Teil bewundern, so ware
uns ein Kleinod zu teil geworden, das einzig dastande. Nun
miissen wir uns bescheiden mit dem, was zu vollbringen ihm ver-

gonnt war. Weist dock das von ihm Geplante den Weg dariiber

hinaus und in die Zukunft.

Am 15. April 1925 verschied in Basel 70jahrig Rudolf
Wackernagel, der jiingere Bruder unseres friiheren Sekretars, ein

ansgezeichneter Historiker, der von der Quellenforschung und Edition

zur Geschichtsschreibung fortgeschritten ist, und nachdem er das

Tiber ein Menschenalter verwaltete Amt des Staatsarchivars nieder-

gelegt hatte, nock das akademische Katheder betreten hat. Von
friih auf mit einem schwachen JKorper ringend hat er dock in zaher

konzentrierter Arbeit ein hochst achtungswertes Lehenswerk ge-

schaffen : er hat es erleben diirfen, dafi das grofie ^Urkundenbuch der

Stadt Basel’, das er mit Rud, Thommen begriindete (seit 1890), dem
er namentlich auch in den von ihm allein bewaltigten Banden 4 und
5 den Stempel einer Meister- und Musterleistung aufpragte, um es

dann jtingern H^den zu iibergeben, zum reifen AbschluB gelangte.

Und es war ihm vergonnt aus dem von ihm erschlossenen iiber-

reichenStojff eine ^Geschichte der Stadt Basel’ (bis z. J. 1530) aufzu-

bauen (1907—1924), die, in den stattlichen Band ‘Humanismus und
Reformation’ (1924) ausladend, auch als Darstellung zu den her-

vorragendsteu Leistungen dieser Historiker-Generation gehort. Wir
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Reiclisdeutschen aber danken ihni ganz besonders fiir die unmittelbar

aus Vorlesungen der Kriegszeit erwachsene ‘Greschichte des El-

sasses’ (1919): ein Buck von sickerm Wissen, Reichtnm und er-

stannlicker Eriscke der Ansckauung mad des Vortrags, gewifi ans

deutsckem Empflnden keraus geboren, aber dock so vornekm mad

unparteiisck gekalten, dafi seinVerbot dnrch die Franzosen zu den

Unbegreiflichkeiten eines mifitrauisck erregten Ckauvinismus gekbrt.

tlber das auswartige Mitglied Hugo vonSeeliger und den

Korrespondenten Franz Boll geben die nackstekenden Gedackt-

nisreden nakeren Berickt.

Zur 70. Geburtstagsfeier am 15. Juni 1924 iibersandte die

Gesellsckaft ikrem auswartigen Mitgliede Giov. Battista Gras si

in Rom ikre Gllickwiinscke
;

ebenso anlaJSlick seines 60. Geburts-

tages am 19. Februar 1925 ikrem Ekrenmitgliede Sven He din

in Stockkolm. Auck zum BOjahrigen Jubilaum der adriatiscken

naturwissensckaftlicken Gesellschaft in Triest am 16. Dez. 1924

V7urde ein Gliickwunsck abgesandt.

In ihrer auBer ordentlicken Sitzung vom 27. Juni 1924

hatte die Gesellschaft die Freude ihr korrespondierendes Mitglied

Herrn Antonio de Gregorio-Rocasolano aus Zaragoza in

ikrer Mitte begrlifien zu konnen, wobei die guten Beziekungen

zwiscken Spanien und Deutschland aufs neue befestigt wurden,

wissensckaftlick wie personlick. Der spanische Gast Melt bei dieser

Gelegenkeit einen Vortrag liber „die Beeinflussung der Tatigkeit

von stickstojBPbindenden Bakterieu durck Mangansalze und Grapkit",

welcker verdeutsckt nock in den Gesckaftlicken Mitteilungen des

vorigen Berichtsjakres ersckeinen konnte.

Der in der offentlicken Sitzung am 8. November 1924

von Herrn Thiersch gekaltene Yortrag iiber jjGottesbild und

Priesterkleid im alten Yorderasien“ wird unter dem Titel
5
,Epen-

dytes und Ephod‘‘ in den Abkandlungen der Pkilologisck^Histo-

riscken Klasse 1925 ersckeinen.

Auf der Tagung der kartellierten Akademien in

der Pfingstwocke 1924 zu Miincken war die Gesellschaft durck

Herrn Schroder vertreten, auf der Kartelltagung vom 6. Marz
1926 in Berlin durck ikre beiden Sekretare Thiersch und Runge.

Hier standen zur Beratung besonders Fragen der Beziekungen zum
Auslandund der in Miincken neu gegriindeten „Deutschen Akademie^.

Den abgebrannten Bibliotbeken von Tokio und Yokohama
konnte eine stattliche Anzahl Dubletten frlikerer J'akrgange un-

serer Druckschriften liberlassen warden.



Verzeichnis der im Jahre 1924/25 abgehaltenen

Sitzungen und der darin gemacliten wissenscbaftliclien

Mitteilungen.

Ordentliche Sitznng vom 4. April 1924.

K. Brandi, Ravenna nnd Rom.
H. Wagner legt den 37. Band des von ihm heransgegebenen

Greographischen Jahrbnclis vor.

H. Tbierscb, Vorgeschichtlicbe Funde anf Sardinien.

Ordentliche Sitznng am 2. Mai 1924,

M. Pohlenz legt vor;

F, Jacoby (Eael), Der Verfasser der Hellenika von Oxyr-

rbyncbos. (Nacbricbten, Pbil.-Hist. KL, 1924, H. 1.)

A, 0. Meyer
,
Fiirst Metternicb, (ErscMenen in Roeseler’s EinzeP

schriften zur Politik nnd Greschichte.)

E. Landan legt vor:

A. Walfisz (Wiesbaden), Zur Abschatznng von ^ + it),

(ISTachrichten, Math.-Phys. Kl., 1924, S. 156.)

F. Klein laJBt vorlegen: Matbematiscbe Enzyklopadie, Bd. II, 3,

Heft 7.

Oeffentliche Sitznng am 24. Mai 1924.

C. Range erstattet Bericbt tiber das abgelanfene Greschaftsjabr.

E. Hermann, Gredachtnisrede anf Friedrich Bechtel.

R. Pohl, Gedachtnisrede anf Hans Geitel.

F. Frensdorff lafit vorlegen: Gedachtnisrede anf Wilhelm von

Bippen.

Ordentliche Sitznng am 6. Juni 1924.

E. Landan legt vor:

1) R. Nevanlinna (Helsingfors), Beweis des Picard-Landan-

schen Satzes. (Nachrichten, Math.-Phys. KL, 1924, S. 161.)

2) tiber einige zahlentheoretische Fnnktionen. (Ebenda S. 116.)

E. Schroder legt vor seine Ausgabe der kleineren Gedichte

Konrads von Wiirzbnrg, Heft 1.
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H. Thierscli berichtet liber das Werk von W. Andrae, Farbige

Keramik ans Assnr. (Gescbenk der Deutscben Orientgesell-

scbaft in Berlin.)

U. Kahrstedt iiberreicbt seine Darstellnng „Die Bevolkerung der

antiken Welt“ im Handbncb der Staatswissenscbaften, 4. Aufl.,

Band 11.

Ordentliche Sitzung am 20. Jnni 1924.

R. Zsigmondy, tJber den Zerteilungszustand der Losimgen einiger

Benzidinfarbstoffe. (Erscbeint in der Zeitschrift fiir Pbysi-

kaliscbe Cbemie, 1924.)

H. Tbiers cb: 1) Zu den engliscben Ansgrabnngen in Siidpalastina

(Lacbis nnd Grezer). 2) Zn den neuesten Funden anf der Mar-

maria-Terrasse in Delphi.

AnJBerordentlicbe Sitzung am 27. Juni 1924.

A. de Grregorio-Rocasolano (Zaragoza), Tiber die Beeinflussung

der Tatigkeit von stickstoffbindenden Bakterien durcb Mangan,

Salze und G-rapbit. (Gescbaftlicbe Mitteilungen, 1924, S. 75.)

Ordentlicbe Sitzung am 4. Jnli 1924.

M. Born, Die elektriscbe Deutung der cbemiscbeu Krafte.

G. Tammann iiberreicbt sein ^.Lebrbucb der beterogenen Gleicb-

gewicbte‘‘.

G. Tammann, Tiber die Entstebung des freien Sauerstoffes in

der Luft.

E. Landau: 1) Tiber die Gitterpunkte in einem Kreise. B. Mit-

teilung. (Nacbricbten, Matb.-Phys.TLL, 1924, S. 135.) — 2)tJber

die Anzabl der Gitterpunkte in gewissen Bereicben, 4. Ab-

bandlung. (Ebenda S, 137.)

Ordentlicbe Sitzung am 18. Juli 1924.

M. Pohlenz, Anonymus tvsqI v6i[icov, (Nacbricbten, Pbil.-Hist.Kl.,

1924, H, 1.)

W. Heubner, Zur Frage der „Eubiose“ durcb Quecksilber.

G. Tammann, Zur Thermodynamik der Reaktionen in den Ge-

mengen zweier Kristallarten. (Nacbricbten, Matb.-Pbys. KL,

1924, S. 159.)

M. Born iiberreicbt: R. Courant und D. Hilbert, Metboden der

matbematiscben Pbysik.

C. Runge iiberreicbt: C. Runge und H. Konig, Vorlesungen

iiber FTumeriscbes Recbnen,

F. Klein laBt vorlegen: Enzyklopadie der matbematiscben Wissen-

scbaften, Bd. Ill, 1, Heft 8.
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Ordentliche Sitzung am 1. August 1924.

M. Pohlenz liberreicht seine neue Bearbeitung von Wendland’s

Darstellung der griechischen Prosa in Gercke-Norden^s ^^Ein-

leitung in die Altertumswissenschaft^.

M. Poklenz, DerAusbruch. des zweiten Krieges zwischen Philipp

und Athen. (Nacbricbten, Pkil.-Hist. KL, 1924, H. 1.)

0. Miigge, tlber das Verbalten einiger Minerale der Salzlager-

statten gegenixber hohem Druck bei wechselnden Temperaturen.

Nach Versucben von A. Geller. (Erscheint in den Nachricliten,

Matli.^Phys. KL, 1924, H. 3.)

E. Landau legt vor:

H. Bohr (Kopenhagen) und E. Landau, Nacktrag zu unseren

Abkandlungen aus den Jahrgangen 1910 und 1923. (Nach'

richten, Math.-Phys. Kl., 1924, S. 168.)

E. Zsigmondy legt vor:

A. de Gregorio-Eocasolano (Zaragoza), Zusammensetzung

und katalythische Wirkung der Platinelektrosole. (Erscheint

in den Nachrichten, Math.-Phys. KL, 1924, H. 3.)

H. Wagner iiberreicht die erste Lieferung der von der Histori-

schen Kommission fiir Niedersachsen herausgegebenen Topo-

graphischen Landesaufnahme d.es Kurfiirstentums Hannover

von 1764—68.

Ordentliche Sitzung am 24. Oktober 1924.

M. Lidzbarski, Epigraphisches aus Syrien. II. (Nachrichten,

PhiL-Hist. KL, 1924, S. 43.)

E. Klein lafit vorlegen: Mathematische Enzyklopadie, II, 3, H. 8.

M. Pohlenz legt vor:

H. Prankel, Eine Stileigenheit der friihgriechischen Literatur.

Teil L (Nachrichten, PhiL-Hist. KL, 1924, S. 63.)

K. Mirbt legt vor die 4. Auflage der von ihm herausgegebenen

„Quellen zur Geschichte des Papsttums und des rbmischen

Katholizismus^, Tubingen 1924,

E. Eeitzen stein legt vor:

W. Baehrens, „ZurKomposition des Miles Gloriosus". (Nach-

richten, PhiL-Hist. EL, 1924, S. 49.)

Oeffentliche Sitzung am 8. November 1924.

H. Thiersch, Gottesbild und Priesterkleid im alten Vorderasien.

(Erscheint in den Abhandlungen der PhiL-Hist. KL 1925.)
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Ordentliche Sitzung am 21. November 1924.

E. Landau legt vor:

1) W. Schmeidler (Breslau), Tiber Korper von algebraischen

Eunktionen mebrerer Variablen. (Erscbeint in den Nach-

richten, Matb.-Phys. EZl., 1924, H. 3.)

2) J. Fran el (Ziiricb), Les suites de Farey et la probleme

des nombres premiers. (Ebenda.)

3) E. Landau, Bemerkungen zu der vorstebenden Abbandlung

des Herrn FraneL (Ebenda.)

A. 0. Meyer, England und Helgoland zur Zeit Herzog Cbristian

Albrechts,

A. Bertbolet legt vor:

K. Tb. PreuB, Religion und Mytbologie der Uitoto.

C. Runge legt vor;

1) H. Kienle, Probleme der Astronomie. (Festschrift fur

H. V. Seeliger zum 75. Greburtstag.)

2) H. Weyl (Ziiricb), Das gruppentheoretiscbe Fundament der

Tensorrecbnung, (Erscbeint in den Nachricbten, Matb.-Pbys.

KL, 1924, H. 3.)

K. Brandi legt vor : Historiscbes Jabrbucb fiir Niedersachsen, Bd. L
R. Reitzenstein legt vor seine Abbandlung ^Weltuntergangs-

vorstellungen". (Linderbolm’s Kyrkobistorisk Arsskrift, Upp-

sala 1924.)

M. Poblenz legt vor:

H. Frank el, Eine Stileigenheit der frlibgriecbischen Literatur.

II. Teil. (Nachricbten, Pbil.-Hist. KL, 1924, H. 2.)

G-. E. Muller legt vor: Ein weiterer Beitrag zur von Liebermann-

scben Hemmung. (Nachricbten, Matb.-Pbys. KL, 1924, H. 3.)

Ordentliche Sitzung am 5. Dezember 1924.

G. E. Muller legt vor seine Schrift; Darstellung und Erklarung

der verscbiedenen Typen der Farbenblindbeit nebst Erbrterung

der Funktion des Stabchenapparates wie des Farbensinnes

der Bienen und Fiscbe. Gottingen 1924.

E. Schroder, Zur tlberlieferung mittelbocbdeutscber Novellen.

(Zeitschrift fiir deutscbes Altertum, Bd. 61/62.)

Herbert Meyer legt vor:

K. A. Eckbardt, Der Deutschenspiegel, seine Entstebungs-

geschicbte und sein Verbaltnis zum Schwabenspiegel.

Weimar 1924.

Ordentliche Sitzung am 19. Dezember 1924.

H. Wagner, Hagemann’s Flachenberechnung des Kurfiirstentums

Hannover vom Jabre 1786. (Niedersachs. Jabrbucb, Bd. 1, 1924.)
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K. Brandi legt 7or:

Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der

neueren Zeit, herausgegeben von den Akademien Miinchen

und Wien. Reilie A: Eegesten-Abteilung 1, ed.Dolger, 1924,

H. Thierscb, Italieniscbe Ausgrabungen in Leptis magna (Tripolis).

Ordentlicbe Sitzung am 16. Januar 1925.

D. Hilbert legt vor:

W. Ackermann, Die Widerspruchsfreiheit des Auswahl-

axioms, (Nacbricbten, Matb.-Pbys, KL, 1924, H. 3, S. 246.)

M. Born legt vor seine „Vorlesungen iiber Atommechanik^, Bd. I,

Berlin 1925.

E. Schroder legt vor seine Ausgabe der „Kleineren Dicbtungen

Konrads von Wurzburg", Heft 2, Berlin 1925.

E. Wiecbert legt vor:

1)

Gr. Angenbeister, Das Magnetfeld der Erde und der

Sonne. (Nacbricbten, Matb.-Pbys. KL, 1924, H. 3, S. 229.)

2) E. Wiecbert, Tiber die Bescbaffenbeit des Erdinnern.

(Nacbricbten, Matb.-Pbys. KL, 1924, H. 3, S. 251.)

A. Windaus, tlber die Herzgifte der Digitalispflanze und iiber

verwandte Verbindungen. (Nacbricbten, Matb.-Pbys. Kl., 1924,

Heft 3, S. 237.)

Ordentlicbe Sitzung am 30. Januar 1925.

E. Erensdorff, Beitr^e zur Gescbicbte und Erldarung der

deutscben Eecbtsbiicber : V. Die Eecbtsbiicber und die Konigs-

wabl. Fortsetzung. (Nacbricbten, Pbil.-Hist. Kl., 1924, H. 2, S. 194.)

P. Kebr ladt vorlegen: Nacbtrage zu den Papsturkunden. IX.

(Nacbricbten, Pbil.-Hist. KL, 1924, Heft 2, S. 156.)

Ordentlicbe Sitzung am 13. Februar 1925.

H. Stille, Die Mittelmeer-Mjosen-Zone.

E. Scbroder, Die Scblacbt am Cremmer Damm.
XJ. Kabrstedt, Grundberrscbaft, Freistadt und Staat in Tbessa-

lien. (Nacbricbten, PbiL-Hist. Kl., 1924, Heft 2, S. 128.)

L. Si eg, Indra und der Somaraub nacb dem Rigveda. (Erscbeint

in der Festschrift fiir Hermann Jacobi.)

L. Prandtl, Magnuseffebt und Windkraftscbiff (aus „Naturwissen-

scbaften", 13. Jabrg., Heft 6.)

Ordentlicbe Sitzung am 27. Februar 1925.

C, Runge, Uber Ortsbestimmung durcb Anpeilen von Radiosendern.

(Nacbricbten, Matb,-Pbys. KL, 1926, Heft 1.)
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W. Heubner, Neue BeobacMungen iiber Calziumwirkung.

Fr, Koepp, Tiber das romisclie Grrabmal von IgeL

K. Brandi legt vor: Mittelalterliche Weltanschauung, Humanis-

mus und nationale Bildung. Berlin 1926.

Ordentliche Sitzung am 13. Marz 1925.

H. Thiersch legt vor:

1) Zu den Tempeln und der Basilita von Baalbek. (Nach-

richten, Phil. -Hist. Kl,
, 1926, Heft 1.) — 2) Die beiden

Fassungen der Tyche von Antiochia des Eutychides. —
3) Das Doppeltor unter der Terrasse 4es herodianischen

Tempels zu Jerusalem. — 4) Der romische Kaiserpalast in

Trier.

Ordentliche Sitzung am 27. Marz 1926.

F. Klein laBt vorlegen: Mathematische Enzyklopadie, Bd. VI,

1. B., Heft 5: V. Conrad, Dynamische Greologie. — W. M6-
bius, Optik der Atmosphare.



Verzeiclinis der Mitglieder

der Gesellscliaft der Wissenschaften zu Gottingen

Elide Marz 1925.

Sekr etaxe.

Math.-Phys. Klasse: Carl Runge, seit 1917.

PML-Hist Klasse: Hermann Tkiersch, seit 1924 (z. Z. Vor-

sitzender Sekretar.)

Ekren -Mitglieder.

Ulrich, von Wilamo witz-Mollendorff, Excellenz, in Berlin-

Westend, seit 1918. (Znvor ordentl. Mitglied seit 1892; ans-

wartiges Mitglied seit 1897.)

Theodor Noldeke in Karlsruhe i. B., seit 1918. (Znvor korresp.

Mitglied seit 1864, answartiges Mitglied seit 1883.)

Sven von He din in Stockholm, seit 1918.

Friedrich Schmidt-Ott, Excellenz, in Berlin-Steglitz, seit 1919.

Ordentliche Mitglieder.

Mathematisch-Physikalische Klasse.

Ernst Ehlers, seit 1874 (Sekretar von 1884 bis 1917).

Felix Klein, seit 1887. (Znvor Assessor seit 1871, korresp. Mit-

glied seit 1872.)

Gottfried Be'rthold, seit 1887.

Albert Peter, seit 1889.

Otto "Wallach, seit 1890.

David Hilbert, seit 1895.

Emil Wie chert, seit 1903.

Otto Miigge, seit 1909.

Gustav Tammann, seit 1910.

Georg Elias Mil Her, seit 1911.

Carl Eunge, seit 1914. (Znvor korresp. Mitglied seit 1901, z. Z.

Sekretar.)

Johannes Hartmann, seit 1914.
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Paul Jensen, seit 1914.

Ricliard Zsigmondy, seit 1914.

Ludwig Prandtl, seit 1914.

Edmund Landau, seit 1914.

Hans Stille, seit 1916.

Adolf Win dans, seit 1918.

Hobert P o h 1, seit 1921.

Wilhelm Meinardus, seit 1921.

Hugo Puchs, seit 1921.

Max Born, seit 1921.

James Franck, seit 1921.

Alfred Kiihn, seit 1921.

Wolfgang Heubner, seit 1921.

Richard Courant, seit 1925.

Philologisch-Historische Klasse.

Hermann Wagner, seit 1880.

Ferdinand Frensdorff, seit 1881.

Nathanael Bonwetsch, seit 1893.

Lorenz Morsbach, seit 1902.

Edward Schroder, seit 1903. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1894,

Sekretar von 1917 bis 1924.)

Friedrich Andreas, seit 1904.

Karl Brandi, seit 1909.

Max Lehmann, seit 1914.

Richard Reitz enstein, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1904.)

Max P 0 h 1 e n z, seit 1916.

Alfred Rahlfs, seit 1918.

Mark Lidzbarski, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitgl. seit 1912.)

Eduard Hermann, seit 1918.

Hermann Thiersch, seit 1919; z. Zt. Sekretar.

Alfred Bertholet, seit 1919.

Greorg Graf Vitzthum, seit 1921.

Karl Mirbt, seit 1921.

Herbert Meyer, seit 1921.

Emil Si eg, seit 1921.

Georg Misch, seit 1923.

Arnold Oskar Meyer, seit 1923.

TJlrich Kahrstedt, seit 1923.

Alfons Hilka, seit 1925.

Walter Bauer, seit 1925.

JSfaclirichten, geschSftl. Mitteilungeu 1924. 2
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Auswartige Mitglieder.

Mathematiscli-Pliysikalisclie Klasse.

Svante Arrhenius in Stockholm, seit 1920. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1901.)

Niels Bohr in Kopenhagen, seit 1923. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1921.)

Earl Correns in Berlin-Dahlem, seit 1925. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1923.

Peter Debye in Zurich, seit 1920. (Zuvor ordentl. Mitglied seit

1916.)

Walter von Dyck in Miinchen, seit 1914,

Albert Einstein in Berlin, seit 1923. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1916.)

Karl von Groebel in Miinchen, seit 1926. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1902.)

Giovanni Battista Gras si in Rom, seit 1910. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1901.)

Johannes von Kries in Freiburg, seit 1923. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1917.)

Karl von Linde in Miinchen, seit 1918.

Hendrik Anton Lorentz in Haarlem, seit 1906.

Franz Karl Joseph Mertens in Wien, seit 1924. (Zuvor korresp,

Mitglied seit 1877.)

Walter Nernst in Berlin, seit 1905. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Heike Eamerling Onnes in Leiden, seit 1925. (Zuvor korresp.

Mitglied seit 1920.)

Friedrich Paschen in Berlin, seit 1924. (Zuvor korresp. Mit-

glied seit 1918.)

Max P 1 a n c k in Berlin, seit 1918. (Zuvor korresp. Mitglied seit 1911.)

Josef Pompeckj in jSerlin, seit 1913. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1911.)

Johannes Reink

e

in Eael, seit 1886. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1882.)

Fritz Rinne in Leipzig, seit 1925. (Zuvor korresp. Mitglied seit

1911.)

Adolf Schmidt in Potsdam, seit 1925. (Zuvor korresp. Mitglied
seit 1917.)

Charles Scott Sherrington in Liverpool, seit 1906.

Arnold Sommerfeld in Miinchen, seit 1924. (Zuvor korresp.
Mitglied seit 1917.)
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Josef John Thomson in Cambridge, seit 1911.

Gnstav Tschermah in Wien, seit 1902. (Znvor korresp. Mit-

glied seit 1884.)

Emil Warburg in Charlottenbnrg, seit 1924. (Znvor korresp.

Mitglied seit 1887.)

Richard Willstatter in Mlinchen, seit 1920. (Znvor korresp.

Mitglied seit 1910.)

Philologisch - Historische Klasse.

Karl von Amira in Mlinchen, seit 1922.

Petrns Johannes Blok in Leiden, seit 1926. (Znvor korresp.

Mitglied seit 1906.)

Harry Bresslan in Heidelberg, seit 1919. (Znvor korresp. Mit-

glied seit 1906.)

Eranz Ehrle in Rom, seit 1901.

Adolf Erman in Berlin-Dahlem, seit 1919. (Znvor korresp. Mit-

glied seit 1888.)

Karl Florenz in Hamburg, seit 1925.

Ernst Heymann in Berlin, seit 1926.

Hermann Jacobi in Bonn, seit 1918. (Znvor korresp, Mitglied

seit 1894.)

Panagiotis Kabbadias in Athen, seit 1924.

Adolf Jiilicher in Marburg, seit 1923. (Znvor korresp. Mitglied

seit 1894.)

Paul Kehr in Berlin-Dahlem, seit 1916. (Znvor ordentl. Mitglied

seit 1895.)

Axel Kock in Lund, seit 1926. (Znvor korresp. Mitglied seit 1902.)

Bruno Krnsch in Hannover, seit 1921. (Znvor korresp. Mitglied

seit 1911.)

Enno Littmann in Tubingen, seit 1917. (Znvor korresp. Mitglied

seit 1913, ordentl. Mitglied seit 1914, Sekretar 1916—1917.)

Heinrich Maier in Berlin-Wilmersdorf, seit 1918. (Znvor ordent-

liches Mitglied seit 1918.)

Giovanni Mefcati in Rom, seit 1923. (Znvor korresp. Mitglied

seit 1902.)

Eduard Meyer in Berlin-Lichterfelde, seit 1921. (Znvor korresp.

Mitglied seit 1895.)

Gerold Meyer von Knonan in Zurich, seit 1914.

Karl Muller in Tubingen, seit 1923. (Znvor korresp. Mitglied seit

1899.)

Oswald Redlich in Wien, seit 1920.

2 *
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Grustav Roethe in Berlin-Westend, seit 1902. (Zuvor ordentL

Mitglied seit 1893.)

Dietricli Schafer in Berlin-Steglitz, seit 1919. (Znvor korresp.

Mitglied seit 1894.)

August Schmarsow in Briedrichsroda, seit 1923.

Wilhelm Schulze in Berlin, seit 1902. (Zuvor ordentl. Mitglied

seit 1898.)

Eduard Schwartz in Munchen, seit 1909. (Zuvor ordentl. Mit-

glied seit 1902.)

Kurt Sethe in Berlin, seit 1924, (Zuvor ordentl. Mitglied seit

1914.)

Eduard Sievers in Leipzig, seit 1920.

Ulrich Stutz in Berlin, seit 1925.

yilhelm Thomsen in Kopenhagen, seit 1891.

Jacob Wack er nag el in Basel, seit 1914. (Zuvor korresp. Mitglied

seit 1901, ordentl. Mitglied seit 1902, Sekretar 1913—1915.)

Ulrich Wilcken in Berlin-Westend, seit 1921.

Theodor von Zahn in Erlangen, seit 1913.

Korrespondierende Mitglieder.

Mathematisch-Physikalische Klasse.

Karl von Auwers in Marburg, seit 1920.

Dietrich Bar fur th in Rostock, seit 1904.

Charles Barrois in Lille, seit 1901.

Louis Agricola Bauer in Washington, seit 1906.

Eriedrich Be eke in Wien, seit 1904,

Luigi Bianchi in Pisa, seit 1924.

Wilhelm Biltz in Hannover, seit 1924.

George D. Birckhoff in Cambridge Mass., seit 1922.

Max Bodenstein in Berlin, seit 1924.

Josef Boussinesq in Paris, seit 1886.

Alexander von Brill in Tubingen, seit 1888.

Woldemar Christoffer Brogger in Christiania, seit 1902.

Egbertus Brouwer in Amsterdam, seit 1918.

Constantin Carath^odory in Miinchen, seit 1919.

Guido Castelnuovo in Rom, seit 1923.

John Mason Clarke in Albany (New York), seit 1906.

Theodor Curtins in Heidelberg, seit 1919.

W, Einthoven in Leyden, seit 1923.

Otto H. Erdmannsdor ff er in Hannover, seit 1925.

Leopold Eej4r in Budapest, seit 1917.

Fritz Foerster in Dresden, seit 1921.
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Erik Ivar Eredkolin in Stockholm, seit 1907.

Robert Erick

e

in Braunschweig, seit 1904.

Antonio de Grregorio-Rocasolano in Zaragoza, seit 1924.

Eritz Haber in Berlin-Dahlem, seit 1918.

Otto Hahn in Berlin-Dahlem, seit 1924.

Grodfrey Harold Hardy in Oxford, seit 1921.

Erich He eke in Hamburg, seit 1918.

Oskar Hecker in Jena, seit 1919.

Karl He i der in Berlin, seit 1922.

Richard von Hertwig in Miinchen, seit 1910.

William Hillebrand in Washington, seit 1907.

Wladimir Nicolajewitsch Ip atjew in St. Petersburg, seit 1923.

Alexander Joff6 in St. Petersburg, seit 1924.

Arrien Johnsen in Berlin, seit 1924,

Erich Kallius in Heidelberg, seit 1919.

Theodor von Karman in Aachen, seit 1925.

Alexander von Karpinski in Petersburg, seit 1892.

Ludwig Kiepert in Hannover, seit 1882.

Paul Koebe in Jena, seit 1915.

Martin Knudsen in Kopenhagen, seit 1919.

Wladimir Koeppen in Graz, seit 1926.

Dmitrij Petrowitsch Konowalow in St. Petersburg, seit 1923.

Eugen Korschelt in Marburg, seit 1918.

Albrecht Kossel in Heidelberg, seit 1918.

Walter Kossel in Kiel, seit 1924.

Friedrich Kiistner in Bonn, seit 1917.

Nikolai Semenowitsch Kurnakow in St. Petersburg, seit 1923.

Paul Langevin in Paris, seit 1911.

E. Ray Lankester in London, seit 1901.

Max von Laue in Berlin, seit 1921.

Tullio Levi-Civita in Rom, seit 1921.

Ernst Leonhard Lindelof in Helsingfors, seit 1921,

Ferdinand Lindemann in Miinchen, seit 1882.

Richard Lorenz in Frankfurt, seit 1921.

Erwin Madelung in Frankfurt a. M., seit 1923,

Rudolf Magnus in Utrecht, seit 1922.

Hans von Mangoldt in Danzig, seit 1924.

Johannes Meisenheimer in Leipzig, seit 1921.

Hans Horst Meyer in Wien, seit 1922.

Gustav Mie in Freiberg i. Br. seit 1921.

Gosta Mittag-Lef fler in Stockholm, seit 1878.

Carl Neuberg in Berlin-Dahlem, seit 1921.
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Paul Niggli in Zurich, seit 1924.

Carl Wilhelm Oseen in XJpsala, seit 1923.

William P. Osgood in Cambridge Mass., seit 1922.

Wilhelm Ostwald in GroBbothen bei Leipzig, seit 1901.

William Henry Perkin (jun.) in Oxford, seit 1906.

Edmond Perrier in Paris, seit 1901.

Alfred Pringsheim in Munchen, seit 1904.

Santiago Ramon y Oajal in Madrid, seit 1906.

Wilhelm Ramsay in Helsingfors, seit 1922.

Ernest Rutherford in Manchester, seit 1906.

Gerhard Schott in Hamburg, seit 1926.

Friedrich Schottky in Berlin-Steglitz, seit 1911.

Hubertus Schreinemakers in Leiden, seit 1913.

Issai Schnr in Berlin, seit 1919.

Jakob Johannes Sederholm in Helsingfors, seit 1922.

Manne Siegbahn in Lund, seit 1922.

Hans Spemann in Freiburg i. Br., seit 1923.

Johannes Stark in Munchen, seit 1913.

Alfred Stock in Berlin-Dahlem, seit 1926.

Eduard Study in Bonn, seit 1911.

Emil Tietze in Wien, seit 1911.

Geoffrey Ingram Taylor in Cambridge, seit 1926.

Vito Volterra in Rom, seit 1906.

Aurelius V o 6 in Munchen, seit 1901.

Paul Walden in Rostock, seit 1913.

Rudolf Wegscheider in Wien, seit 1917.

Hermann Weyl in Zurich, seit 1920.

Heinrich Wi eland in Freiburg i. B., seit 1921.

Willy Wien in Munchen, seit 1907.

Wilhelm Wirtinger in Wien, seit 1906.

Robert Williams Wood in Baltimore, seit 1911,

Hendrik Zwaardemaker in Utrecht, seit 1923.

Philologisch-Historische Hlasse.

Walter Amelung in Rom, seit 1917.

Erich Berneker in Munchen, seit 1919.

Friedrich von Bezold in Bonn, seit 1901.

Christian Blinkenberg in Kopenhagen, seit 1923.

Johannes Boehlau in Kassel, seit 1912.

Johannes Bolte in Berlin, seit 1914.

Max Bonnet in Montpellier, seit 1904.

Wilhelm Braune in Heidelberg, seit 1919.
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Carlo Conti-Rossini in Rom, seit 1908.

Franz Cumont in Rom, seit 1910.

01o£ August Danielsson in XJpsala, seit 1914.

Greorg Dittmann in Mlinclien, seit 1923.

Alfons Dopsch in Wien, seit 1920.

Rudolf Ehwald in Gotlia, seit 1919.

Grustav Ehrismann in Grreifswald, seit 1924.

Sir Arthur J. Evans in Oxford, seit 1901.

Wilhelm Frohner in Paris, seit 1881.

Percy Gardner in Oxford, seit 1886.

Karl Geldner in Marburg, seit 1919.

Sir George A. Grierson in Eathfarnham, seit 1906.

Georg Gronau in Florenz, seit 1924,

Albert Grlinwedel in Berlin, seit 1905.

Ignazio Guidi in Rom, seit 1887.

Joseph Hansen in Koln, seit 1921.

Georgios N. Hatzidakis in Athen, seit 1901.

Joh. Ludvig Heiberg in Kopenhagen, seit 1899.

Richard Heinze in Leipzig, seit 1917.

Wilhelm Heraus in Offenbach a, M., seit 1919.

Alfred Hillebrandt in Breslau, seit 1907.

Friedrich Freiherr Hiller von Gartringen in Berlin-Char-

lottenburg, seit 1920.

Georg Hoffmann in Eael, seit 1881.

Th^ophile Homolle in Paris, seit 1901.

Eugen Hultzsch in Halle a. S., seit 1895,

FeHx Jacoby in Kiel, seit 1923.

Julius Jolly in Wurzburg, seit 1904.

Finnur J6nsson in Kopenhagen, seit 1901.

Friedrich Keutgen in Hamburg, seit 1924.

Friedrich Koepp in Frankfurt, jetzt Gottingen, seit 1922.

Carl von Kraus in Miinchen, seit 1901.

Paul Kretschmer in Wien, seit 1920.

Friedrich Klich in Marburg, seit 1921.

Charles Rockwell L anman in Cambridge (Mass.), seit 1906.

Albert von Le Coq in Berlin, seit 1910.

Felix Liebermann in Berlin, seit 1908.

Hans Lietzmann in Berlin-Wilmersdorf, seit 1914.

Einar Lofstedt in Lund, seit 1920.

Heinrich Liiders in Berlin, seit 1907.

John Matthaus Manly in Chicago, seit 1924.

Paul Jonas Meier in Braunschweig, seit 1904.



24 Verzeichnis der Mitglieder.

Antoine Meillet in Paris, seit 1908.

Rudolf Meissner in Bonn, seit 1921.

Friedrich W. K. Miiller in Berlin, seit 1906.

Jacob Wijbrand Muller in Leiden, seit 1918.

Eduard Nor den in Berlin, seit 1910.

Adolf Noreen in Stockholm, seit 1924.

Magnus Olsen in Kristiania, seit 1920.

Henri Omont in Paris, seit 1906.

Hermann Oncken in Miinchen, seit 1919.

Paolo Or si in Syracus, seit 1904.

Joseph Partsch in Leipzig, seit 1901.

Griorgio Pasquali in Florenz, seit 1924.

Holger Pedersen in Kopenhagen, seit 1908.

Pio Rajna in Florenz, seit 1910.

G^erhard Eodenwaldt in Berlin, seit 1925.

Otto Rubensohn in Berlin-rLankwitz, seit 1911,

Heinrich Schafer in Berlin, seit 1921.

Luigi Schiaparelli in Florenz, seit 1907.

Heinrich Alfred Schmid in Basel, seit 1919.

Carl Schuchhardt in Berlin-Lichterfelde, seit 1904.

Adolf Schullerus in flennannstadt, seit 1924.

Reinhold See berg in Berlin, seit 1917.

Georg Sello in Oldenburg, seit 1918.

Emil Setala in Helsingfors, seit 1921.

Nathan Soderblom in IJpsala, seit 1921.

Ferdinand Sommer in Bonn, seit 1925.

Heinrich Swoboda in Prag, seit 1924.

Julius Stenzel in Breslau, seit 1925.

Friedrich Techen in Wismar, seit 1919.

Rudolf Thurneysen in Bonn, seit 1904.

Girolamo Vitelli in Florenz, seit 1904.

Franz R. von Wieser in Innsbruck, seit 1917.

Adolf Wilhelm in Wien, seit 1920.

Georg Wissowa in Halle a, S., seit 1907.

Robert Zahn in Berlin, seit 1924.

Thaddaeus Zielinski in Warschau, seit 1910.

Paul Zimmermann in Wolfenbiittel, seit 1914.

Heinrich Zimmern in Leipzig, seit 1918.



Bericht Tiber die ausgesetzten Preisaufgaben.

Fiir die auf das Jahr 1925 von der Mathematisch-Pliysikali-

sclien Klasse gestellte Preisaufgabe „Die Polgen der amito-
tischen Eernteilnng fiir die Kernkonstitutioii sollen

an Tieren oder Pflanzen experimentell untersucht
werden“ ist keine Bewerbiing eingelanfen.

Die fiir das Jahr 1927 von der Philologisch-Mstorisclien Klasse

gestellte Preisaufgabe lautet:

„Der prenBische Staat des 18. Jakrhunderts
im TJrteil des zeitgenossischen D entscklands^.
Es kommt nicht so sehr darauf an, die gesammelten TJrteile

anf ihre objektive Kichtigkeit bin zn priifen als vielmehr darauf,

die in Weltanschauung und Politik gegebenen Voraussetzungen

der TJrteilsbildung aufzuzeigen. Die iiberwiegend unfrenndliche

und vielfach verstandnislose Beurteilung
,

die dem preuBischen

Staate im 19. Jahrhundert sein Werk der wirtschaftlichen und

poHtischen Einigung Deutschlands erschwert hat, soli ins 18. Jahr-

hundert zuriickverfolgt und in ihren Urspriingen aufgedeckt werden.

Den zeitlichen AbschluB soli nicht das Jahr 1800, sondern das

Ende des alten PreuBens, etwa der Tilsiter Eriede, bilden. Dock
bleibt es dem Bearbeiter unbenommen, seine Darstellung bis zum
Jahre 1915 auszudehnen.

Die zur Bewerbung um den ausgesetzten Preis bestimmten

Arbeiten miissen vor dem 1. Eebruar 1927 an die Gresellschaft der

Wissenschaften eingeliefert werden, mit einem Motto versehen und

von einem versiegelten Zettel begleitet sein, welcher auBen den

Spruch tragt, der die Arbeit kennzeichnet, und innen den Namen
und die Wohnung des Verfassers angibt.

Der Preis betragt 1000 Mark.

Bericht der Eeligionsgeschichtlichen Kommission

bei der Gesellschaft der Wissenschaften.

Im Berichtsjahre hat nichts veroffentlicht werden konnen,

Dagegen ist der Druck von M. Lidzbarski, Grinza (das groBe

Buch der Mandaer) so weit fortgeschritten, daB sein baldiger Ab-

schluB in Aussicht steht.

Ber tholei



Bericlit der Koromission fur die Sammlung und

Herausgabe der alteren Papsturkunden.

Die Arbeiten, Jahre lang imterbrocheii, sind jetzt wieder in

vollem Grange. Die finanziellen Scliwierigkeiten sind, wenigstens

fiir den Angenblick, iiberwunden. Betracbtliche Zusckiisse gab Papst

Pins XL, der von Anfang an, als er noch Bibliothekar der Ambro-
siana nnd Praefekt der Vaticana war, nnsre Porsckungen be-

senders in der Lombardei nnterstiitzt hat; den Drnck der letzten

Bande ermoglichte dieNotgemeinschaft derDentschen Wissenschaft,

deren Prasident Herr Staatsminister Dr. Schmidt-Ott das

Unternehmen vom ersten Tage an mit seiner Teilnahme be-

gleitet hat. Die Gresellschaft der Wissenschaften hat diesmal

anch selber fiir die Grermania pontificia, die frhher von der Wede-
kindstiftung snbventioniert wurde, einen namhaften Beitrag zur

Verfngong stellen konnen, nnd fiir weiterhin hoffen wir anf eine

danernde Dotiernng durch das Kultnsministerinm.

I, Piir die Italia pontificia, deren Bearbeitnng der TJnterzeichnete

sich vorbehalten hat, ist wiedemm eine Station erreicht; der

2. Teil des Vll. Bandes mit Venedig (Respnblica Yenetiarnm
nnd Provincia Gradensis) ist soeben erschienen, nnd damit ist anch

Oberitalien vollendet. Es steht nun noch TJnteritalien mit den

Inseln ans; das Material ist im Wesentlichen zusammengebracht

nnd bearbeitet; hie nnd da wird noch eine Xachlese erforderlich

sein, wobei wir anf die Hilfe des Historischen Institnts in Rom
rechnen. So wird voranssichtlich dieser Teil nnseres Unter-

nehmens in normaler Weise fortgehen nnd in absehbarer Zeit zum
Abschlnfi kommen.

II. Anch die Germania pontificia hat durch den Umstand,

dafi Herr Prof. Albert Brackmann in Berlin sich ihr mehr
hat widmen konnen, wesentliche Eortschritte gemacht. Der 2. Teil

des II. Bandes, der die Helvetia pontificia nmfassen soil, ist in

Arbeit, an der auBer Herrn Prof. Brackmann die Herren
Archivassistent Dr. Weise und Dr. Meinert sich beteiligen.

Anch hier liegt das Material gesammelt bereit, indessen sind ge-

wisse kritische Untersnehnngen notig, die ohne eine erneute Nach-
priifung mehrerer zweifelhafter Stiicke nicht zum Ziele fiihren

konnen. Herr Prof. Brackmann will im Sommer diese Eorsch-

nngen an Ort und Stelle durchfiihren, und dann kann mit dem
Drucke des Bandes begonnen werden. Wenn die bewilligten
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Mittel nictt versiegen, wird danach gleich an die Bearbeitung der

nacbsten Bande fiir die Erzdiozese Mainz gegangen werden.

III. Still liegt nach wie yor die Gallia pontificia.

IV. Aber eine nene nnerwartete Moglicbkeit hat sich anfge-

tan, dank der Initiative nnd Mnnifizenz Papst Pins XI., der

selbst die Bearbeitung der Eispania pontificia angeregt nnd

dafiir seine moralische und materielle Hilfe in Aussicht gestellt

hat. Mit Spanien hatten wir bereits im Friihjahr 1914 begonnen

nnd durch einen talentyollen Schiiler Heinrich Pinke’s, Dr.

H. E. Bohde, in den Archiven von Barcelona En6 gefafit; aber

der Ansbruch des Krieges rief ihn in den Eampf, in dem er bald

den Tod fand. Ans seinem Nachlafi liegen bereits viele Ab-

schriften ans Barcelona vor, darunter ans dem dortigen Kapitel-

archiv ein merkwhrdiger Brief des Gregenpapstes Victors IV.,

den der Unterzeichnete jetzt im Xenen Archiv Bd. 46 veroffentlicht

nnd kommentiert hat. Nnn wollen wir nnter glinstigeren Be-

dingnngen den Versuch ernenern. Hoffentlich wird der nachste

Bericht bereits von Erfolgen berichten kbnnen.
P. Kehr.

Siebzelinter Bericht

liber das Septuaginta-TJnternehmen.

In der Septnaginta-Konunission nnd in der Arbeitsleitnng ist

im Berichtsjahr 1924 keine Andernng eingetreten.

Da Herr Dr. GrroBe-Br anckmann von Ostern 1924 an

voll im Schnldienst beschaftigt war nnd das Septnaginta-IJnter-

nehmen anfangs noch keine Mittel znr Besoldnng von Hilfsarbeitern

besaB, fehlte es in den ersten Monaten des Berichtsjahres ganz an

Hilfsarbeitern, nnd die Fortfiihrnng der Arbeit fiel Herrn Prof.

Rahlfs allein zn. Als dann aber das Reich, PrenBen und Bayern
dankenswerterweise die Zahlnng von Zuschiissen in Groldmark,

wenn anch znnachst nnr im bescheidensten TJmfange, wiederanf-

nahmen, warden seit August 1924 Herr Studienassessor Paul Beer,
Herr Studienassessor Dr. Ewald Deneke nnd Herr stud. phiL

Werner Kappler mit Hilfsarbeiten fiir das Hnternehmen, be-

sonders fiir die in Vorbereitung befindliche Handausgabe der Ge-

nesis, beschaftigt. So konnte die sehr miihevolle Arbeit an der

Genesis ihrem Ende entgegengefiihrt werden; das fertige Mann-
skript ist dann am 17. April 1925 znr Drncklegnng nach Stuttgart

geschickt worden.

Die S eptnaginta-Kommission.



BericM der Luftelektrischen Kommission

fiir das Eechniingsjalir 1924/25.

Die Arbeiten im vergangenen Jabr sind Dank der Mitarbeit

von Professor Angenhe is ter in erhoMem AusmaB anfgenommen
worden.. Es warden Versucbe angestellt, die Ladung der Erdober-

flache nach verscbiedenen Methoden zu bestimmen, um diese nnter

theoretiscbenGresichtspunktenzuvergleicben. Instrumentelle Stndien

von Spannangsmessungen fiir Inftelektriscbe Ziele warden vorge-

nommen. Die durcbdringende Strahlung am Erdboden in ibrem Zu-

sammenhang mit der geologischen Beschaffenheit des Dntergrundes

and mit den Niederschlagen (Neuscbnee). warden antersncbt. Das
gab aucb zn instramentellen Arbeiten AnlaB. Die Dntersncbnngen

Tiber den Zasammenhang zwischen Blitzform and Wolkenbildang

warden weitergeflibrt.

Das Geophysikalische Institat nahm Teil an gleicbzeitigen

Messungen des Gehalts der Loft an radioaktiven Stoffen in Dentsch-

land and Nordamerika, wobei Beobacbtangen im Elagzeag and

aaf der Erde gemacbt warden, Es bandelte sick dabei am die

wicbtige Frage, ob gleicbzeitige Scbwankangen des Gehalts an

radioaktiven Stoffen an verscbiedenen Orten der Erde stattfinden,

die aaf eine Einwirkung der Sonnentatigkeit binweisen, Ein erster

Bericht iiber diese Arbeiten ist von H, Bongards (Pbysikaliscbe

Zeitscbrift, Heftvoml5. Dezemberl924) erschienen. tJberdieiibrigen

genannten Arbeiten sind Bericbte nocb nicht verbffentlicbt worden.

Sehr erfrealicb ist es, daB bei der Natarforscberversammlung

zu Innsbruck im Herbst 1924 die fiir die laftelektriscbe Forscbung

Interessierten sick zu gemeinsamen Beratnngen zusammenfanden.

Hier warde ein festerer Zasammenbalt der gesamten Arbeiten von

neuem vorbereitet, wxe er bis znr Kriegszeit bestanden bat.

Weitere Scbritte in dieser Bichtang sind fiir die Tagang der

Geophysikaliscben Gesellschaft in Gottingen im Herbst dieses

Jahres in Aussicht genommen.
E. Wiecbert.

Kurze Nacliricliten.

Tiber die WedeUnd-, Lagarde- and WolfsJcehlstifkmg ist in diesem

Jahre nichts Besonderes za bericbten.

Von GauJ]^ Werlcen ist Band XI, Abteilang 2, Abbandlang 1

(Geodatiscbe Arbeiten, beraasgegeben von A, Galle) erschienen.

Von der 1877 zam Gedacbtnis von GaaB^ 200. Gebartstag ge-

pragten Medaille sind nun samtliche Exemplare abgegeben worden.



Verzeichnis der im Jahre 1924/25 eingegangenen

Druckschriften.

A. Llste der Akademien^ Cfelehrten Gesellsehaften and Vereine,

Institute, Behdrden, die mit der G^esellseliaft der Wissensehaften

wd^hrend des GescMftsjahres in Tauscliverkehr standen.

Deutsches Meich.

Aaehen* Aachener Geschiclitsverein,

Altenburg. Gescbiclits- und Altertumsforschende Gesellschaft des Osterlandes.

Bergedorf. Hamburger Sternwarte.

Berlin. PreuBische Akademie der Wissensehaften.

— Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft.

— Archaologisches Institut des deutschen Reichs.

— Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.

— Gesellschaft fur deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte.

— Verein fiir Yolkskunde.

— Yerein fiir die Geschichte Berlins.

— Deutsche Physikalische Gesellschaft.

— Astronomisches Recheninstitut.

— Zoologisches Museum.

Bonn. Yerein von Altertumsfreunden im Rheinlande.

Braunschweig. Geschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig.

Braunsberg. Akademie.

Bremen. Historische Gesellschaft des Kiinstlervereins.

— Naturwissenschaftlicher Yerein.

Breslau. Schlesische Gesellschaft fiir vaterlandische Kultur.

Charlottenburg. Physikalisch-Technische Reichsanstalt.

Danzig. Naturforschende Gesellschaft.

— WestpreuBischer Botanisch-Zoologischer Yerein.

Dortmund. Historischer Yerein fiir Dortmund und die Grafschaft Mark.

Dresden. SHchsischer Altertumsverein.

— Sachsische Landeswetterwarte.

Ditrekheim. PoUichia, naturwissenschaftlicher Yerein der Rheinpfalz.

Eiehstdtt. Historischer Yerein.

Eisenberg. Geschichts- und Altertumsforschender Yerein.

Elberfeld. Bergischer Geschichtsverein.

Erfurt. Yerein fiir die Geschichts- und Altertumskunde Erfurts.

Frankfurt a. M. Physikalischer Yerein.

Freiburg i. B. Badische Geologische Landesanstalt.

— Kirchengeschichtlicher Yerein fiir das Erzbistum Freiburg.
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€r?5r]itz. Oberlausitzisclie Gesellscliaffc der Wissenschaften.

O-reifswald. Rugisch-Pommerscher Geschichtsverein zu Greifswald u. Stralsund.

Guben. Niederlausitzer Gesellschaft fiir Anthropologie u. Altertumskunde.

Halle a. S. Deutsche Leopoldinisch-Carolinische Akademie der IS’aturforscher.

— Deutsche Morgenlandische Gesellschaft.

Uamburg. Mathematische Gesellschaft.

— Hauptstation fiir Erdbebenforschung.

— Deutsche Seewarte.

— Hamburger Stemwarte.

— Yerein fiir Hamburgische Geschichte.

— Bibliothek Warburg.

HannoTer. Historische Kommission fiir Hannover, Oldenburg, Braunschweig,

Schaumburg-Lippe und Bremen. »

Heidelberg. Akademie der Wissenschaften,

— Historisch-philosophischer Yerein.

— Naturhistorisch-medizinischer Yerein.

Hildbarghausen. Yerein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und Landeskunde.

Kassel. Yerein fiir hessische Geschichte und Landeskunde.

Kiel. Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Geschichte.

— Institut fiir Weltwirtschaft und Seeverkehr.

— Astronomische Hachrichten (Redaktion).

Kbnigsberg. Altertumsgesellschaft Prussia.

— Physikalisch-okonomische Gesellschaft,

Landshut. Historischer Yerein fiir Hiederbayern.

Leipzig. Sa.chsische Akademie der Wissenschaften.

— Fiirstlich Jablonowsldsche Gesellschaft.

— Deutsche Mathematiker-Yereinigung.

Magdeburg. Museum fur Natur- und Heimatkunde.

— Yerein fiir Geschichte u. Altertumskunde des Herzogtums u. Erzstifts Magdeburg.

Mainz. Yerein zur Erforschung der Rheinischen Geschichte u. Altertiimer.

Marburg. Gesellschaft zur FSrderung der gesamten Naturwissenschaften.

Mlittchen. Bayerische Akademie der Wissenschaften.

— Bayerische Landeswetterwarte.

Keuburg a. B. Historischer Yerein.

IS'ttmberg. Naturhistorische Gesellschaft.

— Germanisches Nationalmuseum.

Flauen i. V. Yerein fiir vogtlandische Geschichte und Altertumskunde.

Potsdam. PreuBisches Geodatisches Institut.

— Astrophysikalisches Observatorium.

Regensburg, Historischer Yerein von Regensburg und Oberpfalz.

Rostock. Yerein fiir Rostocks Altertiimer.

Hchmalkalden. Yerein fur Hennebergische Geschichte und Landeskunde.

Tubingen. Wiirttembergische Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften.

Wiesbaden. Yerein fiir Hassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

— FTassauischer Yerein fur Naturkunde.

Wtirzburg. Physikalisch-Medizin. Gesellschaft.

— Historischer Yerein von Unterfranken und Aschaffenburg.

Zwickau, Altertumsverein fiir Zwickau und Umgegend.
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Amerikaf Vereinigte Btaaten^

Albany^ New York State Museum.

Baltimore. Johns Hopkins University.

Berkeley, University of California.

Boston. American Academy of Arts and Sciences.

Cambridge! Mass, Museum of Comparative Zoology at Harvard College.

Chicago. Field Museum of Natural History.

— Society of Oriental Research.

— University of Chicago Press.

Cincinnati. Lloyd Library.

— University of Cincinnati Press.

Bes Moines. Jowa Geological Survey.

Jowa city. State University of Jowa.

Lawrence. University of Kansas.

Lincoln. University of Nebraska.

Madison. Superintendent of Public Property.

— Wisconsin Academy of Sciences, Arts and Letters,

Medford. Tufts College.

Minneapolis. Agricultural Experiment Station.

— University of Minnesota: Minnesota School of Mines Experiment Station.

New Haven. Connecticut Academy of Arts and Sciences.

New York. American Association for International Conciliation.

— New York Academy of Sciences.

— American Chemical Society.

— American Geographical Society.

— American Mathematical Society.

Philadelphia. Academy of Natural Sciences.

— American Philosophical Society.

Princeton. Princeton University Observatory.

Bolla. Missouri Bureau of Geology and Mines.

St. Louis. Missouri Botanical Garden,

San Francisco. California Academy of Sciences.

TJrbana. Division of the Natural History Survey.

— Division of Illinois State Geological Survey.

— University of Illinois.

Washington. Carnegie Endowment for International Peace: Division of econo-

mics and history.

— Carnegie Endowment for International Peace : Division of international law.

— Carnegie Endowment for International Peace: Division of intercourse and

education.

— Carnegie Institution.

— Carnegie Institution. Department of Terrestrial Magnetism.

— Department of Commerce. Bureau of Standards.

— Library of Congress.

— Smithsonian Institution.

— Smithsonian Institution. United States National Herbarium.

— Smithsonion Institution. United States National Museum.
— United States Geological Survey.

— United States Naval Observatory.
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Arffentinien.

Baenos Aires. Institute de Literatura Argentina.

— Sociedad cientlfica Argentina.

Cordoba. Academia nacional de ciencias de la Repiiblica Argentina.

La Plata. Direccion general de estadistica.

— Observatorio Astronomico.

— Universidad nacional de La Plata.

Australien,

Adelaide. Boyal Society of South Australia.

Hobart. Koyal Society of Tasmania.

Melbourne. Royal Society of Yictoria.

Sydney. Australasian Association for the Advancement of Science.

Belgien.
Briissel. Socidtd des Bollandistes.

Chile.

Santiago. Universidad.

China.
Peking. National University.

JDdnemarTc.

Kopenhagen, Det Kgl. Banske Yidenskabernes Selskab.

Batland.

Borpat. Bibliothek der Universitat.

Finnland,
Abo. Akademi (Academia).

Helsingfors. Academia scientiarum Fennica (Suomalaisen Tiedeakatemia).

— Finska Yetenskaps Societeten.

— Sallskapet fdr Finlands Geografi (Suomen Maantieteellinen Seura).

Franhreieh.
Paris. Institut de France.

Qriechenland.
Athen. Ecole frangaise d’Ath^nes.

— ^EmexTiyi^oviitii BtcciqsCa.

Grofihritannien und Irland,

Cambridge. Philosophical Society.

Dublin. Royal Irish Academy.
— Royal Dublin Society.

Edinburgh. Royal Society.

— Mathematical Society.

Greenwich. Royal Observatory.

Liverpool. Biological Society.
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London* Royal Society.

— India Office.

— Secretary of the Admiralty.

— Classical Association.

— Linnean Society.

— Mathematical Society.

Manchester. The Manchester Literary and Philosophical Society,

X^hdiefi*

Calcutta. Asiatic Society of Bengal.

— Geological Survey of India.

— Surveyor General’s Office.

— University.

Madras. Government of Madras. Finance (Separate Revenue) Department.

Italien,

Bologna. H. Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bologna.

Florenz. Biblioteca Nazionale Centrale.

— R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.

Mailand. R. Istituto Lombardo di scienze e lettere.

Mantua. R. Accademia Virgiliana.

ISTeapel. Society Reale di Napoli, Reale Accademia di scienze morali e politiche.

Palermo. Circolo matematico.

— Societit di scienze naturali ed economiche.

Pisa. Biblioteca Universitaria.

Portici. R. Scuola superiore di agricoltura.

Rom. R. Accademia dei Lincei.

— Society Romana di storia patria.

— Specola astronomica Yaticana.

Turin. R. Accademia delle scienze.

— Societa Piemontese di archeologia e belie arti.

Japan,

Kioto. Schola medicinalis universitatis imperialis.

Nagoya. Aichi Medical University.

Sendai. Tohoku Imperial University.

Tokyo. Imperial University.

— National Research Council of Japan,

— Institute of Physical and Chemical Research.

— Imperial Earthquake Investigation Committee.

— Botanical Garden.

Lettland,

Riga. Latvija Augstskolas.

—« Naturforscher-Verein.

JLiixemhurg,

Luxemburg. Institut grand-ducal de Luxemburg.

Mexiko,

Mexico. Institute geologico de Mexico.

Hachriebten, gescli&ftl. Mitteilang^en 1924. 3
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Niederlande.
Amsterdam* Kon, Akademie van Wetenscliappen.

— Kon. Nederl. Aardrijkskondig Genootsckap.

— Wiskundig Genootsckap.

— Astronomical Institute of the University of Amsterdam.

Be Bilt. Kon. Kederl. Meteorologisch Instituut.

Belft. Technische Hoogeschool.

’s Gravenliage* Bepartement van onderwijs, kunsten en wetenschappen.

— Flora Batava.

— Kon. Instituut voor de Taal-, Land- en Yolkenkunde van Kederl-Indie.

Haarlem. Holiandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Leiden. Physisch Laboratorium der Rijks-Universiteii.

— Maatschappij der Kederl. Letterkunde.

— Sterrewacht.

Utrecht. Sterrewacht.

— Universitatsbibliothek.

Niederldndisch-’Indien.
Batavia (Weltevreden). Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
— Oudheidkundige Dienst in Nederl.-Indie.

— Kon, Natuurkundige Yereeniging in Nederl.-Indie.

— Kon. Magnetisch en Meteorologisch Observatorium.

JSforwegen.

Bergen. Bergens Museum.

Christiania. Geofysiske Kommission.

— Yidenskapsselskapet.

Xrondjhem. Det kong. norske videnskabers selskab,

Oesterreich.

Graz. Historischer Yerein fur Steiermark.

Innsbruck. Naturwissenschaftlich-medizinischer Yerein.

Elagenfurt. Geschichtsverein fiir KS^rnten.

Linz. Oesterreichischer Musealverein.

Wien. Akademie der Wissenschaften,

— Geologische Bundesanstalt.

— Zoologisch-botanische Gesellschaft.

— Naturhistorisches Museum.
— Zentralanstalt fiir Meteorologie und Geodynamik.

Bolen,
Lemberg. Ukrainische Sevcenko-Gesellschaft der Wissenschaften.
— Towarzystwo ludozaawczy.

Posen. Historische Gesellschaft fiir Posen.

— Deutscher naturwissenschattlicher Yerein fiir GroBpolen.

Thorn. Coppernikus-Yerein fiir Wissenschaft und Kunst.

Warschau. Soeietas scientiarum Yarsaviensis.

Bortugal,
Lissahon. Instituta de Medicina Legal.

Porto. Academia polytechnica.
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Mumiinien,
Eukarest. Academia Rom^na,

Kiew. Wissenschaftliche Forschungsinstitute der Ukraine.

Moskau. Moskowskoj Gornoj Akademi.

Odessa* Wissenscbaftliche Forsclmngsinstitute.

St. Petersburg* Russische Akademie der Wissenschaften.

— Russische Akademie der Wissenscbaften : Physiko^matbematisclies Institut.

— Russische Akademie der Wissenschaften : Zoologisches Museum.
— Wissenschaftliches Institut Lesshaft.

Schweden,

Abisko* Naturvetenskapliga Station.

Obteborg. Kgl, Yetenskaps- och Yitterhets-Samhallet.

Lund* Universitetet.

— Humanistiska Yetenskapssamfundet.

Stockholm. K. Svenska Yetenskaps-akademien.

— Kongl. Yitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

— Statens meteorologisk-hydrografiska Anstalt.

— Ingeniors Yetenskaps Akademien.

Upsala* Meteorologiska institutionen (Observatoire mdtdorologiq^ue de I’uniYersitiJ).

Aargau. Historische Gesellschaft des Kantons Aargau.

Basel u. Geuf* Schweizerische Chemische Gesellschaft. Socidtd suisse de chimie.

Basel* Naturforschende Gesellschaft.

Bern. Allgemeine geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz.

— Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (Societd helv(^t. des sciences natu-

relles). Geologische Kommission.

Chur. Historisch-antiquarische Gesellschaft von Graubiinden.

Genf. Conservatoire et Jardin botanique.

— Soci^t^ d’histoire et d’archdologie de Geneve.

— Soci^td de physique et d’histoire naturelle.

Lausanne. Socit^te d’liistoire de la Suisse romande.

— Socidte Yaudoise des sciences naturelles.

Luzern* Historischer Yerein der 5 Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden undZug.

St. Gallon. Historischer Verein.

Schaffhauseu. Historisch-antiquarischer Yerein.

Winterthur, Naturwissenschaftliohe Gesellschaft.

Zurich* Schweizerisches Landesmuseum.

— Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt.

— Antiquarische Gesellschaft.

— Naturforschende Gesellschaft.

Spanien,

Barcelona. R. Academia de ciencias y artes.

— Institut d’Estudis Catalans,

Madrid. R. Academia de ciencias exactas, ffsicas y naturales.

3 *
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Sildafrika.

Johannesibarg. Geological Society of South Africa.

Kapstadt. Royal Society of South Africa.

Syrien.

Beirut. UniYersit^ Saint-Joseph.

TschecJioslowakeU

Briinn. Deutsche Technische Hochschule.

— Katurforschender Verein.

Prag. Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur

in Bohmen.

— Jednota ceskych mathematiku a fysiku.

— Krdl. fieska spolecnost nauk.

— Sternwarte der Deutschen Universitat in Prag.

— Deutscher naturwissenschaftlich-medizinischer Verein fhr Bohmen j,Lotos", 1

— Verein fiir Geschichte der Deutschen in Bohmen.

Prag-Wrschowitz. Knopfmuseum Waldes.

JJngarn, !

Budapest. Ungarische Geologische Reichsanstalt.
j

1

B. Die sonst noch elngegaugenen Druckschriften.

Aldrich, J. M. : New diptera or two-winged flies in the United States National

Museum. Washington 1925. Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Anualen, Mathiematische. Hrsg. v. Felix Klein, David Hilbert, Albert Einstein,

Otto Blumenthal. Bd. 91, 1924; 92, 1924; 93, 1924.
j

Bartseli, Paul: New mollusks from Santa Elena Bay, Ecuador. Washington 1924. ,1

Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66. i

Blok, P. J. : Geschiedenis van het Nederlandsche volk. 3. Druck. D. 2. Leiden
j

1924,
I

Blumhardt, James Fuller: Catalogue of the Oriya manuscripts in the Library i

of the India Office. Oxford 1924. 5

Bers. : Catalogue of the Bengali and Assamese manuscripts in the Library of the
-I

India Office. Oxford 1924. f

Born, Max: Vorlesungen fiber Atommechanik. Berlin. 1. 1925. (Struktur der *

|

Materie. 2.)
|

Brill, Alexander: Vorlesungen fiber ebene algebraiscbe Kurven und algebraische I

P'unktionen. Braunschweig 1925.
f

Carnovale, Luigi: How America can easily and quickly prevent wars forever. ; 1

Chicago 1924.

Chandler, Asa C.: Some parasitic round worms of the rabbit with descriptiona

of two new species, Washington 1924. Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66. I

Cochran, Doris M. : Notes on the herpetological collections made by Dr. W. L.
j

Abbott on the island of Haiti. Washington 1924, Aus : Proc. of the U. St. I

Nat, Mus. 66.
|,

Cocherell, T. D. A.: Plant and insect fossils from the Green River Eocene of f

Colorado. Washington 1925. Aus: Proc. of the U. St. Nat Mus. 66.

If!

i

1

I

I
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Cotton, Richard T. : A contribution toward the classification of the Weevil Larvae

of the subfamily Calendrinae occurring in North America. Washington 1924.

Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66,

Courant, Richard, und David Hilbert: Methoden der mathematischen Physik.

Berlin. 1. 1924. (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in

Einzeldarstellungen. 12.)

Oashman, Joseph A.: A new genus of Eocene Foraminifera. Washington 1924.

Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Hamas, J. B. : La vie de J. B. Dumas. 1800—1884. Paris 1924.

Eekhardt, Karl August; Der Deutschenspiegel, seine Entstebungsgeschichte und

sein Verhaltnis zum Schwabenspiegel, Weimar 1924.

EnzyklopUdie der MathematischenWissenschaften mitEinschluS ihrer Anwendungen,

III. 1 8. 1924; YI. IB. 5. 1925.

Fisher, Warren S.: Buprestid beezles collected by the Mulford Biological Explo-

ration in Bolivia. Washington 1925. Aus : Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Caardnavne, Norske, . . . udg. af 0. Rygh. Kristiania. 18. 1924.

Graybill, H. W. : A new species of round worm of the genus Trilhostrogylus

from the rabbit. Washington 1924. Aus: Proc. of the U. St. Nat, Mus. 66.

Greene, Charles T. : The puparia and larvae of sarcophagid flies. Washington

1925. Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Hildebrandsson, H. H. : Sur quelques transformations des nuages. 1924. Aus:

Geografiska Annaler. 1924, 1.

Jahrbach iiber die Fortschritte der Mathematik. Hrsg. v. E. Lampe u. L. Lichten-

stein. 46. 1916/18. 4; 47. 1919/20. 1—4.

Kahrstedt, Ulrich: Geschichte der Bevolkerungsbewegung. 1924. Aus: Hand-

worterbuch der Staatswissenschaften.

Konrad von Wiirzbarg: Kleinere Dichtungen. Hrsg. v. Edward Schroder. Berlin.

2. 1925.

Korschelt, E.: Lebensdauer, Altern und Tod. 3. umgearb. u. stark verm. Aufl.

Jena 1924.

Laidlaw, Frank Fortescue : Notes on oriental dragon-flies of the genus Aciacrion.

Washington 1924. Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Levi-Civita, Tullio: Lezioni di calcolo differenziale assoluto. Roma 1925.

Literatarzeituug, Deutsche. Hrsg. vom Yerband der Yereinigten Akademien der

Wissenschaften Deutschlands und Oesterreichs. 1.5—38. 1924; 2.1—13. 1925.

Mader, Karl: Ein Beispiel der gravimetrischen Tiefenforschung im Wiener Becken

mit der Drehwage von Eotvos. Wien 1924. Aus; Oesterreichische Monats-

schrift fur den offentlichen Baudienst und das Berg- und Hiittenwesen. 1924.

Hers.: Zur Yerwendung der Drehwage von Eotv6s bei nahen grossen Massen.

Wien 1924. Aus: Sitzungsber. d. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-nat. Kl.

Abt. Ila. 133. 1924.

Malloch, J. R.: Descriptions of neotropical twowinged flies of the family Droso-

philidae. Washington 1924. Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Manaresi, Cesare: Una holla inedita di Celestino III. Pavia 1925. Aus: Bolle-

tino della Societa Pavese di storia patria. 24.

Hers.: Le pergamene die S. Bartolomeo in Strada di Pavia. Milano 1924. Aus:

Archivio storico Lombardo. 51.

Marshall, William B. : New Uruguayan mollusks of the genus Corbicula. Wa-
shington 1924. Aus; Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.
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Marshall, William B. : New species of mollusks of the genus Chilina. 1924. Aus

:

Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Meyer, Oskar Arnold: Fixrst Metternich. Berlin 1924. (Einzelschriften zur

Politik und Geschichte. 5.)

Miller, Gerrit S.: A second instance of the development of rodent-like incisors

in an Artiodactyl. Washington 1924. Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Bers. : Some hitherto unpublished photographs and measurements of the whale.

Washington 1924. Aus: Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Mirht, Carl: Quellen zur Geschichte des Papsttums und des r5mischen Katholi-

zismus. 4. Aufl. Tiihingen 1924.

Murakami, H.: On the hydrodynamic groupe-waves and the flux of the wave-

energy. Sequel. Tokyo 1924.

Neopkilologus. Briemaandel. tijdschrift voor de wetenschappelike beoefening van
levende vreemde talen en van heer letterkunde, 9. 3. 4. 1923

;
10. i. 2 . 1924.

Nuil, Fr. : Einige Bemerkungen zu der Abbeschen Theorie der optischen Ab-

bildung. Prag 1909. Aus: Sitzungsber. d. Kgl. Bohm. Ges. d. Wiss. in

Prag. 1909,

Ders.: Uber allgemeine Differenzenformeln der spharischen Aberration. 1906.

Aus: Bull, intern, de I’Acad. des Sc. de BohSme. 1907.

Osgood, W. F. : Lehrbuch der Funktionentheorie. Bd. 2, Lfg. 1. Leipzig 1924.

(B. G. Teubners Sammlung von Lehrbuchern auf dem Gebiete der mathe-

matischen Wissenschaften. 20. 2. i.)

Politis, N. : La justice internationale. Paris 1924.

Probleme der Astronomie. Festschrift fur Hugo von Seeliger. Berlin 1924.

Becueil des traitds et des engagements intemationaux enregistrds par le Secre-

tariat de la Socidtd des Nations. 11,4. 1922; 12. 1922; 13. 1922; 14. 1922/23;

15. 1923; 16. 1923; 17. 1923; 18. 1923; 19. 1923; 20, 1923; 21. 1923/24;

22. 1924; 23. 1924; 24. 1924; 25. 1924.

Beitzenstein
,

Eichard: Weltuntergangsvorstellungen. Eine Studie zur ver-

gleichenden Beligionswissenschaft, Upsala 1924. Aus: Kyrkohistorisk Ars-

skrift. 1924.

Bunge, Carl, und Hermann K5nig: Numerisches Eechnen. Berlin 1924. (Die

Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen. 11.)

Beheftelowltz, J.: Is manicheism an iranic religion? P. 1. 1924. Aus: Asia

major. 1.

Bekmarsow* 1924. Aus : Die Kunstwissenschaft der Gegenwart in Selhst-

darstellungen.

Bchullerus, Adolf: Luthers Sprache in Siehenhflrgen. Harmannstadt. 1. 1923.

Aus: Archiv des Vereins fiir Siebcnhiirgische Landeskunde. 41.

Schwartz, Benjamin: A new proliferating larval tapeworm from a porcupine.

Washington 1924. Aus: Proc. of the 0. St. Nat. Mus. 66.

Shannon, Earl V. : The mineralogy and petrology of intrusive triassic diabase

at Gouse Creek, Londoun County, Virginia. Washington 1925. Aus: Proc.

of the U. St. Nat. Mus. 66.

Smith, Frank: A new earthworm from Texas belonging to the genus Diplocardia.

Washington 1924. Aus; Proc. of the U. St. Nat. Mus. 66.

Survey, A scientific, of Turners Lake Isle-an Haut, Maine, made by Sherman

C. Bishop and Noah T. Clarke. 1922. Albany 1928.
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Sverdrap, H. U. : Mand-ekspeditionens videnskabelige arbeide 1918—19 og n'ogen

av dets resultater. Bergen 1922. Aus : Naturen 1922.

Tammann, Gustav: Lehrbuch der heterogenen Gleicligewiclite. Braunschweig 1924.

Thesaurus linguae latinae ed. auctoritate et concilio academiarum qainq.ue Ger-

manicarum. 6. 7. 1924.

Uuiversith Trieste, La Reale, degli Studi economici e commerciali di Trieste.

Trieste 1924.

Wenzel, Eduard : Heil Deutschland — jetzt erst recht ! Hermannstadt o. J.

Wilcken, Ulrich: Urkunden der Ptolemaerzeit. <Altere Funde.> Leipzig-Berlin.

1.3. 1924.

JSTachtrag zum vorjahrigen Jahresbericht.

Am 6. Juni 1923 starb in seiner Heimat Elze (Hannover) sechsnnd-

sechzigjahrig nnser korrespondierendes Mitglied Ludwig Kr tiger, ein

Fuhrer der Geodaeaie, der fast vierzig Jahre hindnrch, zeitweise in enger

Verhindung mit Helmert, am PreuBischen Geodatischen Institut in Berlin-

Potsdam in fruchtharster Tatigkeit gewirkt hat Yon entscheidender Be-

deutung ftir Krugers Arbeitsgebiet wurde die von unserer Gesellscliaft der

Wisaenachaften an ihn ergangene Auffbrderung, die Bearbeitung des geo-

datischen Kachlasses von K, Fr, GanB zu tibernehmen. Es ist Kruger ge-

Inngen sich in die vielfach nnr sehr skizzenhaft niedergeschriebenen genialen

Gedanken von GanB so zu versenken, daB er nach ftinf Jahren den stattlichen

Band (IX der gesammelten Werke, 1903) wolil abgerundet vorlegen konnte.

Krtiger hat aber anf der von GauB geschafenen Grnndlage anch selbst-

standig weitergebant in seinem Hanptwerk tiher die konforme Abbildung

des Ellipsoids in der Ebene (1912). Koch im Huhestand bat er die schon

von GanB ins Ange gefaBte stereographische Projektion des Ellipsoids be-

arbeitet. Eernerstehenden erschien Kruger in seiner strengen Wissensebaft-

licbkeit als ein verscblossener Mann; wer ibm naber trat, wuBte, was
fur ein reicbes nnd tiefes Gerniit in ibm wobnte.



Hugo von Seeliger

von

C. Runge.

Im November vorigen Jahres starb fiinfundsiebzigjahrig der i

Astronom Hugo yon Seeliger, seit 1901 korrespondierendes, seit
j

1919 auswartiges Mitglied unsrer Q-esellscbaft. Er stebt uns be- i

senders nabe als der Lehrer Karl Scbwarzschilds, der durcb See-
|

ligers Empfeblung der IJnsrige wurde. Und wenn icb an dieser

Stelle einige Worto der Erinnerung spreebe, so gesebiebt es zu-

gleicb im Andenken an Karl Scbwarzscbild, der im normalen Ver-
j

lauf der Dinge wobl selbst eine Gedaebtnisrede auf seinen’ alten ?

Lebrer gebalten batte. Lebrer und Scbiiler haben manebes gemein. /.

Fiir beide gilt, was auf dem Grrabstein von Newton stebt, daB er *

die Welt betraebtete mathesi sua facem praeferente. Beide zeicb-
;

neten sicb aus durcb tiefes matbematisebes Verstandnis, durcb le-

bendiges physikalisches Interesse und durcb eine bewunderungs-
wiirdige Grescbicklicbkeit, ihre Probleme quantitativ zu formulieren.
In ihrer personlicben Stellungnabme allerdings untersebieden sie

sicb sebr. In der Kritik Seeligers iiber Arbeiten Anderer flndet

man niebt selten einen berben Ton, eine sebroffe Ablebnung aucb
der Gedankengange jiingerer Gelebrter, die den Druck seiner Auto-
ritat scbmerzlicb empfinden muBten, gerade dann wenn er sie niebt

;

iiberzeugte, wabrend Scbwarzscbild seinen niebt weniger feinen
j

Bemerkungen immer eine positive Wendung zu geben wuBte, die
j

anerkennt, was anerkannt werden kann.
|

Seeligers Leben ist das normale eines erfolgreichen Gelebrten j

gewesen. In Biala bei Bielitz in osterreiebiseb Scblesien, jetzt /

Tscbecboslowakei, am 23. September 1849 geboren, studierte er in
f

Heidelberg und Leipzig und promovierte bier im Jabre 1871 mit 1

der Dissertation „Zur Tbeorie der Doppelsternbewegung". Eiir
j

seine wissenscbaftliche Entwicklung ist der matbematisebe Unter-
riebt Carl Neumanns von entsebeidender Bedeutung gewesen. Unter
Brubns war er zwei Jabre Assistent an der Leipziger Sternwarte
und wurde schon 1873 Observator in Bonn, wo er sicb mit Eifer
unter Argelander an den Arbeiten der Sternwarte zur Herstellung
des Sternkatalogs der astronomiseben Gesellscbaft beteiligte. Im

^

Jabre 1874 batte er das Gliick, daB ibm die Leitung einer Expe-
j

dition nacb den Aucklandsinseln sudlicb von Neuseeland anver-
|

traut wurde zur Beobaebtung des Venusdurcbgangs. Man merkt 1
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es Mer und da seinen spateren Schriften an, daiJ er den tropischen

Sternhimmel gesehen hat. So wenn er einen wesentlichen Einflufi

anf die Bewegung der Planeten der Materie des Zodiakalliohtes

zugesteht, dessen leuchtende Pracht uns Nordlandern durch unsre

triibe Atmosphare so gut wie entzogen wird. In Bonn habilitierte

er sich im Jahre 1877, siedelte aber schon 1878 nach Leipzig iiber,

und nachdem er 1881 ein Jahr lang die Sternwarte in Gotha ge-

leitet hatte, wurde er 1882 als Nachfolger von Lament nach Mtin-

chen berufen, wo er die Sternwarte ubernahm und bis zu seinem

Tode als akademischer Lehrer in der fruchtbarsten Weise auf eine

groBe Eeihe von Schiilern anregend gewirkt hat. Eine' Reihe von
Hochschulen wie Prag, StraJBburg, Wien haben versncht, ihn fiir

sich zu gewinnen, auch die Leitung des astrophysikalischen Obser-

vatoriums in Potsdam wurde ihm nach Vogels Tode angetragen.

Er ist aber Mtinchen immer treu geblieben. Lange Jahre von
1896—1921 war er Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft,

deren regelmafiige Versammltingen in den verschiedensten Stadten,

nicht nur Deutschlands, er mit Umsicht leitete,

Sehr zahlreich sind seine Mitteilungen in den Astronomischen
Nachrichten und in den Sitzungsberichten und Abhandlungen der

Miinchener Akademie, zu deren Mitglied er schon 1885 ernannt

worden war. tlberall, wo er das Wort ergreift, klart er die

Dinge auf, nicht selten allerdings im negativen Sinne, indem er

deutlich macht, warum man auf dem betrachteten Wege nicht

weiter kommt.
TJm die Bewegung des Merkurperihels zu erklaren, macht er

die Annahme, daB die Materie, von der das Zodiakallicht herriihrt,

in zwei Ringen um die Sonne verteilt sei. Man braucht dann nur
die Dichte etwa gleich dem Zehnmillionsten Teil der Dichte des

Wassers anzunehmen, um die tatsachlich beobachtete Bewegung
mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz zu erhalten. Die ge-

samte Materie des Zodiakallichtes ergibt sich dann etwa gleich

dem siebenten Teil der Erdmasse.
Diese Mbglichkeit die Bewegung des Merkurperihels zu ver-

stehen, hat Seeliger offenbar abgeneigt gemacht, die spatere Er-

klarung Einsteins anzuerkennen, bei dem sich die Bewegung aus

seiner hoheren Auffassung des Gravitationsgesetzes als notwendiger

Folge des Wesens der Materie ergibt. In der Tat muB man See-

liger zugeben, daB die Materie, die wir im Zodiakallicht sehen,

fiir die Bewegung der Planeten eine gewisse Rolle spielen muB,
nur wissen wir einstweilen nicht, wie groB sie ist. Moglicherweise

wird spater einmal, wenn eine genauere Beobachtung der Perihel-

bewegung eine iibrigbleibende Abweichung von dem Einsteinschen

Betrag ergibt, die Materie des Zodiakallichtes mit Recht daflir

verantwortlich gemacht werden.

Von Seeliger riihrt auch eine Erklarung der neu aufleuchtenden

und wieder verblassenden Sterne der sogenannten Novae her, von
denen wir noch im Sommer 1918 im Sternbild des Adlers ein

glanzendes Beispiel erlebt haben. Es dringt nach ihm ein mehr
oder weniger dunkler Himmelskorper in eine dunkle, diinn verteilte
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gas- Oder staubformige Wolke und wird ahnlich wie ein Meteor,
das in unsre Atmosphare dringt, gebremst, sodafi seine Bewe-
gnngsenergie in Warme verwandelt wird und die vorlibergeliende

Erbitzung ein kurzes Anfleuchten hervorruft. Die Licbtwelle, die

sicb in den Eaum ansbreitet, kann bier weiteren gas- oder staub-
fbrmig verteilten Massen begegnen und man siebt diese dann nacb-
einander je nach ibrer Entfernung von der Licbtquelle aufleucbten,

nacb Seeiigers Annabme im reflektiertem Licbt. Heute wiirde
man ancb ein eigenes Leucbten dieser "Wolken unter dem EinfluB
der sie treffenden Licbtwellen und unter dem Einflufi der yon dem
Himmelskbrper bei seiner Erbitzung ausgescbleuderten Elektronen
zulassen. Wenn die Wolken flacbenformig verteilt sind, so siebt

man die Schnittlinien dieser Flachen mit der sicb ausbreitenden
"Welle lencbtend iiber sie hinweg ziehen.

Seeliger war aucb der Erste zu zeigen, wie durcb Beobacbtung
die tbeoretiscbe Folgerung Maxwells gepriift werden kann, daB
der Bing des Saturn nicbt eine feste Masse bUden kann, sondern
aus kleinen getrennten Teilen besteben muB. Er berecbnete, wie
unter dieser Annabme die Helligkeit des Binges sicb je nacb seiner

Stellung zur Sonne mdern mnS, Muller in Potsdam fand in der
Tat diese Helligkeitsanderungen in Ilbereinstimmung mit Seeiigers

Becbnung. Auf der Lick-Sternwarte in Californien bat dann
Keeler durcb den Dopplereffekt im Spektrum des Saturnringes ge-
zeigt, daB die inneren Teile sicb rascber bewegen als die auBeren,
daB also der Bing nicbt ein festes Granzes bilden kann. Aber
Seeiigers Bestatigung der Maxwellscben Eolgerung ist dock nocb
vollstandiger, weil er aucb das Besteben vieler einzelner scbmaler
fester Binge als unmbglicb erkennt, was mit Keelers Beobacbtung
immer nocb vereinbar ware.

Berlihmt ist aucb Seeiigers Arbeit iiber den mebrfacben Stern

g Cancri, in der er zeigt, daB sicb bier nicbt nur drei Korper um
einander bewegen, sondern daB nocb ein vierter angenommen werden
mufi, um die beobacbteten Bewegungen mit dem Gravitationsgesetz
in Einklang zu bringen.

Tiber eine groBe Beibe von Jahren erstrecken sicb seine Ar-
beiten iiber die raumlicbe Verteilung der Eixsterne. Er war der
Erste zu erkennen, wie die matbematiscbe Statistik auf dieses Go-
bi et angewendet werden kann. Es liegt eine gewisse Tragik darin,

daB die rasche Entwicklung der Wissenscbaft diese geistvollen
und durcb miibsame Zablungen festgestellten Ergebnisse so bald
zum alten Eisen wirft. Als Seeliger seine Betracbtungen dariiber

begann, hat er sicb nicbt traumen lassen, daB aus> der Erfabrung
so viel neues Material alsbald zustromen wiirde, um iiber die Be-
scbaffenbeit und die raumlicbe Verteilung der Eixsterne viel mebr
scbliefien zu lassen, Seeliger folgert im wesentlicben nur aus
der Verteilung, Helligkeit und Bewegung der Eixsterne, wie sie

uns am Himmelsgewblbe erscbeinen, auf ibre raumlicbe Ver-
teilung, indem er nach den Begeln der Wahrscbeinlicbkeit iiber

das Unbekannte passende Annabmen macbt. Aber die Begeln
der Wahrscbeinlicbkeit sind ein kiimmerlicber Notbebelf dessen,
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der nicht tinier die Knlissen sehen kann. Sobald eine Tatsacte
erkannt wird, eriibrigt sict die Erorterung iiber die Wahrschein-
lickkeii, mit der man sie oder eine andere fiir wahr talien soUie.

Die dentschen Asironomen taben jeizt einen schweren Stand.
Sie taben erleben miissen, wie das Primai der Asironomie an die

Amerikaner libergegangen isi, die durct ihre groJBen Miitel, dnrct
die ihnen zngangHcten giinsiig gelegenen Beobactinngsorie, aber
auct dnrct ihren friscten Eifer die groBien Erfolge errungen nnd
viele nene liberrasctende Taisacten entdecki taben. Immer noct isi

zwar der wictiigsie Teil eines astronomischen Insirnments der Mann,
der es tandhabi, nnd so wollen wir die Hoffnnng nicht anfgeben,

daB anct die dentschen Jiinger der Astronomic den alien Enhm
wieder anfrichten werden.



Franz Boll

von

Eichard Reitzensteiii,

Am 3. Juli 1924 raffte ein Herzschlag im kaum begonuenen
58sten Lebensjabr den Heidelberger Philologen Franz Boll dahin,

einen hervorragenden Forscber, einen wnnderbaren Lehrer und Er-
zieher, den kraftvollen Vertreter eines neudentschen Humanismus
nnd zugleicb einen der eJelsten und innerlicb reichsten Menscben.
Wenn iok bier versucbe, sein Werk zu charakterisierenj soweit
meine geringen Kenntnisse auf dem von ibm gepflegten Spezial-

gebiet das gestatten, so muB icb starker als das bei uns wobl
sonst iiblicb ist, auf die Personlichkeit mit eingeben; sie ist von
dem Werk noch weniger als sonst zu trennen.

Greboren ist er am 1. Juli 1867 in dem Stadtcben Eotenburg
ob der Tauber und mag die innige Ereude an der traulicben Scbon-
beit altdeutscber Kunst und die innige Verflocbtenbeit mit der
Natur wobl der Heimat und friiben Kindbeit verdanken. Der Vater
war Jurist, ein Onkel, der auf den Knaben starken EinfluB ge-
wonnen zu baben scbeint, Grymnasialoberlebrer. Docb trat an dem
Scbiiler auf dem Grymnasium zu Eicbstatt zunachst eine besondere
Begabung fiir Matbematik bervor. Als Student ging er die ersten
vier Semester nacb Berlin, urn Pbilosopbie und Pbilologie zu stu-

dieren; das von Ed* Zeller geweckte Interesse fiir die erstere

iiberwog nocb, und staunenswert ist die Weite des Kreises seiner

Studien, der auBer den genannten Facbern aucb Spracbvergleicbnng,
Kunstgescbicbte aller Zeiten, Deutsche Grescbicbte, Deutsche Lite-

ratur und Palaographie umfaBt. Sie verringert sich aucb nicbt,

als in vier weiteren Studiensemestern in Miincben die klassiscbe

Pbilologie durcb Christ, Rud. Schoell und Traube entscbeidend in

in den Yordergrund tritt, ja bereicherf sich nocb. Scbon damals
muB aucb die Astronomic ibn gefesselt baben. Das Scbauen des
gestirnten Himmels zog ibn macbtig an. Auf Anscbauung drangte
ilberall seine gauze Natur, wie er denn stets ein „Augenmenscb“
geblieben ist. Es ist ein belleniscber Zug, daB ibm ein andacbts-
volles Scbauen und Empfinden des Kosmos stets die bocbste Er-
bebung der Seele bedeutet hat.

Scbon mit 22 Jabren bestand er mit Auszeicbnung das Staats-
examen in Miincben. Fiir die von der Priifungskommission alien
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Kandidaten gestellte Aufgabe iiber die sacMichen Voranssetznngen
der Cluentias-Rede des Cicero fand er eine so neue und uberzeu-
gende Lbsung, daB sie spater in den Commentationes philologae

Monacenses gedruckt wnrde. Sie ist freiJicb. die einzige Arbeit
auf diesem Q-ebiet geblieben. Er wandte sich dem Bibliotbeks-

dienst zn und ist von 1889 bis 1903 an der Miincliener Staats-

bibliothek tatig gewesen, seit 1898 als Vorsteher der Handschriften-

abteilung. Bier fand sein universales Wissen, bier die Eigenart
seiner Persbnliclikeit die voile Ausbildung. Im Jahr 1891 folgte

das Doktorexamen, summa cum laude, mit einer in ihrem SchluBteil

nur skizzierten Dissertation „Studien iiber Claudius Ptolemaios“

und einem Vortrag iiber „Pliilosophisch.e Stromungen im zweiten
Jakrhundert nack Cliristus“. Der ganze Mann und seine Stellung

in seiner Zeit und Wissenschaft sollte zum Ausdruck kommen;
so konnte das wicbtigste Ergebnis der urnfangreichen Untersuchung
erst hervortreten, als die Arbeit 1894 erweitert in Fleckeisens

Jahrbiichern erscMen: das astr ologische Werk des Ptolemaios,

die sogenannte Tetrabiblos, das fast anderthalb Jakrtausende die

Grundlage dieser, vermeintlicken "Wissenscliaft gebildet bat, das ein

Melancbthon zweimal herausgegeben batte und das, spater unver-
dienter Geringscbatzung anbeimgefallen, allgemein als unecbt gait,

tragt mit Eecbt den Namen des groBen alexandriniscben Gelebrten,

Die doppelte Aufgabe, es in seiner urspriinglicben Gestalt wieder-
zugewinnen und die Entwicklung und innere Bedeutung der Astro-
logie verstandlicb zu macben, war damit gestellt. Ibr sind die

drei Jahrzebnte wissenschaftlicber Arbeit, die Boll nocb bescbieden

waren, gewidmet. Scbon die Dissertation aber veranlaBte die

Bucbbandlung von B. G, Teubner, den Plan einer ersten kritiscben

Gesamtausgabe des Ptolemaios zu fassen, in der Boll die Tetra-

biblos, die iibrigen Werke der daniscbe Gelebrte Heiberg iiber-

nehmen sollte, den bald aufricbtige Lebensfreundscbaft mit dem
betracbtlicb jiingeren Deutschen verband.

Die Miincbener Akademie erkannte die Bedeutung der Auf-
gabe, die Geschicbte des Sternglaubens, der seit altesten Zeiten

als scbwerer Druck auf der Menschheit gelastet und dock auch
wieder vielen Tausenden Trost und Erbebung gespendet hat,

wissenschaftlich zu erforschen, und erkannte die Bedeutung des

Mannes, der sick ibr dafiir bot und scbon damals unter den jiin-

geren Gelehrten eine kervorragende Stelle einzunekmen begann.
Sie gewahrte die Mittel zu drei grbfieren Eorschungsreisen nack
Italien; die Hauptarbeit freilicb boten die reicben, nocb uner-

forscbten Sckatze der Miincbener Bibliotbek selbst.

Es war ein in vieler Hinsicbt sckweres und dock unendlick

reicbes Jabrzehnt, was fiir Boll nun begann. Scbon die Amts-
tatigkeit als Bibliotbekar bracbte bei der geringen Zakl der Ari-

gestellten und der GroBe des Betriebes Anstrengung genug. Nur
in kurzen MuBestunden konnte er die eigene Arbeit fordern. Und
daneben bot Miinchen ikm, dessen Sinne so offen fiir alles Scbbne
waren, unendlich viel. Ein feiner GenieBer der biidenden Kunst
aller Zeiten, ein leidensckaftlicker Freund der Musik, mit ganzer



46 Richard Reitzenstein,

Seele in der grofien Dichtnng lebend, ja, wie es der junge Pbilo-

loge sollte, selbst beimliclier Dichter und Kiinstler des Worts, ein

andachtiger Betrachter der Natur nnd dabei im Sinne des Sokrates

ein Menscbensucher tind Menschenbeobacbter auf Grand einer un-

endlicben Gtite and Liebe — so fiiblte er sich darch den eignen

Beiditam von der zonachst engen and oden Arbeit an den ver-

sckiitteten Quellen alter Astrologie immer wieder fortgezogen, and
eine grofie Versachung war es ihm, zamal der knappe Gehalt fiir

den jnngen Haashalt kaam reichen wollte, als die Munckener
Neuesten Nachrichten dem anch politisch lebbaft Interessierten

eine Stelle in der Redaktion des macbtig emporgebliihten Blattes

boten. Wenn er der Locknng widerstand and dem von ihm spater

so begeistert gepriesenen fiCog der vita contemplativa,

treu blieb, so dankte er das neben dem stillen EinfluB seiner edlen

Gattin dem Beispiel des Mannes, der ihm damals am nachsten and
dem er am nachsten gestanden hat, dem genialen Schopfer einer

Wissenschaft der ralaographie, Ludwig Traabe, der als stiller

Gelehrter in einer Vorstadt Mlinchens lebend die liebevolle BHn-
gabe an das Kleine and Kleinste mit einem ahnlich weiten Blick

and Interessenkreis and ahnlich tiefer Menschenliebe and Fahigkeit

zar Hingabe verband^).

Endlich reifte die erste grofie Frucht der langen Lehr- and
Werdezeit: Ende 1902 warde sein Werk „Sphaera“ vollendet, das

das antike Himmelsbild erklaren and zagleich die Yoranssetzangen
fur das Yerstandnis des Ptolemaios schaffen sollte, and das fol-

gende Jahr brachte als voll verdienten Lohn die Berafang auf
das Ordinariat far griechische Philologie an der TJniversitat Wurz-
burg. Der Zasammenhang mit dem ersten Werk dber Ptolemaios
lag klar; die Echtheit der Tetrabiblos hatte Boll frdher haupt-
sachlich aus dem in der Zeit des Tiberius gescbriebenen latei-

nischen astrologischen Epos des sogenannten Manilius erwiesen.

Dafi dessen funftesBuch aus dem Werk des wenig alteren Nigidias

iiber die Sphaera harharicaj das Himmelsbild der Barbaren, heraus-

gewachsen sei, hatte schon der grofie Humanist Scaliger erkannt
und sogar eine orientalische Quelle, eine Uebersetzung des Ibn
Esra, eines spanischen Juden des zwblften Jahrhunderts herange-
zogen, im einzelnen freilich sie falsch benutzend. Es war der
erste, und, von kleinen Yerbesserungen durch Claudius Salmasius
abgesehen, letzte Beitrag zur Bewaltigung des grofien Problems
gewesen. Jetzt konnte Boll zunachst aus zwei Exzerpten der
Miincbener Bibliothek die Lehren eines Babyloniers Teukros wieder-

f
ewinnen, die freilich das „barbariscbe“ Himmelsbild schon mit
em griechischen verbunden zeigten, konnte fur Ibn Esras dtirf-

tigenAuszug dessen Quelle, das grofie Werk des gelehrten Arabers
Abu-Ma''§ar aus dem neunten Jahrhundert, einsetzen and in ihm
eine persische Teukros-TJebersetzang aus dem sechsten Jahrhundert

1) Ihm hat Boll in dem hurzen Lehensbild vor dem ersten Bande der ge-

sammelten Yortrage und Abhandlungen ein Benkmal gesetzt, wie es schbner und
ergreifender wohl selten ein Gelehrter gefunden hat.
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nachweisen, konnte durch genaue Erklarung der Fachausdriicke
das zugrunde liegende System wieder entdecken, die monximeii-

talen Einzelfunde, z. B. aus Aegypten, durch gliickliche Deutung
einreihen und so eiue Geschichte des Himmelsbildes von ihren ver-
schiedenen orientalischen Quellen und dem Ansbau durch griechische

Wissenschaft bis zu Tycho de Brahe und Kepler herunter fiihren

— ein "Werk ungeheuersten SammelfleiBes, peinlichster philolo-

gischer Akribie und glanzender Kombinationsgabe. Seine weitere Be-
deutung hob er spater^) selbst mit denWorten hervor: j,es ist mit
das Bedeutsamste an der Geschichte der Astrologie, daB sie die

Volkerverbindungen in einer Klarheit und Unabweisbarkeit zeigt,

wie sie sonst kaum irgendwo darzulegen sind“^). In der Tat:
das Zusammenschauen von Orient und Okzident, die Hineinordnung
der klassischen Philologie in ein groBes Ganze, die Geistesgeschichte

der Menschheit, war hier mit so sicherer Methode und in so klarer

Anschaulichkeit erreicht, daB sie fiir dieses Gebiet nie mehr be-

stritten ist und fiir andere Gebiete vorbildlich werden muB. Nach
dieser Seite wird hoffentlich Bolls tiefste Wirkung gehen.

Schon einige Jahre vorher hatte er mit seinem Preunde, dem
belgischen Gelehrten Franz Cumont, mit dem Deutschen Wilhelm
Kroll und dem Italiener Alessandro Olivieri die grofie Material-

sammlung des Catalogus codicum astrologorum graecorum begonnen,
w.elche zugleich die wichtigsten Stlicke in einer vorlaufigen Aus-
gabe bietet. Von den elfBanden, die bis zu Bolls Tode erschienen

sind, ist wohl keiner, an dem er nicht mitgearbeitet hat. Wenig
spater setzen die regelmaBigen Beitrage zu Pauly-Wissowas Beal-
enzyklopadie und die zu Roschers Mythologischem Lexikon ein,

die sich fiir ihn in Erweiterung zu einem groBen Werk, einer ein-

gehenden Darstellung der Sternbilder und Sternsagen zusammen-
schlieBen sollten. Leider ist es unvollendet gebliehen. Danehen
entstand eine reiche Fiille von Einzelaufsatzen und Abhandlungen
zur Geschichte der Astronomie und Astrologie und iiber den Ein-
fluB, den sie auf Lebensanschauung und JJichtung aller Zeiten
geiibt hahen. Was er hot, war nach dem Urteil eines strengen
Kritikers immer „ein voiles Ganze“, well immer aus innerer An-
schauung und einem ungeheuren, stets gegenwartigen Wissen ent-

sprungen. Wohl selten hat ein Gelehrter, der seine Plane viele

Jahre mit sich trug, mit so wenig Aufzeichnungen gearbeitet.

Aller Notizenkram war ihm znwider. Mit einer Art von Scheu
betrachtete er „die Mensclien, die einen Zettelkasten haben“. Le-
bendig muJBte ihm in .der eigenen Arbeit wie im Unterricht alles

sein, alles der eigenen Individualitat entsprechen.

Im Jahre 1908 .wahiten nach dem Tone des genialen Albrecht
Dieterich, dessen jugendliches Feuer und pathetischer Schwung
alle Studenten zu schwarmerischer Begeisterung hingerissen hatte,

die Fakultat auf den Rat Fr. SchoeUs und die Badische Unter-
richtsverwaltung, die unter der Leitung des ehenso feinsinnigen

wie menschlich edlen Referenten fiir das Hochschulwesen Bohm

1) Sternglaube S. 71.
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stand, Boll als den Geeignetsten, die grofie Tradition fortzu-

fiihren. Wohl war dessen Natur ganz yon der Dieterich’s ver-

scMeden; war ilim doch jedes grofi tonende Wort, alle Pose
und Geste znwider; aber Liebe nnd Begeisterung hat er nicht

weniger als sein Yorganger geweckt und vielleicht noch groBeren
EinfluB auf die Schule und das geistige Leben des kleinen Landes
geiibt. Ihn machte zum groBen Erzieher das brennende, echt

sokratische Interesse am Menscben und die tiefe Herzensgiite.

Jeden einzelnen Schuler studierte er, suchte ein inneres Bild von
ihm zu bekommen, und es waren durchaus nicht nur die Eeich-
begabten, die, von denen er Eorderung flir seine Wissenschaft
erwartete, die er dann immer enger an sich zog. Wo immer er

menschlich Wertvolles fand, wo er hoffte fordern und bilden zu
konnen, suchte er seines Schulers Ereund zu werden, erwog mit
riihrender Sorgfalt, was er dem einzelnen sagen konne, ohne ihm
die Ereude des eigenen Schalfens und Wardens zu storen, ging
auf seine Interessen ein und zog ihn in sein Haus, wo Frau Boll

mit mlitterlicher Glite, ruhiger Entschiedenheit und tiefem Ver-
stindnis an der Erziehung teilnahm. Ihr Tisch muBte stets auf
einen oder mehrere unerwartete Gaste geriistet sein. Wer dann
wertvoll schien, ward vollig Sohn im Hause. Diesen „Sbhnen“
erschloB Boll sein eigenes Innenleben in der Ereude und im Schmerz
und freute sicb an all ihrem Erleben teilzunehmen. Es waren
eine gauze Anzabl von ihnen, die 1914 von Heidelberg in den
Krieg hinauszogen. Eeiner ist wiedergekehrt. Aber ein jiingerer

Kriegsteilnehmer hat mir erzahlt, wie in dem Grauen und in der
Cede des Schiitzengrabenkrieges ein Kompagniegefahrte, wie er

urteilte, ein nicht besonders reich veranlagter Mensch, wenn er

von der Heimat sprach, nur von Einem zu reden wuBte, von ihm
aber auch zu reden nicht mllde ward, von s einem Professor.

Yon jedem seiner Schuler verlangte Boll eine genaue Kenntnis
Goethes, in dem er selbst ganz lebte. Schon bei seinem Abschied
aus Miinchen hatte ein befreundeter Klinstler ihn in einer Eolge
biographischer Scherzbilder dargestellt, wie er als Saugling in der
Wiege in einem Band Goethe las. Immer wieder nahm er als

reifer Mann ihn vor, und einzelne Gedichte gingen ihm dann
wochenlang nach. Im philologischen Seminar stand am bequemst
erreichbaren Platz die groBe Goetheausgabe und in jedem philolo-

gischen Doktorexamen, in jeder Staatspriifang wurde nach Goethe
gefragt. Ja selbst im Kolleg. Als da einmal keiner seiner Horer
einen Yers aus der Marienbader Elegie identifizieren konnte, war
er auBer sich, wie sie ihn noch nie gesehen hatten. ;,Das gehbrt
zur klassischen Philologie. Es ist selbstverstandliche Yorbedin-
gung, daB man die eigenen GroBen grlindlich kennt. Was soil

denn sonst unser ganzes Studium?*' DaB der klassische Philologe
die Befahigung zum deutschen Unterricht habe, der Lehrer des
Deutschen die klassische Literatur griindlich kenne, war seine For-
derung und sein Ideal flir die Schule.

»
^ ^

Auch auf diese gewann er bald, entsprechend der guten Tra-
dition der badischen Schulverwaltung, die den Professor der klas-
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sischen Philologie zu den Grymnasialrevisionen mit heranzieht,

einen immer groBeren EinfluB, und ein schones Vertrauensverhaltnis
verband ihn immer mehr mit den Referenten der Scbulverwaltung.
Als d:er Rnf nach Berlin ihn erreichte, war Bolls erste Frage, ob

er zu den Gymnasien wenigstens einer Provinz ein ahnliches Ver-
haltnis bekommen konne.

Anf die wissenschaftliche Weiterbildnng der Lehrer hatte man
in Baden von jeher besonderen Wert gelegt. Gemeinsame Reisen
nach den klassischen Landern, nach Italien, Griechenland, selbst

Nordafrika nnter fachmannischer Fuhrang hatten alle zwei Jahre
einer Anzahl von Gymnasiallehrern neue Anregung nnd Anschaunng
bieten wollen. Das war mit dem Weltbrieg natiirlich fortgefallen;

wenigstens nm Ferienkurse bat die Lehrerschaft, und den Plan
fiir den ersten entwarf im Jahre 1920 Boll. Ein groBer Schrift-

steller allein, freilich der tiefste nnd reichste des Altertnms, Plato,

soUte die Teilnehmer 14 Tage lang beschaftigen und in gemein-
samer Arbeit an ihra wollte man versuchen, der hbheren Schule
ein nenes, lebendigeres Verhaltnis zu ihm zu gewinnen. Teilnehmer
sollten vor allem die jiingeren Lehrer sein, die jahrelang drauBen
gekampft und gelitten hatten und der Neubelebung ihres Konnens
und Wissens besonders bedurften. Dazu zur Unterstiitzung des

Leiters einige hervorragende Aeltere, die Boll besonders aus-

wahlte. Die Kosten fiir einen gewiB nicht iippigen, aber dock
fiir jene Notzeit reichlichen und behaglichen' tJnterhalt, wie ihn
Boll selbst wohl zu schatzen wuBte, bewilligte das Ministerium,

und der Referent fiir das Gymnasialwesen fiigte nur die Bitte bei,

daB er selbst mitteilnehmen diirfe. Eine einsame Miihle am Zu-
sammenfluB zweier kraftig strbmender Schwarzwaldbache inmitten
von griinen Waldern und felsigen Bergen ward gemietet, die

riistigeren Teilnehmer eine Stunde oberhalb in einem Dorfe ein-

quartiert
;
die Wirtschaft leitete trotz ihrer korperlichen Schwache

Frau Boll. Friihzeitig begann die Arbeit; am v ormittag warden
gemeinsam die zentralen Abschnitte aus einer Reihe der fiir die Schule
und fiir Plato wichtigsten Dialoge gelesen und ihr kiinstlerischer

Aufbau erklart. An den Nachmittagen folgten zusammenhangende
Vortrage iiber die Zeit der griechischen Aufklarung, die „in aller

Geistesgeschichte einzigartige Gestalt des Sokrates" und Platos
Entwicklungsgang. Auf sonniger Berghalde oder bei ungiinstigem
Wetter in einem „Hbrsaal von dorischer Strenge“, dem Vorraum
der Kegelbahn, erfolgte der Unterricht, der fiinf bis sechs Stunden
in Anspruch nahm und von jedem noch mehrere Stunden einsamer
Vorbereitung verlangte. DieErholung brachten gemeinsame Spazier-
gange und abends eine Stunde Musik, Bach, Gluck und Mozarts
Geigensonaten. Am Wochenende klangen zum Glase Wein froh-

liche Studentenlieder. Es wurde ein Ferienkurs im hochsten Sinn.

Ermiidung hat in diesen traumschbnen Tagen nach seinem Ein-
druck niemand gefiihlt, am wenigsten der, der in ihnen von friih

bis spat aus seinem Reichtum zu spenden hatte, Wohl nie ist der
Philosoph, dem alle schriftliche Lehre nur ein Spiel gegeniiber der
Wirkung durch das lebendige Wort und die Persbnlichkeit bedeutet

Naclirichten, geschaftl. Mitteilungen 1924. 4
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hatte, in einer ihm so gemaBen Weise zu Worte gekommen als in

dieser Schwarzwaldakademie.
Aber nicbt in Universitat nnd Scbnle nnr wollte Boll wirken.

Als nach. dem Kxieg das Grymnasium nnd der dentscke Humanismns
Ton alien Seiten angegriffen warden, da drangte es ihn stnrmisch,

fur das, was ikm das tiefste Ideal, das Deutsckeste am Deutschtum
war, die Erzieknng der Seele durch das Sckone, auch streitbar

einzntreten. In alien Stadten des kleinen Landes, ja iiber dessen
'

Grenzen hinans hielt er seine warmberzigen, dem Verstandnis der
Horer sick anpassenden Vortrage. Seine Schiiler jnbelten ihm zn,

nnd selbst der Abgeneigte konnte sick der Wirknng dieses wakren
Seelenadels nickt ganz entzieken. Als ick ikn vor fast drei Jahren
das letzte mal sab, konnte er mir froh verktindigen, daB fiir den

‘

Siidwesten Dentscklands die Gefakr, die nns immer nock, ja jetzt

mehr als je bedrobt, liberwnnden sei. 1

Seckzekn Jabre bat er in Heidelberg gewirkt nnd war mit *

der Stadt verwacksen wie wenige. Lockende Hnfe, nack Wien,
zuletzt nack Berlin als Nacbfolger von Wilamowitz oder Diels —
fiir ikn katten sie keinen Reiz. Hier konnte er wirken, wie sonst

an keinem Ort, kier ging ikm das Herz an jedem kellen Tag nnd
in jeder sonnigen Stnnde anf. Die wnnderbare Anssickt iiber das

Tal nnd den Strom, die sick von dem Balkon seiner tnrmbocb
gelegenen Woknung bot, er genoB sie taglick mit neuer Andackt;

I
immer wieder war es ihm ein Hockgefiibl, liber die schongewblbte

I
alte Neckarbriicke scbreiten zn dtirfen mit dem Blick anf das ra-

J

gende SckloB. Selbst die AenBerlichkeiten des leickten, der Anmnt I

nickt entbehrenden Lebens taten seiner gennfifroken nnd geselligen
J

Natnr wokL Und dock feblte ancb diesem Leben eine gewisse
|

Tragik nickt, nnd wer in ihm bloB das gliicklicbe Sonntagskind
sak, bat ikn nie wirklick gekannt. Eineii qnalenden Stackel birgt

'

fiir eine Natnr wie die seine schon jede danernde Eestlegnng in

einem Spezialfacb. Je anerkannter in der ganzen Welt seine
|

Antoritat in diesem wnrde, nm so mebr fiiklte er die Pflickt, anf
!

ihm weiter zn arbeiten, etwas Voiles, AbscklieBendes zn erreichen,

nnd immer nene Ansblicke und Mbglickkeiten offneten sick. Hatte
in Mlincken sckon der Orientalist Dyroff in trener Mithilfe ikm

i

die arakiscken Qnellen erscklossen, so bot in Heidelberg die innige

Erenndsckaft mit dem Assyriologen Bezold, der sick ganz in Bolls
, f

Interessen kereinzieken lieB nnd sick iknen selbstlos nnterordnete, P

die Mdglickkeit, in gemeinsamer Arbeit nock viel tiefer in alt- ^

orientalisckes Denken kineinznkommen, nnd Boll war viel zn ge-*

wissenhaft, nm nickt einesolche, der Wissensckaft sick vielleickt nie

wieder bietende Moglichkeit mit Hingabe aller Krafte ansznnntzen.
DaB sick dabei in ikm die IJeberzeugung von der einzigartigen

I

GroBe der helleniscken Wissensckaft, ja die Ueberzeugung bekraf-
|

tigte, daB der Begriff wakrer Wissensckaft nnd der Drang, ikr
[

bewufit sein Leben zn widmen, eine Errungensckaft des griecki-

schen Geistes sei, war die begliickende Prnckt dieser Stndien, die i

in dem wundervollen Vortrag VHa contemplativa znr Darstellnng
kam. Nach der andern Seite lockte die bildende Knnst des MitteL «

1

*

I



Franz Boll. 51

alters nnd der Renaissance, und wieder stellte ein naher Frealid,

der Hambarger Aby Warburg, die ganze Fiille seiner Sammlungen
und Anregnngen zur Verfiigung. Die feme Studie liber die Lebens-

alter und die kbstlicb.e Schrift ;,Sternglaube und Sterndeutung^^

danken ibrn zum Teil das Entsteken, Und selbst die Tkeologie kot
ibm und empfing von ihm reiche Anregung. Da6 in dexn Ratsel-

buck am SchluB des Neuen Testaments, in der Offenbarung Jokannis,

altorientaliscbe Mytkologie eine entsckeidende Rolle spiele, war
sckon beobacktet; aber erst Boll konnte ihre Verbindung mit den

astrologiscken Vorstellungen, ja die ganze Herkunft der pkantasti-

scken Bilder und der Spracke in Sternen-Vorstellungen und -Weis-

sagungen nackweisen. Wenn e’in Heidelberger Theologe unlangst

bemerkte, das letzte Wort sei damit nock nicht gesprocken, so

wiirde das Boll sicker am wenigsten bestreiten. Das Ratsel, wie

der ckristlicke Verfasser dazu kommen konnte, so ganz in diesen

Bildern zu danken und zu dickten, bleibt das fiir die Greschickte

des Spatjudentums und Erukchristentums wicktige Problem, das

jeder neue Erklarer aus sick keraus zu Ibsen versucken muB. Aber
dies Problem hat in seiner ganzen Sckarfe zuerst Boll gewiesen.

Das alles zog immer wieder von der Hauptaufgabe, die er

sick auck nur fiir das Spezialfack gestellt katte, der Ausgabe der

Tetrabiblos des Ptolemaios ab. Und dabei drangte sein Innerstes

ihn immer mekr zu der groBen Dicbtung, zu deren Erklarung er

literarisck dock nur kleinere Beitrage hatte bieten kbnnen. Was
ihm Pindar gewesen ist, aknen wir aus dem Buch eines vertrauten

Sckiilers; Homer — besonders die Odyssee —
,
Horaz, vor allem

aber Plato besckaftigten ihn dauernd, und ein Buck liber letzteren

sollte folgen, sobald er dem Spezialfack Greniige getan katte. Ueber
den Wert seiner Leistungen in diesem dackte er unendlich be-

sckeiden, und immer kaufiger wurden die Stunden griibleriscker

Selbstqual, in denen der Unermudliche sick vorwarf, zu wenig
schaffen und vollenden zu kbnnen. Aber vielleicht sind solche

^Wellentaler der Stimmungen“, wie er selbst sie einmal nannte,

notwendig fiir jede tiefere Natur und waren das gar keine reckten

Sonntagskinder, die nur dieFreuden, nicht aber auch die Sckmerzen
doppelt stark wie wir Alltagsmenschen zu empfinden wllBten.

Den heutzutage ja wieder mit anderem Wahn bei uns auf-

lebenden Aberglauben der Astrologie, der sick an ihn herandrangte,

hat er stets mit leichter Ironie zuriickgewiesen, am kbstlichsten

wokl in dem Horoskop Groethes, das dessen ganzes spateres Ge-
schick sckalkhaft aus der Stellung der Grestirne bei seiner Geburt
herauslas, um am SchluB zu verraten, wie viel kleine Kunstmittel
auch bei einem Horoskop fiir Lebende Verwendung finden kbnnen,
und Keplers treuherzige Mahnung anzufiihren: „Welcker Astro-
logus einige Sachen bloB und allein aus dem Himmel vorsagt und
sick nicht fundiert auf das Gemiit, die Seele, Vernunft, Kraft oder

Leibesgestalt desjenigen Menschen, dem es begegnen soil, der geket
auf keinen rechten Grund, und so es ihm schon gerate, sey es

Gliicbschuld“.

Aber seine ganze Natur befahigte ihn auch, neben frivolem

4 *
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Spiel nnd gemeiner Nengier oder Zuknnftsbangigkeit den frommen
Sinn, ja die Religion zn erkennen, die allein die jahrtansendlange
Daner dieses Irrglanbens historisch Terstandlicn machen. Ein
Sucken nach dem Frieden der Seele im Universnia
scMen ihm hier entgegenzntreten, das er innerlich tief religios

mitfiihlte^ Immer mehr meinte er in der letzten, sckweren Zeit

die Mahnnng zn koren, im andacktigen Empfinden Jener Unend-
Hckkeit das eigene Los willig zn ertragen, ja zu lieben. Amor
faiil kam es dann wohl leise iiber seine Lippen.

Im Jannar 1923 entrifi ihm der Tod die Gattin, mit der er

fast 30 Jakre in innigster Harmonie znsammengelebt katte nnd
die er wahrend ikrer langjahrigen Krankkeit mit nnendlicker Zart-
keit nnd Hingabe gepflegt katte. DaB er sick von diesem Schick-
salsschlage nie wieder erholen konnte, ahnten wir alle, nnd wirklich
folgte nack einem knrzen, ganz mit fieberkafter Arbeit erfiillten

Zv?^ischenraum ein voller Zusammenbruch seiner Nerven. Dock liber

Erkoffen schnell erkolte er sick in dem Sanatorium und warf sick

ganz anf die Vollendung der Ptolemaios-Ausgabe. Fiir sie besnckte
er in den Osterferien 1924: wieder die italieniscken Bibliotkeken.

Nack der Heimkekr kinderte ikn eine von den Aerzten lange nickt
erfcannte sckleiohende Lungenentziindung an der Aufnahme der
VorlesuDgenj als sie moglich war, suchte er das Versanmte dnrck
Verdoppelung, ja im Seminar durck Verdreifackung der Stnnden
einzubringen. Anch zn den Arbeiten der Faknltat drangte es ikn
wieder, ja er lieB sick trotz seiner sckwachen Gesnndheit sogar
znm Dekan wahlen. Anf dem Riickweg von dieser Sitzniig brack
er anf der StraBe plotzlich tot znsammen.

Das groBe Werk, das ikn wie eine Lebensscknld an die

Wissenschaft bedruckt katte, wird, wie wir koffen, dnrck die Hin-
gabe trener Prennde nnd Sckiiler im In- und Ansland vollendet
warden nnd eine Sammlnng der kleineren Arbeiten von dem reichen
wissenschaftlicken Nebenertrag seines Sckaffens Zengnis ablegen.
In den Vielen, denen er in der Jagendzeit die Seelen geweckt
nnd geadelt hat, wird seine Art weiter wirken nnd nns Aelteren
sein JBild ein kostbarer Besitz fiir’s Leben bleiben.



Bericht

iiber

die archaologische Tagung in Tripolis^)

vom 1.— 6. Mai 1925.

vorgelegt in der Sitzung vom 29. Mai 1925

von Hermann Thiersch.

Am Abend des 27. April hatte sich unsere sechskopfige deutsche

Delegation, die der Einladung der italieniscben Regierung folgend

auf verschiedenen Wegen herbeigeeilt war, in Syrakus zusammen-

gefunden: als Vertreter unsrer Reichsregierung Herr Theodor

Wiegand, Direktor der Antikenabteilungen der Staatlichen Mn-

seen Berlin, Herr G. Rodenwaldt, Generalsekretar des Deut-

schen archaologischen Institnts in Berlin, Herr F. Noack, Prof,

der klassischen Archaologie an der TJniversitat ebenda, ferner

Herr W. Amelung als erster Sekretar des Deutschen archaolo-

gischen Institnts in Rom; aufierdem als Kenner der romischen

Bauten in Trier, Tunis und Algier der Architekt Herr D. Krencker,

Professor an der Technischen Hochschule in Charlottenburg und

endlich als Verfasser des Buches „An den Randern des Romischen

Reichs “ der Berichterstatter, Es sollte sich bald herausstellen, da6

unsre deutsche Delegation nachst der italieniscben Gruppe, welche

aus zwolf Archaologen und drei Orientalisten bestand, die starkste

war. Erankreich war nur durch die Spitzen seiner Altertiimer-

verwaltung in Nordafrika (Marokko, Algier und Tunis) und zwei

junge Stipendiaten seiner Schule in Rom vertreten; England —

1) Wenn dieser Berictt der Zeit nach aucli erst im nachsten Gesckafts-

jahr erscheinen sollte, so wird er doch als Erganzung der ersten, bereits in der

Sitzung vom 19. Dez. 1924 gemachten Mitteilungen iiber die dortigen Grabungen

hier schon veriJfFentlicbt, urn ihm im nachsten Heft der geschUftlicben Mitteilungen

den Bericht iiber die weitere Eeise des Verfassers nach Malta, Sizilien und Sar-

dinien folgen zu lassen.
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von einem jungen Anfanger abgesehen — gar nicht, Spanien,

Schweden, Griechenland uberhaupt nicht. Amerika aber dtircli den

Direktor seiner ansehnlichen archaologischen Schnle in JRom, den

Architekten Stevens, Belgien dnrch Herrn Fr. Cumont, den besten

Kenner der antiken Religionen, Danemark dnrch Herrn Blinken-

berg, Professor der IJniversitat Kopenhagen, Oesterreich dnrch

Herrn Kubitschek aus Wien. Zn den ca. dreifiig Fachlenten ge-

sellten sich noch etwa zehn Vertreter der Presse nnd einige „Ag-

gregati".

Da der italienische Dampfer „Citta di Tripoli", der nns nach

Afrika bringen.sollte, erst am Abend des folgenden Tages abging,

verblieb nns noch ein voUer Tag zur gemeinsamen Besichtignng

von Syrakns. Der Dom mit seiner temperamentvollen Barock-

fassade ist eben in einer durchgreifenden Restanrierung begriffen

:

man hat innen, soweit es ging, die lange Reihe der machtigen

dorischen Sanlen des Tempels wieder herausgeschalt, in welchem die

Kirche des 7. Jhs. mit beachtenswerter Energie sich eingenistet hat.

Trotz des fragmentarischen Charakters nnd der dnrch Erdbeben

eingetretenen starken Verriittelnng im oberen Teil der antiken

Sanlenreihe an der Westseite wird die stimmungsvoile Hoheit des

gesamten Innenranmes hente noch dnrch die imposante Wiirde

dieses ehrwiirdigen Bestandes bestimmt, — Das herrlich am Abhang
gelegene antike Theater, grbJBer als alle im griechischen Mntter-

land, ist dnrch Rizzo^s Grabnng nnn ganz freigelegt nnd mit

dem anBerst komplizierten Befnnd seines wichtigen, mehrfach nm-

gebanten Blihnenhanses von demselben italienischen Gelehxten in

einer vorziigKchen, von der Accademia dei Lincei in Rom preis-

gekronten Monographic vor knrzem veroffentlicht worden. Der
nnterirdische Gang, der ans dem Bhhnenhans heraus bis mitten

in die Orchestra fnhrt, scheint hier wirklich schon der nrspriing-

lichen Anlage des 5. Jhs. anzngehoren. Da es in jedem Falle

wiinschenswert ist, daB Rizzo’s scharfsinnige Interpretation der

Rnine noch von architektonischer Seite nachgeprhft wird, so mbchte

man weiter wiinschen, daB bei dieser Gelegenheit anch die sorg-

faltigen, noch nnpnblizierten dentschen Aufnahmen ans dem Nach-

lasse von 0. Puchstein nnd R. Koldewey in Berlin hervorgeholt

nnd zn Rate gezogen wiirden. Die Grabung selbst mochte man
sich sowohl im Norden wie im Siiden noch weiter fortgesetzt

wiinschen, wo oben anf der Felsterrasse hber dem Grottennym-^

phaenm des Mnsenheiligtnms der heilige Bezirk des Apollon nnd
nnten in der Ebene noch ein groBer Hallenplatz hinter dem Bhhnen-

hans heranskommen miiBte. Wenn so das Ganze sich einmal abge-



Bericht Tiber die arcbaologische Tagung in Tripolis. 55

rundet hat, miiBte es eine Lust sein, eine perspektivische Rekon-

struktion des gesamten Komplexes mit seiner selten sckonen land-

sclaaftlichen ITmgebung zu versuchen, — Das 1864 aufgefundene sog.

romiscke Grymnasium mit dem „Timoleonteioii“ (Ekrengrab) in

seiner einheitlick gescblossenen und ungewohnlicKen Anlage bedarf

dringend einer eingehenden Untersuchung und Aufnabme, die sick

sehr lohnen wUrde, da alle Teile zum Aufbau vorkanden zu sein

scheinen: im Eond eines (yielleickt in seiner Mitte wie ein groBes

Bassin mit Wasser gefiillten?) Saulenkofes ein tonneniiberwolbter

kleiner Tempel, an dessen Ruckwand unmittelbar eine kleine tkeater-

artige Anlage anschlieBt; aber ansckeinend erst in der Kaiserzeit ent-

standen und dann wohl anderer Bestimmung, als die volkstilmlicke

Bezeichnung annimmt. — Im Museum bekommt man Respekt yor

der hingebenden Energie Paolo Orsi’s, dessen Lebensarbeit Her in

der musterkaften Verarbeitung und Ordnung yor allem der Kleinfunde

aus ganz Ostsizilien steckt. Orsi ist wokl der tiefgriindigste der

jetzt lebenden italieniscken Eackgenossen, eine koke stattliche Gre-

stalt, yon der eine natiirlicke, acktunggebietende Wiirde ausgekt,

Es freute ihn sicktlich, als ick ikm GrriiBe unsrer Grottinger So-

zietat iiberbrackte, deren Korrespondent er seit langen Jakren ist.

Vielj nock kaum yerwertetes architektonisckes Grut, darunter iiber-

rasckend yiel Jonisckes, und unter den Skulpturen manckes nock

kaum Bekannte kielt uns des Langeren fest. Die beriikmte Venus,

deren Grewand der Seewind zerteilt, ist in der Ausfiikrung mafiig;

trotzdem mdckte man ikr eine Aufstellung mit besserer Beleuck-

tung, yerschiedenen aufdringlicken romiscken Gewandstatuen von

geringer kiinstleriscker Qualitat aber Verweisung ins Magazin

wiinscken. •

Nach einer ganz ruhigen Nacktfakrt katten wir den nacksten

Vormittag Aufentkalt in Malta. Bei der Einfakrt am Morgen

staunten wir ebenso liber die tiefe und vielfacke Verzweigung des

fabelhaften Doppelhafens von Valetta, in dessen versteckten Buckten

dreifiig groBe engliscke Kriegssckiffe mit Leicktigkeit Platz kaben.

Und ebenso iiber den stolzen Aufbau der nock erkaltenen Bastionen

der Jokanniterritterund liber die an Quartiere von London oder Liver-

pool erinnernde Dichtigkeit der Bebauung und Besiedelung rings urn

all diese oft von einem leickten Dunstschleier iiberzogenen Buckten

Her. Wir verwendeten die vier Stunden der kurzen Eakrpause zur

Besicktigung der megalitkiscken Denkmaler aus Maltas yorgesckickt:

licker Zeit : von Hal Saflieni, Hal Tarxien, Hagiar Kim und Mnaidra.

Dies wurde uns ermdglicht durch die weitgekende Aufmerksamkeit

und Liebenswiirdigkeit des Herrn Biancki, des Agenten der dent-
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schen Levantelinie in Malta. Er stellte uns zwei vorziigliclie

Autos zur Verfligung, die, von ilim selbst gefiihrt, uns in rasendem

Eluge uber den Riicken der Insel trugen oline jeden TJnfall. Die

Monumentalitat der prahistorisclien Anlagen liat auf uns alle den

tiefsten Eindruck gemacbt. Meine sckon im vorigen Jahr in uu-

serer Gottinger Gesellschaft (Sitzung vom 26, Januar 1924) vor-

getragene AnsicM, dafi es sich bei diesen Denkmalern wirklich

urn Heiligtuiner handelt, bestatigt sich immer mehr. Auch Prof,

Th, Zammit, der vortreffliche Direktor des Museums von Valetta,

ist unterdessen darauf gekommen, daB diese Sanktuarien mit In-

kubationsorakeln verbunden waren.

In herrlicher Einsamkeit hoch liber der steil abfallenden Siid-

kiiste der Insel mit dem Blick auf ein kahles Eelsenriff, das wie

von Prellers oder Bocklins Hand ins Meer gesetzt scheint, aber

jetzt bei den SchieBiibungen der englischen Kriegsschiffe als Ziel-

scheibe dienen muB, liegen nahe beieinander die schon larger be-

kannten Anlagen: Mnaidra und Hagiar Kim, wichtig wegen
der Klarheit des urspriinglichen Grundrisses und der noch erkenn-

baren Hobe der einstigen Eindeckung. Viel reicher in der deko~

rativen Ausstattung (Spiralmuster und Tierfriese in Elachrelief)

ist das jlingst erst aufgedeckte Monument von Hal Tarxien.
Es ist wichtiger als alles bisher auf Malta derart Gefundene. Die

unterirdische Anlage von Hal Saflieni bildet den Aufban jener

oberirdischen Bauten ganz folgerichtig in Aushohlungen des wei-

chen Musdielkalks nach, aus dem die ganze Insel besteht, und der

immer die Grundlage der alle Jabrhunderte hindurch beriihmten

Malteser Steinmetzenkunst gewesen ist.

Den anderen Morgen schon landeten wir in dem iiberraschend

groBen, dutch einen langen neuen Molo geschiitzten Hafen von
Tripolis, wo wir voile sechs Tage die Gastfreundschaft der ita-

lienischen Regierung mit Aufmerksamkeiten ungeahntester Art
und sich steigemden tlberrasohungen geniefien soUten. Die Aus-

schiffung vollzog sich in groBter Ordnung, und noch von Bord aus

erhielt man den Eindruck einer bis ins kleinste hinein iiberall

straffen Disziplin, nach englischem Vorbild. Trotzig dominiert in

der Mitte der lang hingestreckten Silhouette der weifien Stadt am
flachen Strand heute noch das machtige, 1B30 von den Spaniern er-

baute und von den Malteserrittern erweiterte Kastell, jetzt der Sitz

des Gouverneurs, wie vorher des turkischen Paschas. Auf der nach

dem Meere vorspringenden Bastion kulissenartige Aussichtsarkaden

genau wie auf den Aussichtsterrassen von Valetta auf Malta.

Weiter links der neue breite Quai, des Abends 'mit der langen
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leuchtenden Kette seiner Kandelaber und mit einer Reilie noch

im Entstehen begriffener Hotels, deren erstes in modern arabiscliem

Stile erbant — nicht anders als im vornebmstem Kairo — nnser

Qnartier war. Die Stadt dahinter ist halb afrikaniscb, halb levan-

tinisch, der lange gedeckte Bazar eker das letztere als das erstere

und im Granzen armlicb. Von Moscheen ist nur die „Gurdsclii“

bemerkenswert, erst aus dem friihen 19. Jh. stammend, aber am
ziehend durck den Reichtum der dekorativen Ausschmiickung, die

Sckonkeit der Raumverkaltnisse und die maleriscke Anordnung des

unmittelbar anscklieBenden Hofckens, Gleick dakinter das beweg-

licke, farbenreiche Grketto, dessen Bevblkerung numerisck der ita-

lieniscken Ansiedelung (15000 Seelen) auck jetzt nock etwa die Wage
kalt, neben 20000 einkeimiscken Mokammedanern.

Was sick nun in den folgenden Tagen abspielte, ist keines-

wegs nur Arckaologie und Wissenschaft gewesen, sondern minde-

stens ebensoviel neueste italieniscke Kolonialentwicklung und glan-

zende Reprasentation. Das seckstagige Programm nakm immer

mehr festlicken Ckarakter an, entworfen von S. Exc. dem G-enerak

gouverneur Conte Volpi selbst, der liberal] spiirbar die Seele des

ganzen Unternehmens bei alien wicktigen Programmpunkten per-

sbnlick fiikrend gegenwartig war, gekoben durck die rege Teilnahme

S. Exc. des Kolonialministers Principe Lanza di Scalea, der eben-

falls stets mit anwesend war, und endlich verklart durck den Be-

suck S. K. H. des Herzogs von Spoleto, eines Neffen des Konigs,

eines angelsacksisck scklanken, hockgewacksenen jungen Mannes,

der das Tripolisgeschwader befehligt. Auck ikm warden die Kon-

grefimitglieder einzeln vorgestellt, und er verabsckiedete sick von

uns mit einem deutscken „auf Wiederseken!“ Auck die Damenj

fehlten nickt, und eines Abends gab es „zu Ehren der Herren

Arckaologen“ sogar einen Ball. Es war ganz folgericktig, wenn
die Einladung zum SchluBempfang in der Munizipalitat an uns

adressiert war als „imGefolge S. E. des Herrn Ministers Es war
tatsacklick so

;
wir waren von Anfang bis zu Ende als Ehrengaste

eingefugt in den umfangreicken Stab von Offizieren und Kolonial-

beamten, welcke bei den groBen Empfangen in der Stadt wie

drauBen auf dem Lande, bei den Ordensverleihungen an die Spitzen

der einkeimiscken Bekbrden, bei der feierlichen Einweihung des

Denkmals fiir die in Tripolis gefallenen Truppen und bei der daran

anscklieBenden groBen Parade liberall mit zugegen waren. Be-

senders diese letzte Szene war ein kockst buntes Bild, das ein

I Malergemlit katte entziicken miissen: mit den dickten bunten

I Sckaren lautlos harrender Menscken auf den flacken Dackern der
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Hauser im Hintergrund. Ahnlich pittoresk war auch die stiirmisclie

Reiterphantasia von einigen Hundert Arabern drauBen in der

Steppe bei Sabratha oder die grofie, ganz afrikaniscli bnnte, wilde

und lante Ovation der Eingebornen in der kleinen Kiistenstadt

Homs oder im Oasenmarkt von Snk el-guma. Militarautos bracbten

nns die weiten Strecken (70 und 130 km) nack den antiken Ruinen-

stadten, starke militariscke Bedeckung umgab stets die Person des

Grouverneurs. Vier Galareiter in wekenden Purpurmanteln dicbt

hinter seinem Auto, vier Offiziere mit geladenem Karabiner wach-

sam stets in seiner Nahe, wo er stand und ging. tJberall langs

den StraBen in respektvoller Entfernung auf erkohten Punkten

wacbsame berittene Doppelposten, etwa jeden Kilometer einer,

immer ein Europaer und ein Afrikaner, unbeweglich. wie Statuen

gegen den Wiistenhimmel sich abhebend. Wir batten den Ein-

druck, dafi kein Landesfiirst mit eindrucksvollerem Greprange und

•umsichtigerem Aufwand von Sicberung batte reisen konnen. Docb

ist zu bedenken, daB noch vor zwei Jabren bier Kampfe dicbt vor

der Stadt zu besteben waren, als die Niederwerfung einer Auf-

standsbewegung ein voiles Jabr beansprucbte, und daB eben jetzt

in Marokko der Krieg auszubrecben drobte. Einem der fabigsten

Offiziere Italians, Greneral B. S. Grraziani aus Rom — eine bohe

Gestalt wie ein junger Mars, der am Gefallenendenkmal aucb die

bedeutsamste und oratoriscb beste Rede bielt — ist ein groBer

Teil im Innern des Landes anvertraut, das allein nocb unter

MOitarverwaltung stebt, wabrend seit Beginn des Jabres die

ganzen Klistengebiete scbon die Segnungen reiner Zivilverwal-

tung genieBen. Die Entwaffnung der einbeimiscben Bevolkerung

ist freilicb vollkommen durcbgefubrt. Neben den regularen Ko-

lonialtruppen steben iiberall Abteilungen mit ibnen wetteifernder

faszistischer Miliz, z. T. blutjunge Ereiwillige, die bier durcb zwei

Jabre „campagna libica'^ sicb die ersten Sporen zu erringen trachtem

Im Ganzen befindet sicb das Land nacb der langen tiirkischen

MiBwirtscbaft unter dem neuen Regiment sicbtlicb wobl. Die ju-

gendlicbe Energie und freudige Tatkraft, mit der Italien bier

uberall eingesetzt bat, besonders unter dem gegenwartigen Gou-

verneur, wird. allgemein empfunden und mit berecbtigten Hoffnungen

begleitet. Was feblt, ist lediglicb Kapital, den Diinensand einzu-

dammen, urn Brunnen zu graben, Anpflanzungen zu macben und

Eisenbahnen zu bauen. Das Wicbtigste, Wasser, ist in geringer

Tiefe iiberaU zu finden, Wie es mit seiner Hilfe moglicb war,

die ode Steppe und Wiisten in bliibendes frucbtbarstes Gartenland

zu verwandeln, zeigt beute noch die groBe, dicbt vor Tripolis ge-
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legene „Oase Menschije" mit ihren Weizenfeldern, Feigen- und
Olbaumen und beweisen die weit ausgedebnten Reste der alten

romiscben Kultur. Deren Erforschung hat das italienische Kolo-

nialmmisterium darum sein ganz unmittelbares praktisches Interesse

zugewendet, urn aus den Erfahrungen und Erfolgen des Altertums

als einem uniibertrefflichen Yorbild direkten Nutzen zu ziehen.

So ist eine groBe archaologische Karte des Landes geplant und

die archaologische Eorschuug im Schofie des Kolonialministeriums

wohl gebettet. Ein vom Kolonialministerium selbst alljahrlich

herausgegebenes „Notiziario archeologieo“ berichtet regelmafiig iiber

die neuen Funde und Arbeiten. Es ist nicht yon ungefahr, daJS

im Audienzsaal des derzeitigen G-ouverneurs in Tripolis Abgiisse

antiker Skulpturen aus den Ecken griifien.

Der Mann, in dessen Handen diese Bestrebungen entscheidend

zusammengefaBt sind, und dessen G-edanken mit weitgehendstem

Verstandnis und personlichstem Interesse liber der Ausfiihrang der

groBeu Plane wachen, die auf nichts Geringeres abzielen als auf

die Wiederaufrichtung eines machtvollen Romertums in Nordafrika,

ist wiederum der Generalgouverneur selbst: Conte Giuseppe Yo Ip i.

Italien kann sich gllicklich schatzen einen solchen Mann an solcher

Stelle zu haben. Der groJSziigig merkantil geschickte Untemeh-
mungsgeist seiner Heimat Yenedig hat in ihm wirksame Gestalt

gewonnen. Kanfmann und Bankmann von Hans aus hat er sich

rasch emporgearbeitet. So bringt er eine fiir sein jetziges Amt,

das er auch mit groBem diplomatischem Geschick zu verwalten

weiB, die denkbar beste Yorbereitung mit* Er steht jetzt eben

in den besten Jahren. (Seither als Finanzminister nach Rom ge-

holt, wird ihn Tripolitanien schwer vermissen.) Jedenfalls hat,

seit die Italiener 1911 das Land besetzt haben, Keiner soviel fiir

dieses geleistet wie er^). In der seit vorigem Jahre erscheinenden

Bivista della Tripolitania hat er auch eine vornehm ausgestattete Zeit-

schrift ins Leben gerufen, welche die gesamte gebildete Welt mit

den historisch-philologischen wie den naturwissenschaftlich-wirt-

schaftlichen Problemen, Aufgaben und Ergebnissen der neuen Ko-
lonie bekannt machen soil. Die erreichten Erfolge an Ort und SteJle

Yertretern auch desAuslands zeigen zu konnen, war ihm sichtlich

ein Yerlangen und eine Genugtuung. Wenn es ihm dadurch gelingt,

auch seine eigene Regierung fiir die wissenschaftlichen Aufgaben

1) Uber die groBen Fortscbritte und Erfolge, welche unter Conte Volpi’s

Leitung auf dem ganzen Gebiet der kulturellen Hebung der Provinz in den letzten

drei Jahren erreicht worden sind, berichtet soeben R* Rapex in der Rassegna

Jtaliana del Mediterraneo, Juni 1925: La Tripolitania d’oggi.
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dort noch lebhafter zu interessieren, so darf man ihm wohl dazu

Gliick wunschen.

So ist es dieser weitschauende Mann, der es durcligesetzt hat,

daS in den regularen Hanshaltsplan der Kolonie Tripolis ein fester

jahrlicher Posten fiir archaologische Porschungen rmd Grabungen

eingestellt ist, den er nach Bedarf ans seiner eigenen Tasche noch

zu erweitern scheint; wie es anch heiBt, daB er personlich die

Kosten dieses Kongresses trage. Die Tagnng selbst war durch

Herm Conti-Rossini, der sich als Orientalist schon in der Ery-

thraea glanzend bewahrt hatte, wohl vorbereitet worden nnd bis

in die kleinsten AuBerlichk'eiten hinein ganz vorziiglich organisiert.

Niemand aber hat sich nm die richtige tagliche Verteilnng in

die Hotels, in die Autos und bei den verschiedensten Veranstal-

tungen, kurz in alien praktischen Angelegenheiten groBere Ver-

dienste erworben als der kleine, bewegliche, immer schlagfertige

und geistesgegenwartige Orientalist Prof. Eapex aus Neapel, der

mitRecht einmal unter allgemeinem Applaus als „un vivo mirabile“,

als ein lebendes Wunder, geriihmt wurde. Seiner IJmsicht und

Tatkraft ist es auch zu verdanken, daB alien KongreBteilnehmern

noch vor dem Auseinandergehen am SchluB ein in Tripolis selbst

tadellos gedrucktes Heft mit samtlichen Eroffnungsreden fertig

mitgegeben werden konnte.

Wenn gleich bei der ersten feierlichen BegriiBung der Mi-

nister selbst mit einer wohlgesetzten lateinis chen Rede begann,

so war das wiederum mehr als nur eine Artigkeit gegen uns Alter-

tumsforscher ; es kam darin mit Nachdruck eben auch die bewuBte

Wiederaufnahme des antiken Willens und der alten Kraft Roms,

zu kolonisieren und zu gebieten auch in Afrika, zum Ausdruck.

Noch starker war dies der Fall in der unmittelbar daran an-

schlieBenden Rede Prof. Paribeni’s, des Direktors des National-

museums in Rom, welcher vor allem die im alten Rom vorhandenen,

heute unterschatzten ethischen Krafte hervorhob, von denen

die Welt auch jetzt wieder eine notwendige Starkung und Gesun-

dung zu erwarten habe. (Seither, ebenso wie die Rede des Mi-

nisters, erschienen als „Trionfale romanita africana^ in der Rivista

dellaTripolitania I, nr. 6). Von den geladenen Gasten sprach und

dankte sds erster Albertini, der algerische Vertreter Frankreichs,

auf Franzosisch. Unmittelbar darauf als Vertreter Deutscblands

Herr Wiegand auf Italienisch, militarisch knapp, mit verhaltener

Kraft: nicht erst seit den Tagen Mommsens batten deutsche

Gelehrte der Erforschung rdmischen Altertums das gleiche Studium

zugewandt wie der Erforschung der Geschichte ihres eigenen Landes.
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Diese Tagung aber babe eine mehr als mxv wissenschaftliche Be-

dentung „essetido un’ opera plena di vita e di pregio per tutte i

popoli del mondo^. Der spontane Erfolg, der diesen Worten folgte,

war unerwartet : Minister und Gonvernour sprangen auf, um nnter

allgemeinem Beifall bewegt dem deutschen Redner die Hand zu

dritcken and ihm zn danken.

Als am vorletzten Tage in Homs nacb der Mittagstafel auf

den AbschiedsgrnB des Gonvernenrs zu antworten war, ergriff wie-

derum Erankreich zuerst das Wort. Gleich darauf Herr Amelung,

seit Kriegsende der bewabrte Leiter nnseres Deutschen archaolo-

gischen Instituts in Rom. Ihm steht die melodische Eleganz der

italienischen Sprache wie nur Wenigen zu Gebote. Er sprach von

der Jugendfrische der Gesinnung und des Unternehmungsgeistes,

der uns in diesen Tagen bei allem, was wir gesehen und erlebt,

erhebend und ergreifend entgegengetreten sei. Von ihm sei fiir

die neue Kolonie das Allerbeste zu erwarten. Und indem er ein

Wort Lorenzo di Medici’s umkehrte;

Quant e bell la giovinezza,

Che ci sfugge tuttavial

Chi YXLoV essere lieto, sia!

Di doman’ non e certezza,

schloB er unter tosendem Beifall mit den Worten: Di domani c'e

certezza

!

Ganz zuletzt bei der in Tripolis selbst vdeder stattfindenden

SchluBaudienz einigte man sich dahin, daB nun ein Neutraler zu

Worte kame. So ubernahm es, als Senior zugleich der erschie-

nenen Archaologen der ehrwiirdige Vertreter Danemarks, Herr

Blinkenberg aus Kopenhagen, den Dank aller nochmals auszu-

sprechen. Er schlofi in italienischer Sprache mit einem Hoch auf

die italienische Archaologie, nachdem er nicht ohne Scherz sich

als Vertreter jener nordischen Volker vorgestellt hatte, denen

allein das alte Rom einst nichts zu befehlen gehabt habe.

Um nxm zu den archaologischen Ergebnissen zu kommen: wir

konnten die Reste, Eunde und Ausgrabungen von drei antiken

Stadten besuchen, welche zugleich die drei wichtigsten Siedelungen

des alten Tripolitanien waren : Oia-Tripolis in der Mitte, Sabratha

im Westen und Leptis magna im Osten, alle drei hart an der

Kiiste gelegen. Die erst noch in ihren Anfangen stehende Er-

forschung des ganzen Kustenstriches wurde begonnen von den

Archaologen L. Mariani, der als erster archaologischer Pionier in

Afrika den dortigen Strapazen erlegen ist, S. Aurigemma und
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P. Romanelli. Ilinen folgte der tatkraftige und gewandte R. Bar-

toccini, dem jetzt die wissenscliaftliclie Oberaufsicht fiber das ge-

samte Q-ebiet iibertrageu ist wie auch. die Leitung des in Tripolis

selbst ftir alle wicbtigeren Funde aus der ganzen Kolonie eroff-

neten Zentralmnsetims.

In diesem Museum zu Tripolis fallen unter den Marmorstatuen

vor allem zwei in die Augen : eine iiberlebensgroBe, amazonenartig

gekleidete, bocbgewaclisene Roma von ganz neuem Typus, aus

Tripolis selbst, und eine „Artemis Ephesia" aus Leptis magna,

gleich im Anfang dort von Bersaglieri-Truppen beim Circus zu-

fallig gefunden, leider obne da6 auf die nabere XJmgebung dabei

geachtet worden ware. Diese etwas unterlebensgroBe Figur be-

wahrt trotz der bekannten Steifbeit ihres epbesischen Vorbilds in

der Haltung des Oberkorpers und in den Gresicktszugen eine be-

merkenswerte Lebendigkeit. In den Einzelbeiten ihres sakralen

Schmuckes — auf den Schultern saBen ihr perlhuhnartige Vogel

(gallae numidicae), die sich kleiner in den ornamentalen Feldern

ihres futteralartigen Ubergewandes wiederholen — weicht die

Statue so sehr von dem in aUen Punkten genau bekannten Ty-

pus der wirklichen Ephesia ab, daB ich glaube, es steht hier

eine als Ephesia nur kostiimierte Libya vor uns, in Wirklich-

keit also die alte nordafrikanische Landesgbttin, zu deren Umge-

bung im benachbarten Kyrene gerade zahlreiches Grevogel solcher

Art gehbrt, wie uns die archaisch griechischen Tonvasen von dort

lehren, — hier angeglichen dem weltbekannten Kanon der wesens-

gleichen groBen NaturgSttin von Ephesos. Bestatigt sich diese

Vermutung, so wiirde auch der Instinkt, mit dem man gerade das

BUd dieser Statue auf die Briefmarken der neuen italienischen

Kolome gesetzt hat, gerechtfertigt erscheinen. Dann hatte ihre

Grestalt fur das alte Nordafrika wirklich symbolische Pragnanz. —
Weiter kann man hier einesteils ungewohnlich feine und schoney:

andresteils in solcher Technik sonst kaum vorkommende Mosaiken,
alle aus einem reichen rbmischen Hause noch ostlich von Leptis

(bei Zliten, hart an der Kuste), sehen : noch friihe romische Kaiser-

zeit, ganz kleinsteinig und iiberaus zart in den Farbeniibergangen

die erste Grruppe
;
die iiblichen Mosaikbilder combiniert mit in geo-

metrischen Mustern geschnittenenMarmorintarsiendie zweite Gruppe.

Diese eigentiimliche Vermengung zweier ganz verschiedener Tech-

niken scheint zum Gliick ein Experiment geblieben zu sein: sie

tun einander gegenseitig weh, und das Ganze befriedigt nicht. Es

scheint mehr materieller Reichtum, der sich zu gleicher Zeit alles,

auch das Verschiedenste, leisten konnte, als wirklich kiinstlerisches
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Empfinden dabei ansschlaggebend gewesen zu sein. — Als man
den modernen Hafen von Tripolis ausbante, stiefi man bei der Re-

galierang seiner Ufer auf einen ausgedebnten Eriedhof der antiken

Stadt, scblichte Grraber der armeren einheimischen BevoJkernng,

die ihre Toten verbrannte. Da ist bemerkenswert eine spate Form
von tonernen Hiittennrnen von ovalem GrundriB und langem,

in der Mitte etwas eingesunkenem First, Dieser ist in seinem

mittelsten, viereckig ausgeschnittenen
,

yon einem plastiscben

j,Seelenvogel“ bekrbnten Stuck herausnehmbar. Offenbar ist bier

die Form der von Sallust (bell. Jug, 18), Livius und Vergil fur

Numidien bezengten Eingeborenenbiitten (mapalia) nachgeabmt, die

etwa ausgeseben batten wpe mit dem Kiel nacb oben gekebrte

Kahne* So lange bielt sich bier bis in das 2, Jabrbundert der

Kaiserzeit binein die uralte einbeimiscbe Wobnform, die man iibri-

gens aucb beute nocb in Sizilien, Italian und Griechenland auf dem
Lande als Scbilfbutten abnlicb antreffen kann. Es ist dieselbe,

die in monumentalerer Gestalt aus vorgescbxcbtlicber Periode die

Navetas der Balearen wie z. T. aucb die neolitbiscben Sanktuarien

der Insel Malta darstellen. (Von solch zabem Festhalten amlJber-

gekommenen in diesem abgelegenen afrikanischen Erdenwinkel wurde

uns zum ScbluB nocb eine andere, bocbst unerwartete Probe, soeben

erst gefunden, als allerneueste IJberrascbung mitgeteilt: eine datierte

Grabinscbrift des 10. [?] Jabrbunderts weit hinten aus dem Innem
des Landes nocb in — lateiniscber Spracbe!).

Von der antiken Stadt Tripolis bat sicb nur an einer

einzigen Stelle nocb ein bedeutsames Bauwerk erbalten; allesUbrige

bat die niemals unterbrocbene nacbantike Besiedelung des Ortes

aufgezebrt oder zugedeckt. Nabe dem westlicben Ende der beutigen

Stadt stebt die seit kurzem vrieder freigelegte und verstandig ge-

flickte Ruine eines rbmiscben Tetrapylons. Seiner Inschrift nacb

wurde es im Jabre 163 unter Mark Aurel erricbtet, ist verbaltnis-

maBig vollstandig erbalten — in arabiscber Zeit in Befestigungs-

werke bineinverbaut, ganz zuletzt zu einem Kino umgewandelt —
und muB da gestanden baben, wo die von Rom, d, b. vom Hafen
berkommende StraBe die lange nordafrikanische KiistenstraBe ge-

scbnitten baben wird. Darum sind Ost- und Westseite mit vor-

gestellten und im Gebalk verkropften Saulen, mit Niscben filr.

Ebrenstatuen und Kaisermedaillons dariiber, mit fliegenden Vik-

torien in den Bogenzwickeln als die Hauptseiten, die Fassaden,

bebandelt. Die Flanken im Norden und Siiden bringen die Macbt
und XJberlegenheit Roms den Afrikanern symboliscb zum Ausdruck :

die Reliefs zeigen beiderseits oben Minerva und Apollon auf von
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Greifen gezogenen Wagen durch die Llifte fahrend lioch iiber die

tranernden Gruppen gefesselter einheimisclier Familien hinweg.

Architeitoniscli ist der Bau interessant gerade diircli seine pro-

vinziellen Abweichungen von den klassisclien Normen. Schon des-

wegen verdiente er eine genaue Anfnahme mit alien Einzelheiten.

Anch die flaclie Steinknppel, welche im Innern ornamental reick

kassettiert, anfien wohl nur von schlichter Attika umzogen war,

ist vollstandig erkalten.

Das alte Sabratka weit im Westen gelegen nnd znerst eine

phonikiscke Siedelung, spater die Heimat jener Plavia Domitilla,

welche die Gattin Vespasian’s nnd Mutter des Titus wurde, ist in

frub-arabischer Zeit verlassen und dann nie wieder besiedelt worden.

Hier liegt der Fall also gerade umgekebrt wie bei Oia-Tripolis

;

die Reste einer weitausgedehnten Stadt scblummern unberiihrt

nock unter dem Sand der Kiistensteppe. Erst seit elf Monaten

bat man dort gegraben und die Statte der mafigebenden Initia-

tive zu Ekren jetzt „Sabratha Vulpia“ benannt. An kochlie-

gender Stelle ist mit koher Aufgangstreppe ein Jupitertempel
freigelegt worden mit dreizelligem GrundriG und einer kolos-

salen Marmorbiiste des Gottes auf ikxem zugehbrigen Sockel,

desgleicken eine solche der Concordia. Es ist zum erstenmal,

da6 man diese abgekiirzte Form eines Kultbildes in einem

grofien, erkaltenen Original kennen lernt; bisker kannte man
nur kleine Darstellungen solcker Monumente auf Miinzen: so fiir

Serapis in Alexandria. Merkwiirdig sind auch die Insckriften

auf den beiden Sockeln in Sabratka. Trotz der denkbar grbkten

Kiirze der Formulierung entkalten beide grbbste Scknitzer gegen

da^ elementarste Latein. Die Weikung an den kocksten Gott des

Landes, den Jupiter Africanus, lautet: Jovi Africanws. TJnd die-

jenige an den Zusammenkalt in der neuen Provinz: Conoordi^^f,

dann, sdhlecht verbessert zu: Concordiae Africanus^). Wie saner

es dieser Bevolkerung einst fiel, Latein zu lernen, wissen wir aus

Septimius Severus’ eigenem Leben. Er, der bier an den Syrten

geboren war, bat erst als Kaiser in Rom Lateinisck gelernt; seine

Verwandten lemten es nie. Puniscke Insckriften sind in Sabratka

besonders haufig. — Das grofie Ampkitkeater von Sabratka,

das einst c. 10 000 Zuhorer fassen konnte
,

ist zur groBeren

1) Wollte man alles fiir in Ordnung halten und Africanus fiir den Stifter

erklaren, so w^re das Fehlen jeder weiteren Namen oder Beinamen bei diesem

doch zu ungewohnlich.

A
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Halfte jetzt freigelegt. Es kam bei nnserem Besnch auf einmal

Leben in die alte Ruine, als Hunderte von Arabern in ihrem

weiBen Burnns die obersten Sitzreihen dicht nnd malerisch zn
fiillen begannen — die antiken Znschaner mbgen nicbt viel anders

ausgesehen haben —
,
und unten in der Arena rhythmische, er-

regte Tanze zn Pauckenscblag nnd Handeklatschen anfgefiihrt

wnrden. — Es ist auck nock die Insckrift erkalten, welcke der

ersten Anffiihrnng von Grladiatorenspielen in dieser Arena gedenkt

;

sie gilt demselben Flavins Pndens, der seiner Stadt nock etwas

Wichtigeres znm Gresckenk gemacht kat: nickt weniger als zwolf

Fontanen (lacus). Als welck einzige Wokltat dasWasser in dieser

diirren keifien Gregend empfnnden werden mnJSte, glanbt man anch

nock nachznfiiklen
,
wenn man das gut erhaltene, sorgfaltig^ an-

gelegte nnd ganz nngewoknlick tiefe Tanfbecken jener Kircke

betracktet, welcke, mit antiken Werkstiicken erbaut, sick nnmittelbar

neben jenem Kapitolium des afrikaniscken Jupiter eingenistet kat.

Bedentender als Sabratka, wirtschaftlick wie politisck, schon

wegen seines dnrck ein Vorgebirge gesckiitzten, natiirlicken and

spater als ein Polygon kllnstlich ansgebanten Hafens war Leptis
Magna, die Vaterstadt des Septimins Severns. Eine alte phoni-

kiscke Grriindung nnd Faktorei (Lepoi), spater Zarthago tribnt-

pflichtig, von Caesar wegen Parteinahme fiir Jnba von Nnmidien

kart bestraft, aber immer wieder sick erkebend war es von Trajan

znr romischen Kolonie erkoben worden. Damit begann seine

eigentlicke Bliitezeit, nickt nnr als Ollieferantin grbfiten Stils fiir

Rom ^).

Sckon die Fakrt allein nack Leptis war ein hoker GrenuB:

erst dnrck die kerrlicke Case der Menschije, dann dnrck richtige

Wiiste mit feinstem, gelbem Diinensand, dessen die Italiener seit

drei Jakren dnrck systematiscke Anpflanznngen Herr zn werden

sncken, endlick ein kokes Klistengebirge kinanf, an dem knrzer

Macckienbewncks ganz an Griechenland erinnert, nnd das in

seinen Falten Grnppen der kerrlickst entwickelten Olbanme auf-

weist, sodaB man sick nack diesem sckonen Landsckaftsbild mit

dem Blick anf die feme, lange blane, Bergkette im Siiden sekr wokl

anck den Ckarakter der frncktbaren nnd bergigen Kyrenaika, die

so mancher von nns gerne mit besnckt hatte, vorstellen konnte. Die

Grabnngen in Leptis haben erst vor zwei Jakren begonnen, Trnppen

nnd spater Gefangene standen dafiir znr Verfugnng- Ersckwerend

1) Ygl. St. Gsell, L’buile de Leptis, in der Rivista della Tripolitania I, 41—46*

iJaehrichten, geschaftl Mitteilungeu 1924. 5
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wirkten anfangs die politisclmoch tinruhigen Ver]ialtnisse,H6ms un-

mittelbar daneben war zeitweise von den Anfstandischen blockiert.

So sindheute nochenormeMassen von Plugsand zu entfernen. Dieser

hat mit seiner weichen Hiille das ebenfalls seit dem friihen Mittel-

alter vollxg verlassene Stadtbild vorzhglich bewahrt. Will man
es aber, wie geplant, vollstandig freilegen, so werden allerdings

noch Jahrzehnte dariiber hingeben. Aber diese Miihe wird sich

lohnen. Wo hat tins sonst das Grliick eine antike GrroBstadt in

aller Vollstandigkeit so gut erhalten bescheert? Nnr in Palmyra
liegen diese Verhaltnisse ahnlich giinstig.

Wieder stand im westlichen Teile der Stadt ein machtiges

Tetrapylon liber dem Schnittpunkt zweier HauptstraBen. Archi-

tektonisch weniger gut im Aufban erhalten als in Tripolis, war
es um so ergiebiger durch die in grofien Plachen eingefugten

Marmorreliefs, welche nicht den geringsten Zweifel dariiber lassen^

daB dieser vierfache Ehrenbogen dem Kaiser Septimius Severus

und seinem Hause geweiht war. Noch ist die Grabung an dieser

SteBe nicht beendet, aber schon jetzt ist der Stil des Ganzen und
der Gegenstand einiger wichtiger Szenen klar. Bisher kannte

man diese Art spaten Reliefstils, der den Bohrer in schematischer

Routine nur allzu viel verwendet, vorwiegend aus romischen Sar-

kophagen. Hier sehen wir die Geschichte des Kaisers darin et-

zahlt, wobei freilich alle klassische Perspektive verloren geht,

und statt dessen der schlimmste Riickfall in ein primitives Neben*

einander in der Art der alt^yptischen Kunst erscheint. So bei

der Gruppe z. B-, die den Kaiser mit den Seinen im Triumph-

wagen zeigt. Ganz afrikanisch mutet auch die sinnliche Pleischigkeit

und iippige Kbrperfulle an, in der die Siegesgenien hier auftreten.

YollstSndig frei gelegt sind die machtigen Therm en. Sie

aBein lohnen den Besuch von Leptis. Ihre Erhaltung ist, beson-

ders in den vollstSndig mit Marmor* verkleideten Bassins und dem
Reichtum der statuarischen Ausscbmiickung (c. 30 Marmor%uren)
eine ganz erstannliche. JDie Ziegelstempel des fiir die tJberwdh

bung des Caldariums verwendeten Materials sollen den Ban in

hadrianische Zeit verlegen. Eine Ehreninschrift fiir Septimius

Severus kann dann nur so zu verstehen sein, daB dieser Kaiser

den schon vorhandenen Ban irgendwie neu inauguriert hat.

Jedenfalls ist das stolze Werk in seinem Plan und Aufbau ganz

einheitlich und zeigt nicht die geringste spatere Veranderung.

Der GrundriB ist von ungewohnlicher Schonheit und Geschlossen-

heit — vielleicht der schonste ThermengrundriB, den wir kennen
— und nimmt in seinen auffallend ausgiebig angelegten Korri-
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doren Riicksicht anf selir starken Verkehr. Jedenfalls war Mer
ein ganz genialer Arcliitekt am Werk, der bei der liblichen Auf-
einanderfolge von Frigidarium, Tepidarium und Caldarium (SOxlS m)
sein Tepidarium — von einem ganzen Kranz kleinerer Piscinen

umgeben — nocb nicbt iiberwblbt, sondem mit einer flachen Holz-

decke iiberspannt zu baben scbeint. Sollte es Apollodor von
Damaskus gewesen sein? Die W&de stehen z. T. nocb. bocb

aufrecbt, die scbonen Cipollinsaulen davor bat man, soweit es

ging, aucb wieder aufgericbtet. An die von langer Saulenreibe

eingefaBte Passade scblofi sich vorne nocb ein groBer Saulenbof

mit Apsiden an, dier erst nocb ausgegraben werden mu6. Scbon
jetzt umfaBt der ganze Tbermenbau an bundert Saulen. Voll-

ends marchenbaft, fast „neroniscb‘^ wirkte die Majestat dieser

Ruine, als sie der Q-ouverneur durcb Hunderte von Fackeln in den

Handen von Arabern und jungen Freiwilligen nocb spat abends

flir uns magiscb beleucbten lieB. — Nicbt weit siidlich von diesen

Tbermen bat man ein ganzes Nest groBer Cisternen und Wasser-

bauten gefunden. Von da stammt aucb die scbon langer bekannte

(OIL nr. VIII, 11) Inscbrift des Q. Servilius Candidas, der in hadria-

niscber Zeit (120 nacb Cbr.) auf seine Kosten aquam quaesitam et

elevatam in coloniam perduxit, — Nocb unberiibrt, zur Halfte im
Sand steckend liegt unweit davon ein riesiges Halbrund mit Statuen-

niscben, wohl ein kaiserlicbes Nymphaeum. — Auf den „Kaiser-
palast* des Septiraius Severus, iiber den allerlei Andeutungen in

den vorlaufigen Berichten standen, waren wir ganz besonders ge-

spannt. Hier erlebten wir die einzige Enttauscbung, aber docb

nur in dem Sinn, dafi der so bezeicbnete gigantiscbe Komplex
offenbar, wie iibrigens aucb P. Romanelli ricbtig geseben bat^),

etwas anderes darstellt : nicbt einen bofiscben oder administrateven

Palast, sondern zwei riesige, etwa quadratiscbe Saulenbofe, ge-

trennt durcb eine quergelegte Basilika von der Art der TJlpia am
Trajansforum in Rom, namlicb mit Apsiden an den beiden scbmalen

Enden. Wieder denkt man an Apollodor als den entwerfenden Arcbi-

tekten. Die dekorative Ausstattung war offenbar sehr reich, eine

Ebreninschrift des Gebalkes nennt wieder den afrikanischen Kaiser.

Die Ausgrabung stebt aber aucb bier erst in den Anfangen und
bat unter den ungebeuren Sandbiigeln nocb an keiner Stelle das

antike Pflaster erreicbt. Ebenso scblummert das grofie Theater
nocb vollstandig unter dem weicben Flugsand: bier darf man auf

ein gut erbaltenes romiscbes Bubnengebaude ganz besonders ge-

1) Bivista della Tripolitania I, p. 221.

6 *
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spannt sein und mochte schon jetzt dessen genaueste Anfnaliine

I
dringend wiinsclien. In dem nahe am Meere, am Ostende der

Stadt, gelegenen groBen Circus hat man die Einrichtung der

Spina sehr voUstandig wieder gefunden. Nicht nur die Meta am
auBersten Ende mit ihren steinernen Trommeln ist noch da, son-

dern auch die steinernen Signaleier und eine ganze Reihe flacher

BassinSj in welche der Korper der Spina sich auflost und so zum
„Euripus“^) wird, urn moglichst viel Verdunstungsflachen zur Mil-

derung der Hitze in der groBen heiBen TaEMulde und Gelegenheit

zum Besprengen der staubigen Rennbahn zu schaffen^).

Der stattliche Ha fen scheint schon sehr friih wieder yer-

sandet gewesen zu sein. An seinen einstigen Ufern sind impo-

sante Quaianlagen freigelegt worden mit Treppen, Waaren-

lagern und mannigfachenj bisher sonst nirgends beobachteten Vor-

richtungen zum Befestigen der Schiffe und zum Einsteigen . in

diese. Was der hohe Quaderbau im Stiden der antiken Hafenein-

fahrt bedentete, kann einstweilen noch niemand sagen. Der antike

Leuchtturm hai jedenfalls gerade nordlich gegeniiber davon auf

der Spitze des natiirlichen Vorgebirges gelegen. Ich habe mich,

da die Italiener selbst im Zweifel schienen, davon iiberzeugt, daB

das wirklich so ist. Das Meer hat zwar eiuen groBen Teil seiner

ostlichen Partie weggerissen^ aber noch kann man zwei tlberein-

stimmungen mit dem alexandrinischen Pharos, dem vermutlichen

Vorbild auch hier, erkennen: einmal tonneniiberwolbte Raume und

Treppengange im TJnterbau, dann allerlei spatere Restaurierungs-

versuche im oberen Teil. Haturlich ist es, gerade weil in Alexandria

selbst so viel wie nichts mehr zu sehen ist, in hohem Grade
wunschenswert, daB auch diese Ruine, bei der von dem antiken

Leuchtturm noch verhaltnismaBig viel erhalten ist, besonders genau

untersucht und aufgenommen wird.

In dem nahen Wadi Lebda, dessen Wasser einst durck dnpn
starken Staudamm in einen Kanal abgefangen und der Stadt zu-

1) Vgl. L. Pollack bei Pauly-Wissowa E.E. VI, 1284 s. t. euripus.

2) Diese praktische Anordnung scheint in der romiscben Kaiserzeit die Norm
gewesen zu sein. Schon Delaporte, dem es vor allem auf Inschriftfunde ange-

kommen zu sein scheint, hat hier im Jahre 1806 sechs solch flacher, hoch liegender

Becken festgestellt : Journ. asiat. 1836, p. 329 ff, Delaporte ist es anscheinend,

der (p. 308) die irrefiihrende Idee Yom „Palast‘‘ an der Stelle der Agora aufge-

bracht hat. Nahe dem Platze, wo die Saulen nach Frankreich verfrachtet warden,

sah er noch die Spuren andrer Yerheerung: „une espfece de vallon semd de mil-

liers de petits morceaux de niarbre blanc et quelques colonnes de granit ronge

dispersees et la" (p. 312).
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gefiilirt war, besacliten wir eins der beiden sebr stattlicben Trink-
wasserreservoire, deren flaches Dach auBerdem in sinnreicher

“Weise zur Aufnahme nnd Abfuhrung von Regenwasser ins Innere der

groBen Grewolbe darunter eingericbtet ist ^). — Bis weit nach Siiden

binein erstreckten sick die turmartig kohen, zweigeschossigen Grab-
m a 1 e r der reichen Familien. In ikrer barocken provinziellen Abart

sind sie arckitektonisck besonders interessant. Eines, zu dessen

Aufban und Kegeldack nock alle wesentlicken Stiicke kerumliegen,

besuckten wir auf einer einsamen Hoke mit weiter Rnndsickt nnd

wiirzigen Steppenkrautern. Solcke Mausoleen finden sick auck

nock in der fernsten Wiiste weit im Innern des Landes, wo nie-

mals romiscke Stadte, nnr einzelne Gekofte gelegen kaben, zn

denen sie jeweils gehdren. Man vermntet, daB kier romiscke Beamte

Oder Agenten postiert waren, die die Anfgabe katten, die fiir die

Spiele in der Arena notigen wilden Tiere von den innerafrika-

niscken Stammen zu erkandeln, und die dort offenbar bis an ikr

Lebensende geblieben sind.

In einem leichten Ban nachst der Ausgrabung von Leptis sind

vorlaufig nock die wicktigeren Skulpturfunde untergebracht.

Unter diesen sind Fragmente einer Replik des polykletiscken Dory-

pkoros und der Torso — mit Kopf ! — einer solchen auck des po-

lykletiscken Diadumenos (sehr weick und knabenkaft in den Ge-

sicktsziigen) besonders beachtenswert. Kunstgeschichtlick nock

wicktiger ist die leider im Kopf besonders schleckt erhaltene Replik

einer Jlinglingsstatue jener nock strengen Stilstufe, die man mit

dem Kiinstler Kalamis in Verbindung bringen darf. Es sckeint

sick kier um ein interessantes Werk zu kandeln, von dem uns

sonst jede Spur verloren gegangen ist. Neu ist auck ein Hermes
(Kyllenios?), der stekend seinen linken FuB auf den Riicken einer

Sckildkrote setzt, um auf seinem Obersckenkel den kleinen Bruder

Dionysos sitzen lassen zu konnen. In den Tkermen, aus denen

diese Skulpturen stammen, kat man nock in situ belassen die voll-

standig erhaltene Kopie eines Ares Borgkese, einige scklanke

Musenfiguren und die Portratstatuen zweier alterer, als Prieste-

rinnen gekleideter, vornehmer Damen mit den sorgenvoU vergramten

Zugen des 3. Jhs. nack Ckr. : fiir diese Zeit sekr ckarakteristiscke

Bildnisse.

Nock ist es zu friih, die groBziigig angelegte Stadt entwick-

lungsgesckichtlich ganz verstehen zu wollen. Bevor man damit be-

ginnen kann, muB erst nock viel mekr aufgedeckt und gegraben

1) Vgl. jetzt Romanelli, Biv. d. Tripol. I, nr. IV, p. 209 ff.
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werden, TJnd das soil, wie versichert wird, geschehen, trotz der

800 Hektar, welche das weite Stadtgebiet mnfafit. Man darf die

italienische Archaologie in der Tat dazu begliickwiinschen, da6

ihr ein so bedentsames Objekt in den SchoB gefallen ist, das iiber

so viele wichtige Probleme einer antiken GroBstadt nock Anf-

sckluB zn bringen versprickt. Mbckte seine weitere Erforscknng

immer unter so giinstigen Anspizien vor sick geken, wie sie ihm

bisker beschieden gewesen sind!

Leptis magna, das zur Zeit seiner Bliite im 2.—4. Jk. nack Ckr.

etwa 100000 Einwokner gezaklt baben wird, war der Grlanzpnnkt

auck der tripolitaniscken Tagnng. Von dieser selbst ware endlick nur

nock za sagen, daB sie, was die Internationalitat angekt, von An-
fang bis zu Ende anfs Harmonisokste verlaufen ist. Das Ver-

kaltnis zu den italieniscken KoUegen war von vornkerein das aller-

beste. Aber auck die franzdsiscken Delegierten stellten sick durck-

weg korrekt, liebenswiirdig und verstmdnisvoll zu uns. Es war
ztun erstenmal, daB man sick okne Arg und Harm als vollauf

gleickstekend auf gemeinsamer wissensckaftlicker Arena wieder traf

und einander anerkannte. Dies ermoglickt und erreickt zu kaben,

ist allein kein geringes Verdienst von Conte Volpi.

* Jjc

*

Ick kann diesen Berickt nickt schliefien, okne nock besonders

des Mannes zu gedenken, der vor rund 80 Jakren als erster deut-

scker Eorscker Tripolitanien besuckt
,

der damals sckon mit

klarem und weitvorausschauendem Blick die wicktigsten Tatsacken

ricktig erkannt kat, und der es darum verdient, daB in diesem

Zusammenkang sein Gredachtnis in Ehren gekalten wird: als eines

Vorjaufers derer, die keute dort an der Arbeit sind. Er darf

mit Seinen Verdiensten um diese Kiisten umso mekr der Ver-

gessenheit entrissen werden, als seitens der italieniscken KoEegen,
die keute dort sein Werk fortsetzen, seiner bisker nur bei un-

wesentlichen Punkten und okne Kenntnis des deutscken Originals

Erwaknung getan worden ist. IJnd auck dies, so viel mir bekannt,

nur von Einem : P. Romanelli (Rendiconti d. Accad. Pontif. II,

1924, p. 96 und Rivista d. Tripolitania L p. 210 ff.).

Es ist der Afrikareisende Heinrich Bartk, welcher als etwa
Piinfundzwanzigjahriger in den Jakren 1845—47 auf eigene Kosten
die ganze nordafrikanische Kiiste entlang gereist ist, damit seine

erste Probe kanseatiscken Unternehmungsgeistes ablegend, den
er von seiner Vaterstadt Hamburg her mitbrackte. Seit er

einst als nock ganz junger Student Italien durckwandert und
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sehnsliclitig von der Siidkiiste Siziliens bei Selinus ans iiber das

dammernde Pantellaria binweg die feme libyscbe Kiiste ^mit der

Seele gesiicbt“, lieB ihn der Zug znm Mittelmeer and hiniiber

nacb Afrika nickt mekr los. Mit griindlicher bninanistischer

Schnlung ansgeriistet, als Schuler August Boeckh’s und Carl

Ritters zu einem reinen Vertreter der historischen Greographie

heranwachsend, ist das Altertnm, dessen Brforschnng und ge-

dankliche Wiederaufbauung stets seine besondere Liebe geblieben.

Ja, in jenen seinen Anfangen so sehr, da6 man ihn mit Recht

zu den topographisch forschenden Archaologen rechnen diirfte^).

„Mein Standpunkt ist der geschichtlich-geographische
;

in solcbem

Sinne hatte ich den heiBen Wunsch nach der Bekanntschaft der

Grestadel^der des Mittelmeeres gefaBt und in solchem Sinne habe

ich diese Lander besucht . . . Ich schildere die Landschaften nach

ihrer topographischen G-estaltung und nach ihren ethnographischen

Eigentiimlichkeiten und suche ihre vergangenen Zustande
an den dem Lande eingepragten Zligen zu veranschaulichen . .

So schreibt Barth 1849 im Vorwort seines ersten Buches „Wan-
derungen durch die Kiistenlander des Mittelmeeres" Bd. I, S. XIV.

Schon seine Dissertation vorher hatte sich mit der Ausbreitung

der korinthischen Kolonien und ihres Handels im antiken Mittel-

meer befaJSt, und unmittelbar nach jener ersten afrikanischen Reise

las er in Berlin im Jahre 1849 ein Colleg iiber bertihmte Siatten

des Alterturns.

Grerade Tripolis ist fur Barth ein Ort von besonderer Bedeu-

tung geworden, (Vergl. das oben genannte Werk S. 291ff.). Schon

auf jener ersten Afrikareise, als er dort das Eintreffen einer

groBen aus dem Innern des Landes kommenden Karawane miter-

lebte, hielt er sich langer dort auf, die Ruinenorte der IJmgebung

mit Eifer durchforschend. Ebenso am Anfang seiner zweiten,

groBen, sechsjahrigen Reise, die ihn tief ins schwarzeste Afrika

an den Tsadsee
,

nach Timbuktu und nach unsaglichen Miihen

schlieBlich wieder nach Tripolis zuriickfiihrte. „Von Her aus geht

die kiirzeste StraBe ins Herz von Tekur oder Sudan, und von Her
aus wiirde jedenfalls die sicherste Expedition dorthin unternommen
warden . . . Obgleich der Karawanenhandel Afrikas in den letzten

1) Von Barth stamipt auch die erste richtige Knnde uber das herrlicb ge-

legene griechische Theater in Kyrene, das Pacho ganz ubersehen, der Engender
Becchey aber zu einem rbmischen Amphitheater hatte machen wollen (Arcbaol.

Zeitung 1848, 233—36); ferner, was noch viel wicbtiger ist, der erste Hinweis

auf die Bedeutung der hettitischen Euinen von Boghaskibi und tjjlik, deren g^nz-

lich ungriechiscbe Art Barth vbllig klar war (ebenda 1859, 49—60).



72 Hermann Thiersch,

Zeiten auBerordentlicli gelitten hat, so ist dennoch Tarabolas immer

noch ein bedeutender Ausgangspmikt“.

Damals war Tripolis nur halb so volkreicb wie heute und

noch so fest mit mittelalterlichen Bastionen umgiirtet, daB die

Stadt nur ein einziges Tor im Siidosten Latte, Der romiscLe

Triumphbogen war von auBen durch anKegende Hauser stark

verbaut, so daB aucL die WeiLinschrift des Proconsuls Cains Or-

fitus, deren Publikation durcL Maffei (scLon 1749) von Barth

richtig zitiert wird, nur noch teilweise sichtbar war; im Innern

hatte ein Malteser ein Weinlobal eingerichtet. ^Einen ganzen

Tag benutzte ich dazu, um die herrliche Pflanzung el-Meschiah

zu durchstreifen : ... ein bezauberndes, unbeschreibbar anmutiges

Bild . . . tiberaus ergreifend aber ist der ungeheure Kontrast,

wenn man nach Siiden oder Osten aus der Pflanzung hinaustritt

und nun in die wilden, Verschiittung drohenden Sanddunen hinein-

schaut, die bei einreiBender Vernachlassigung auch schon aus man-

chem Garten eine Wiiste gemacht haben. Hier erkennt man voll-

kommen den oasenhaften Cbarakter dieser Gegenden".

Barth ist es auch, der die niemals ganz vergessene Lage des

alten Sabratha zuerst wieder mit klarem BewuBtsein und voller

Sicherheit bestimmt hat, indem er zum erstenmal die Entfernungs-

angaben sowohl im Periplus des Skylux wie auf der Tabula Peutin-

gerianaauf die richtigen Ortlichkeiten auch der Nachbarschaft bezog.

Mit wahrer Entdeckerfreude berichtet er (a. a. 0. S. 276/7)
: „Als ich

oben auf dem Kamm der Anhdhe angekommen war und den weiten

TJmkreis der Stadtmauer sah, da rief ich unwiUkiirlich
:

^Hier ist

das tyrische Sabratha! hier nur kann es sein!“ Und dieser An-

sicht bin ich noch und halte sie fiir die einzig richtige, es mbgen

auch nicht unbedeutende Schwierigkeiten der Identifikation ent-

gegenzutreten scheinen. Aber, wie ich hoffe, sind sie eben nur

scheinbare" ... „Im Einzelnen kann man weniges erkennen^).

Nur davon iiberzeugt man sich, daB die Stadt sowohl aufs Treff-

lichste befestigt als auch angefullt mit groBartigen Bauten war“.

Im Westen konstatiert Barth einen eigentiimlichen „ nicht rdmi-

schen“ Ban mit einer kleinen Plattform aus ungeheuren, schon

bearbeiteten Marmorbldcken und zwei Statuen rbmischer Zeit.

Vermuthch hat er hier die infolge der christlichen Verbauung

schwer verstandlichen Reste desselben Tempels des Jupiter Afri-

canus gesehen, an dem auch die Ausgrabung jetzt eingesetzt hat.

1) Das weite Amphitheater in stark Yerschhtteten Zustand, dessen Datierung

in justinianische Zeit durch de Mathuisieulx (Nouv. archives des miss, scient. t. XIL

1904, p. 6} v611ig unverstandlich ist, scheint Barth doch auch bemerkt zu hahen.
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Endlich hat Barth auch die Eeste eines Landungsdammes am Meere

festgestellt, „Und wahrlich, das Land nmher ist so schon nnd

trefflich, daB eine ansehnliche Bevolkerung hier reichlich Erwerbs-

zweige finden muBte, die nattirlich znm groBen Teil auch hier au£

dem Handel mit dem Innem hernhten“. (S. 276—279).

Von Tripolis aus zog Barth denselben Weg wie wir jetzt,

nnr unter sehr viel beschwerlicheren Xlmstanden auch weiter nach

Leptis, wo er vom 13.—17. April 1846 sich aufhielt, das er be-

senders eingehend studierte nnd, wie er selbst sagt, geradezu lieb

gewonnen hat (S. 316). Seine Beobachtungen, Vermutnngen und

Zusammenstellungen sind gerade heute wieder sehr bemerkenswert.

Schon auf dem Wege dorthin. „Wir waren nnr wenige Mi-

nnten geritten, als die Landschaft in hochst unerfrenlicher Weise

sich veranderte. Denn eben aus den letzten, schon lichter wer-

denden Palmengruppen hinausgetreten, umfing nns vollkommene

Wiiste mit alien ihren Leiden. Hier hatten wir wirklich hohe

Hiigel feinen Sandes zu passieren, den ein heftiger Ostwind uns

machtig gerade ins Gresicht trieb, und dergestalt jede Spur eines

Pferdes, selbst wo kurz zuvor Menschen oder Kamele passiert

waren, vertilgte, daB nur die instinktmaBige Bekanntschaft der

Eichtung, die mein Eiihrer besafi, den Grebranch des Kompasses

liberflussig machte“. Dann wieder Steppe und mehrere Wadis, weiter

der Eingang in das Defile. „Dann erweitert sich der PaB ein

wenig und ersteigt steil ein in mannigfaltigem Wechsel hiigeliges,

man konnte fast sagen, bergiges Land, das in vereinzelten Oliven-

gruppen und andrer Kultur seine naturliche Eruchtbarkeitj die

wohl einst in groBerer Eiille sich entfaltete, bezeugt. Dieses Berg-

land erstreckt sich bis direkt vor Leptis und hat ein besonderes

Interesse wegen der vielen Befestigungen, die hier von den Eo-

mern, zum Teil wohl auf Grrundlagen eines alteren Verteidigungs-

systemes, zum Schutz des reichen Grebietes von Leptis gegen die

Einfalle der umwohnenden Barbaren, die ja auch seinen Unter-

gang herbeifiihrten, aufgefiihrt warden

.

Ich zog an den vom
Meeresufer aufgepeitschten, wild und zerstbrend aussehenden Sand-

diinen vorbei, welche die westliche Halfte der ausgedehnten Stadt

mehr oder weniger v'erschiittet haben, sodaB z. T. nur die obersten

Spitzen hoher Palaste aus diesem weifien Sandmeere hervorragen.

Dann passierten wir den kleinen EluB, dessen trinkbares schbnes

Wasser etwa 14 Zoll tief war, und schlugen das Zelt in der mit

frischem Grriin bedeckten ostlichen Halfte der Stadt auf hart an dem
Erdwall, woraus man die Eeste der inneren Mauer, urn die er sich

im Laufe der Zeit angelagert hat, hervorragen sieht^.
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„Das ^teste Leptis, der Teil, den die Sidonier einst znerst

besetzten, ist offenbar die ziemlich hohe LandzuDge, die anf der

westlichen Seite der sich bier ausweitenden tmd vertiefenden MuB-
rinne ansebnlicb ins Meer vorspringt^ und mit der gegeniiberlie-

genden, etwas zuriicktretenden, breiteren Spitze die znm Hafen

dienende buchtabnlicbe Miindung des Fiusses beberrscht". . Die

zur Verteidignng dieser wicbtigen Landznnge (der Citadelle) gegen

den Andrang des Meeres sowobl als gegen feindlicbe Angriffe

rings umber aufgeturmten Befestigungen und Damme sind iiber-

ans kolossal und nocb in ihrem balbzerstorten Zustande fiir den

am Leben der alien Welt mit Liebe Hangenden in jeder Hinsicbt

merkwurdig. Sie bestanden durcbgangig aus wucbtigem Quader-

werk . .

Bartb bescbreibt dann weiter die ancb von mir oben S. 68

erwabnten Substructionen und spateren Ausbesserungen im Ober-

teil des alien Leucbtturms an der auBersten Ostspitze, ohne aber

ibren Zusammenbang oder diesen Pbarus als solcben zu erkennen,

die nach unten fiibrende, mit Quadergewolben iiberdeckte ver-

borgene Treppe, mebrere tonneniiberwblbte, nebeneinanderliegende,

langgestreckte Baume, deren Boden nocb unter dem Meeresniveau

liegt — er bait sie fbr beimlicbe Docks der Pbbniker — und oben

dariiber die spateren Zusatze mit Backsteinwerk.

„Dies also war die Altstadt; um sie ber lagerte sicb im Laufe

der Zeiten'^^ — Bartb nimmt an zuerst im Westen, spater erst im
Osten — ^eine unendlicb umfangreicbere Neustadt, die allmahlich

einen solcben Vorrang gewann, daB die ganze Stadt bier, wie an

so vielen pbonikiscb-puniscben Siedelungen, als Neustadt, Neapolis,

bezeicbnet wurde/
Bartb nennt dann im Einzelnen das bobe viereckige „Kastell^

siidKch von der alien Hafeneinfahrt und die an die Terrasse, auf

der es sicb erbebt, angelegten Landungsquais fiir die Handels-

scbxJffe mit ibren Treppcben. „Auf diese Weise war in der Miin-

dung des Flusses ein vortrefflicber Hafen gebildet, der nocb wei-

teren Scbutz durcb einen von jedem Kap ins Meer auslauf^nden

Molo erbielt, deren Triimmer man nocb unter dem- Wasser bemerkt.

Diese Molos aber sind es auch wobl eben, welcbe die ganzlicbe

Versandung des Hafens verschuldet haben, wie sicb ganz naturlicb

ergibt, da der durcb den Meeresandrang bineingescbwemmte Sand
nicbt wieder binausgespiilt wird, sondern binter den Molos an^

lagert . . „Die vielen Grewolbe, die man an dem ostlichen

Ufer des Flusses siebt, sprecben dafiir, daB in der Miindung und
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dem untererL Lauf des Musses nocli bis in spate Zeiten ein reger

Schiffsverkelir stattfand“.

Der Stadtteil im Westen des MiiSchens, fast ganz versclilittet,

„ist ganz bedeckt mit groBen, z. T. hbchst prachtigen Gebauden
von denen bedeutende Teile noch erhalten sind, ohne darum klar

zu Tage zu liegen. . . . Denn die aus feinem Triebsande beste-

kenden Sanddiinen, in denen man bis liber die Knie versinkt, bilden

ein vollkommenes kleiues Gebirge, Hoken und Senkungen, indem

der Sand da, wo das kbckste Gemauer emporragte, sick auck in

groBter Menge anlagerte. Besonders okne umfassende Ansgra-

bungen, die aber sowokl unendlich kostspielig als auck nur von
kurz dauerndem Resultat sein konnen, miissen die Betracktungen

nur sehr allgemeiner Art sein. Alle Bauwerke, die diesen Stadt-

teil jetzt bedecken, gekbren, soweit man sie erkennen kann, der

rbmiscken Kaiserzeit an, z. T. wohl sckon Hadrian’s Epocke, meist

jedock okne Zweifel aus der des eben kier geborenen Septimius

Severus, der seine Heimat nie vergaJB, und wie er sie zu einer

Stadt iuris italici erkob, sie gewifi auck mit mancken Pracbtbauten

sckmilckte. Wie auck bestimmt iiberliefert ist, daB er einen Pa-

last in Leptis katte, der jedock auf der Ostseite des Plusses ge-

legen zu kaben sckeint, da Justinian, der bei seiner Wiederker-

stellung und neuen Aussckmiickung der Stadt den westlicken Stadt-

teil als einmal verloren aufgab, den Palast wieder kerstellte“.

„Unter den Gebauden dieses yersckiitteten Stadtteils, die an
Prackt denen Roms und Karthagos nickt bedeutend nackgestanden

zu kaben sckeinen, zeicknen sick vorzliglick aus eine Basilika" —
vermutlick ist kier der Tkermenbau mit seinem tiberwblbten Cal-

darium gemeint, der besonders in versckiittetern Zustande eine gewisse

Aknlickkeit mit der Basilika Maxentia in Rom haben konnte —
„und ein machtiger, in vier Bogen sick offnender Triumpkbogen, das

Tetrapylon. . . . Dieses kat eine lateinisck-punische Insckrift ge-

liefert, bei Gesenius irrtumlick auf das Tetrapylon von Tripolis

bezogen, die sick wabrsckeinlick auf Septimius Severus bezieht.

Dann zeicknen sick aus ein Tor“ — offenbar das jetzt nock aus

dem Sande emporragende, weite Bogentor— „und ein Peristylion^‘

— wokl die groBe Agora— ,
„wo der urn die ricktige Aufnahme so

vieler Kiisten des Mittelmeers so verdienstvolle Kapitan Smyth
Ausgrabungen veranstaltete. Alles dies sind Gebaude, die sick

durck die Kostbarkeit des Materials und durck die Menge und
groBe Dimension der Saulen kervortun, deren 37 je aus 1 Stlick

des kostbarsten Marmors nack England gebrackt sind, nackdem
sckon 1720 einem Vertrag zufolge eine ganze Schiffsladung Saulen
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nach Franbreich gegangen war, nm St. Grermain des Pr4s in Paris

zn sclimucken ^). Vor diesen Gebauden aber, die alle aus groJSen,

obne Cement verbundenen Quadern erbaut sind, zeichnet sich der

gewaltige, noch zu massenhafter Hdbe aufwarts stehende Ban
hart am Flusse durch auberordentliob massives Bacbsteingemauer

aus". Hier ist offenbar die Buine des riesigen Nympbaums ge-

meint, dessen hoch erhaltene Kuckseite mit gleichmaBig sich wieder-

holenden Gruppen von Ziegelschichten dnrchschossen ist.

„Eine vollkommene ,
Grenzsoheide nun, so wie gegen diesen

Stadtteil, so auch gegen die Verschuttung durch Sanddiinen bildet

das Fliifichen, das der Stadt ihre ganze Eigentiimlichkeit verleiht,

und gewiB der Hauptgrund war, weshalb die Sidonier gerade hier

sich niederliefien. In dem ostlich von ihm liegenden Quartiere

sieht man fast gar keine Ruinen. . , Ich mochte annehmen, dafi

der ostliehe Stadtteil nie viel steinerne Gebaade hatte, sondern

daB er den befreundeten Libyern zur Lagerstatte angewiesen war".

Hach der Versandung des Hafens habe dann Justinian die Stadt

noch weiter ostlich verlegt, in Bilcksicht auf eine nun als Schiffs-

rhede dienende leichte Einbuchtung der Kiiste drauBen im Osten.

Hier habe sich ein neuer stadtischer Mittelpunkt gebildet mit den

justinianischen Neubauten: Marienkirche, Badern etc. . . . ^^Davon

aber habe ich entschiedene Spuren nicht entdecken konnen, wohl

aber von einem ansehnlichen Kastell weit vom Ufer zuriicb. Die

TJmfassungsmauer mit vorspringenden Tiirmen bann man besonders

im Osten noch sehr deutlich verfolgen; was mich aber sehr frap~

pierte ist, daB sich hier mehrere Mauern durchkreuzen, woriiber

zu bestimmtem Besultat ich nicht habe kommen konnen".

„TJbrigens mufi man nicht glauben, daB diese Ortlichkeit seit

der Ankunft der Araber so verlassen gewesen ist. In Abu Obeid

1) Nach Cost. Bergna, Tripoli dal 1610 al 1860 (1926) p. 197/8 hatte der

franzSsische Consul von Tripolis, Claude le Maire schon im Jahre 1693 einen

solchen Spezialvertrag zur freien Ausbeutung des Buinenfeldes von Leptis zu

Stande gebracht. Am 31. Marz 1689 heiBt es: „ricevo una proposta dal capo

dei mori dei dintorni di Lehda, vantaggiosissima per la bellezza dei marmi e

i’integritk della colonne. II capo si impegna ^ far liberare dalla sabbia 60 co-

lonne di marmo verde e bianco e farle portare alia spiaggia: colonne dalla

lunghezza di 28 e di 18 piedi e dal diametro di 26 e 28 pollici“. Es sind die-

selben, die eben heute den Hauptaltar zu St. Germain des Pr^s schmiicken. —
Von einem ahnlich geplanten Baubzug riihren wohl auch die nahe der Kiiste

jetzt dicht beisammen liegenden riesigen jonischen Kapitelle aus grauem Trachyt(?)

her, die ich dort sab. Aus irgend welchen Griinden ist es dann doch nicht

zur Ubernahme an Bord des Schiffes gekommen.
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Bekris Zeit hauste in Lebda ein Tribns, der ans etwa 1000 Rei-

tern bestand, und mit alien umwohnenden Berberstammen im Kriege

lebend, anfierordentlickes Ubei'gewicht iiber sie hatte. Aueh Edrisi

bezengt, dab noch im 12. Jahrhnndert hier Berbern ans dem Stamme
der Hnara in zwei bestekenden Kastellen wobnten, wabrend in

einem Port am Meere Handworker lebten; ancb wurde hier ein

groBer Markt gehalten“.

„Dies also ist Leptis; tief hat sein Bild sich mir eingepragt.

Erst wenn man einige Zeit hier verweilt and diese Ortlichkeit

von verschiedenen Punkten ans betrachtet, erkennt man, welch

vortreffliche Lage hier fhr eine Stadt gewesen sei. Und anstatt

sich zn verwundern hber die Bedentnng nnd den Reichtnm der-

selben, die taglich ein enbbisches Talent an Karthago zahlte, stannt

man darhber, dafi nicht anch gegenwartig ein groBer Ort hier

liegt. Aber nicht ewig, hoffe ich, wird die groBe
Prnchtbarkeit der herrlichen Ebene so wenig ansge-
bentet werden, nicht ewig diese fhr den Karawanen-
handel wichtige Lage nnbenntzt bleiben. Es ist ein

wahrhaft schoner Landstrich nnd bei Benntznng der Krafte des

Bodens gewiB nicht nngesnnd . . . Den Reichtnm der alten Stadt

beweist anch die Menge geschnittener Steine, die in ihren Triim-

mern gefanden werden, nnd deren ich zn maBigen Preisen einige

kanfte“.

Barth hat sogar einen Plan der ganzen Rninenstadt gezeichnet,

die kleineren Entfernnngen mit dem Meter
,

die groBeren mit

Schritten abmessend. Leider ist dieser Plan, der hente von hohem
W erte ware, mit fast der ganzen librigen wissenschaftlichen Ans-

bente nnd Barths sonstigem wertvollem Grepack knrz vor dem Ende

jener Reise im nnsicheren Grenzgebiet zwischen der Kyrenaika nnd

Agypten bei einem schandlichen tlberfall, der Barth beinahe anch

das Leben gekostet hatte, fhr immer verloren gegangen. Aber

anch’ der veroffentlichte Bericht (aaO. S. 305—315), dem die obigen

Anszhge entnommen sind, enthalt soviel gnte Beobachtnng nnd

echt historische Combinationsgabe, ein so weites Vordringen in

dem Versnch sich die allmahlige nnd topographische Entwicklnngs-

geschichte des alten Stadtbildes zn vergegenwartigen nnd einen so

sicheren Pernblick fhr das, was damals noch in weiter Znknnft

lag, hente aber anfangt sich zn erfhllen, daB dies aller Ehren wert

ist. Besonders was er hber die Lage des Kaiserpalastes sagt,

sollte hente sehr beherzigt werden. So steht die neneste archao-

logische Forschnng des jhngsten italienischen Koloniallandes anf

der Grnndlage anch einer dentschen Vorarbeit.
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Aucli als Barth unmittelbar vor dem Atifbruch zur zweiten

groBen afrikanischen Reise noch eine unfreiwillige Wartezeit in

Tripolis einschieben muBte, hat er diese benutzt, nni in weitem

Umkreis rings nm Tripolis die Gregend abzustreifen und dabei

wieder besonders anf die oft in groBter Einode liegenden romi-

schen Rninen zu achten. (Reisen und Entdeckungen in Nord- und

Centralafrika in den Jahren 1849—55, Bd. 1, 1857. Kapitel II

und ni). Aus dem Anfang dieses groBeh IJntemehmens stammt

auch die Beschreibung und Abbildung des bizarren, iiberschlanken

und mit barbarischen Reliefs bedeckten romischen Grrafemals, das

Barth zehn Tagereisen siidlich von Tripolis mitten in der Wlsteaaei

fast vollstandig erhalten fand und R. Lepsius fiir die ArchaoL

Zeitung 1850, 187—190 mitteilte. Hatte er das letzte Stuck seiner

Riickkehr aus dem Sudan nicht unter so ungiinstigen Umstanden

— es herrschte damals ringsum Aufstand und Krieg — zuriick-

legen miissen, so hatte er auch sicherlich die schonen romischen

Arkadengrabmaler von Grhirza mehr beachtet, urn die er sehr

wohl wufite, die aber erst de Mathuisieulx (Nouvelles archives

des missions scientif. t. XII. (1904) pi. IV—XVII genauer be-

kannt gemacht hat.

Endlich hat, von Tunis aus (Januar 1846), Barth auch die

Insel Malta besucht, wo ihn vor allem die oben beschriebenen

prahistorischen, megalithischen Denkmaler interessierten, die er wie

alle Welt damals noch fiir phonikisch Melt (Wanderungen durch

die Kiistenlander I, 192 ff.). Besonders fesselte ihn die erst vor

wenigen Jahren entdeckte, in Europa noch so viel wie unbe-

kannte Anlage von Hagiar Em (Casal Crendi). Die genauen Zeich-

nungen und Notizen, die er davon anfertigte, sind zwar eben-

falLs bei jener Beraubung in der Marmarika verloren gegangen, aber

was Barth aus der Erinnerung bald darauf veroffentlicht hat

(ArchaoL Zeitung 1848, 346—360 und 362—368), ist auch heute

noch wertvoll. Das Wesentliche tritt hier klarer hervor als in

dem englischen Bericht der Archaeologia von 1842 und spater in so

manch andrer Nachricht hieriiber. Von Einzelheiten ist hervor-

zuheben: in der ersten seitlichen Apsis links der Baithylos der

Naturgottin, rechts hinter der Apsiswand der verschlossene Annex

des Orakelraums, in der zweiten Apsis links der steinerne Opfer-

tisch mit dem steinernen Wasserbecken daneben, weiter einem

kleinen Herd und mit den hier gefundenen sieben merkwiirdigen

Steinstatuetten
:

„alle ungeheure Eleischbalge von enormer Hiiften-

breite mit starken Briisten, aber nichts KarriHertes". Barth be-
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richtet auch von der groBen Menge der tier gefundenen Tier-

knochenj vermutet in diirftigeren, Heinen Nebengemaclaern Stal-

lungen fiir die Opfertiere, erkennt das Ungriechische der ganzen

Anlage und vermutet (S. 365 Axun. 31) richtig, daB diese nicht

erst die Karthager gebaut baben werden, sondern in viel altere

Zeit hinaufreichen miifiten. Sein (Wanderungen I, 210 Anm. 4)

aufgestelltes Desiderat: „es ist zu wlinschen, daB dies so unend-

lich interessante Monument (Hagiar Kim) noch einmal mit aller

Scharfe und Grenauigkeit, die es verdient, vermessen und aufge-

nommen und mit gesundem TJrteil und griindKcher Sachkenntnis

bescbrieben vrerde", ist in dem von mir im nachstfolgenden Bericht

ausgefiilirten Sinne aucb heute nock nicht ganz erfiillt, DaB es sick

bei diesen megalitkiscken Bauten nur um sakrale Anlagen, nm
Heiligtiimer kandeln konne, stand auck Bartk sckon fest.

Nacktraglicke Bemerkung zu Seite 15.

Die oben ausgesprockene Vermutung, daB bei dem Bau der

Agora, der Basilika wie der Thermen der beriikmte Arckitekt

Trajans und Hadrians Apollodor der Baumeister gewesen sein

konnte, erhalt soeben eine Verstarkung durck die "wicktige, von

mitgeteilteJ&eokacktung, daB die eigentiimlick (juer gelegte

Basilika mt-den Apsiden an deis SftkMalseite^ in ikrer urspriing-

licken Baupkase moglickerweise auf Trajan zuriickgekt, der gerade

fiirLeptis viel getan kat. Vgl. den sckdnen Tripolisberickt Noacks

in dem neuesten (2.) Heft der Zeitsckrift ;,Die Antike^^, S. 204 ff.,

besonders S. 208.
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