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1 VD

üortDort.

Die Seiten, in bcncn cjried)ifcf?==römifd)e Kultur als böcf^ftes

3beal unt) als ein5i9es ober bod} Dornel^mftes ^ilbungsmittel

galt, finb porüber; bic (Seaenipart bat es gelernt, auf eignen

5ü§en 5u fteben. IDenn u)ir aber aucf) r>on antifem IPefen nic^t

mebr Direft abhängig \\nb, fo werben wk uns bocb lauten muffen,

Me Befcbäftigung mit bem ^lltertume übcrbaupt afs antiquiert

unb unnü^ 5u erflären. 2lnti!e Kunft bietet fo riel Iierrlicbes

imb (Sroßes, antife Üecbnif fo riel erftaunlid) I^urcbbacf^tes, an«»

tifes Priratleben fo t?iel liebensmürbig 2tnbeimelnbes, ba% voit

bev alten Kultur nje bcn Hücfen wenben bürfen. IPir baben auf*

gebort, bireft praftifd^ von bcn (5riecf?en unb Kömern 3U lernen

— n)enigfteriS bis 3U einen: geunffen (Srabe; u)ir u>erben nie

aufl^ören fönnen, fie 5U beuninbern unb, u>enn u?ir fie näber

hnnen lernen, fie 5U lieben.

2lhcv bie Befd)äftigung mit bem 2Utertum foll uns nod} weit

mel^r fein als eine ^rgö^id^feit unferer IHugeftunben, in bencn

man [icb lieberoll in »ergangene Seiten rerfenft. Dielmet>r ift fie

uns eine H t m e n b i g f e i t. Wenn es mabr ift, ba% man
ettpas nur bann voll uerftebt, un^nn man feine €ntu)ic!hmg fennt,

ba% bas (E n t ftebenfeben uns erft bas D e r fteben ermöglidit:

bann b r a u d^ e n luir eine i^ i I g i e b e r Kultur unb
bamit Kenntnis jener alten Reiten, benen n i dj t n u r u n f e r

b e u 1 1
dl e s P I F

, f n b e r n a, a n 3 (Europa u n b

bie g a n 5 e e u r p ä i f d) 3 i u i I i f i e r t e ID c 1 1 bie
U) e f e n 1 1 i d^ e n (S r u n b I a g e n i b r e r , b e r m b e r *

n e n K u 1 1 u r , t? e r b a n H. —
Bei ber 2lustt^abl ber Silber finb bier fomie in ben Bänbd^en

„2IItorientaIifdie Kultur im Bilbe" unb „(5ried)ifd)e Kultur im
Bilbe", bie mit bem rorliegenbeu eine <£inbeit bilben, mefentlid)

fold)e Hlonumente bei>or3ugt n^orben, bie man n\d)t \(hon in bcn

gebräud)Iid>eren ßanbbüdiern finbet. §. B. mußten 2{bbilbungen

pompeianifd>er ^unbe I]ier einen breiten Kaum eiimet^men; es

u)urben babei aber nad) HlöaIid>Feit fofdie rertnieben, bie

ITT a u s trefflid^es }5i\d) über pompeii bringt. 2hxs bemfelben

(Srunbe finbet man ein Kunftnunf aus bem ^ine 2Irts ITTufeum

in Bofton u. a. So ift bas Büd^Iein and} foId?en nid?t unu)ill*

fommen, bie fd^on äbniidie X^anbbüdier befi^en. Befonbers war:

3u ermägen, inunetpeit in Deutfdilanb üorbanbene Hömerreftc

2IufnaI]me rerbienten ; aber eben weil fie ims näber liegen, bürften

iL.ui.Hwg «iiimp iiluwF i'/ii;*tB?-g



^ Porrport. 3"^*^^*-

fic ct^cr heiannt fein, nnb es lao, bcm Perfaffer batan, auf engem

HauTtic 3U seilen, ipie ficf? bie cjemaltige römifd?e Kultur gleid?er*=

xpeife auf Deutfd?Ianb, ,^ran!retcf?, ZTorbafrifa unb bis meit nacf?

2lfien I^inein erftrccft bat.

Der Cejt follte inöcjüd^ft jcbc Seite ber antifen Kultur be^

fpred?en, mugte aber anbernteils ^an^^ hxapp gelialten fein,

PoIIftänbigfeit n)urbe meniaftens infofern erftrebt, als bem 3e^

fcf)auer ber Silber nicf?tf IPcfentlid^es unHar bleiben follte.

'pr Kenner antifer Kulturcjefcf^idjte : an ber in bem Burf?e

Dielfac^ betonten, burd? bie Pölfermanberung bebingten „Kultur==

caefur" halte id? tro^ neuerer §u?eifel im allaemeinen burd?aus

feft. Sielte 5. 3. 5. 30 über £a3arette.

Der Kriecj l^at bie Heifen immöijlicf? gemad^t, bie mid? frül^er

alljät^rlid? in bie £änber altrömifd?er Kultur füt^rten unb mir

neues ülaterial brad?ten; bie berrfdpenbe (Teuerung u?ürbe au§er^

bem bie 2lnfertiauna üieler neuer Klifd^ccs üerbieten. So untere

fd?eibet fid? bie'üierte 2luflacje u)eniger üon ben oorigen als bie

britte t>on ber erften. 2lber ju u?efentlid?en ZTeuerungen wat \a

aud? fein ^nlag; in €in5cll^eiten ):iahe id?, ipo id? fonnte, gebeffert.

£eip5ia, September \c^2\,
^ Bans £amer.
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(Einleitung.

Die römifd?e Kultur bes 2Iltertums beftanb aus 3ü)ei fel^r vcy^

fd)iebcnen (Elementen, ber einbcimifd?en italtfd]*römifd^eu

unb ber importierten gricd)ifd?cn Kultur. Jn äl^nlid^cr

IPeife bot St. Petersburg eine ITtifdjung bes ed}t ruffifd?en unb

eines (in mandfcn Kreifen beinahe cbenfo ed)icn) fran3Öfifd?en

IDefens. Das Perbältnis, in bem fid) in Hotn einl|eimifd?e

Kultur mit gried^ifd^er mifd)te, mar nid)t immer bas gleid^e.

£ange geit maren bie Homer ein 3temlid? ungebilbetes Bauern^

unb Solbatent?ol!. Um 200 ü. Cl^r. begann bie gried?ifd^e 3il^

bung fie nad^l^altiger 3U bceinffuffen; fdplieglid^ warb biefer (Ein==

flug fo grog, ba% man bas Hom ber Kaifer3eit mit einigem

'Red}ie bireft als eine gried^ifd^e ^iabt be3cid?net hai, 2lhct

nxd}t nur r>erfd]tebene (£pod^en ber Durd?bilbung mit gried)ifd?em

(Seifte muffen nnr fd?eiben; aud^ innerhalb besfelben Zeitraums

tft beffen €influ§ auf bie oerfd^iebcnen Kreife ber BeDÖlferung

nid?t glcid^. IDir fehen l]eute, ba% imfere (Sebilbeten r>iel mehr

als bie nieberen Kreife Dom iluslanbe abl^ängig finb, inbem fie

beffen Kulturerrungenfd?aften ober feine ITlobetorheiten el^er an^

nel^men. Sold? ein enger ^Infd^lug an bas 2luslanb erflärt fid?

bei (Sebilbeten unb Befi^enben fd?on baraus, ba^ fie frembe

Sprachen mel^r bel^errfdjen, bas iluslanb mel>r bereifen imb

alfo 3U fremben Kulturen ein näheres Derl]ältnis haben. (Senau

fo im 2Iltertume.

Vanad} mügte, wcv römifd?e Kultur fd?ilbert, bies in üer*=

fd?iebenen Querfd^nitten tun: er mügte rein römifdje unb römifd?*

griec^ifd^e Kultur, bie ber älteren imb ber ausgel]enben Hepublü,

ber frül^eren imb ber fpäteren Kaifer3eit, ferner bie Bilbimg ber

oberen unb ber nieberen Kreife befdpreiben. Dies ift jebod? l^ier

nid?t beabfid?tigt. IDir üer3id?ten auf bicfe €tn3elunterfd?iebe

unb geben ein Bilb römifd^er Kultur im grogen unb gan3en.

Doc^ mug fid) ber s^efer immer gegenwärtig l^alten, bag üieles

l^ier 2lbgebilbete ^wat einft in ber römifd?en IDelt 3U fetten u)ar,

jebod? nid?t €r3eugnis bes römifd^en, fonbern bes gried?ifd)en

(Seiftes ift.



6 I. Heli^ion nnb Kultus.

L Religion unb Kultus (1 - 28).

Die vötnifcbc Kcligion wav in beftänbigicm S^wÜc lUan öarf

nicbt einfach faaen, bic IVomct hätten öiefclben (Sötter ancjebetet

u?ie bie (Sriccben, nur unter anbern ITamcn. Picfe :infid?t ift

3n>ar richtig, aber fie ift 5U allcjemein.

Pielmehr finben mir in Hom ^uerft eine eit^entlidi r ni t f dj e

Heligion mit Perehrung ber fpäter di indigetes, bie „altein-

beinaifchen", genannten (Gottheiten, bie befonbers in allen

möglichen Derrid?tungen uiib Porfommniffen bes täghd^en

tcbcwB malten; es fpieaeln fidi in ber a 1 1 römifchen Heligion

bie 3ntereffen einer in 2lc!erbau mib Dieh^udit, in harter :irbeit

unb enblofen Kämpfen lebenben (Semeinbe" (IPifforna). i^oukü

biefe (5ötter überhaupt Olempel befafien, maren bies wahv'^

fd)einli*, wie awd) bas IDohnhaus ber lUenfd^en in alter ^eit,

Hunbbauten. Der erhaltene Hunbtempel am Ciberufer in Hom

unb ber (Lempel in OlipoU (öbur) haben jene ,^orm bewahrt. —
Die altrömif^e Heliaion unterliegt fpäter ftar!en e t r u f f i f * e n

(£htflüffen. 2luf biefe mag es ^urücfgehen, baf5 man ftatt ber

Hunbtempel fold:>e mit red:>tec!igem (Srunbrift erbaute. 2U\d) bie

(£ingett)eibef*au,' b. h. bie prophe^eihung ber ^ufunft aus ber

Befd^affenl^eit ber (£inc^emeibe mn 0pfertieren, im 0rient uralt

imb mit höd^ftem Haffinement entmicfelt, ift bcn Hömern von

ben (Etruffern übermittelt morben. — IHit bem Vorbringen m
Italien lernten bie Homer bie Heligionen anberer italifd^er

Pölfer unb ber in 3talien anfäjfigcn (5 r i e d> e n fennen unb

nahmen beren cSottheiten als di novensides, „neue (Sötter",

bei^fid) auf. IDid^tiaer aber als bas (Einbringen einiger neuer

gried?if*er (Sottheite'n ift es, ba^ etwa von 200 i\ dhr. ab bie

Homer, 'bie fid) ja aud? fonft ber höheren Kultur ber (Srtedien

röllig imtermarfen, auc^ ihren Kultus gan.i unb gar l^ellenifierten;

babei ift es !ulturaefd)id)tli* höd)ft bemerfensmert unb eines ber

beutlid)ften c^euaniffe'für bie Überlegenheit helfenifdjen (Seiftes-

lebens,' ba% biefe Heformation, bie ixnenblidi mel tiefer griff

als bie lutherif*e, ohne jeben Kampf ror fid) ging. — Hod?

fpäter bemies bann ber r i e n t feine unbefieglidie Iflaii^t and}

für Hom, unb audi feine Heligionen brangen in s£atium ein.

5dion 20^ V. (Ihr. nahm man offiziell aus bem Fleinafiatifd^en

peffinus bcn Kult ber Kvbole ober DUma IHater auf. Die frem-

bcn Heligionen fanbcn um fo eher in Hont Boben, als bas §u-

I

f

I ,

(lempel. 7

trauen 5u ben heimifd^en cSöttern in Dielen Kreifen ftarf gc=*

fd?munben mar. Um bie ^eit t>on dhrifti (Seburt ift in Hom ber

cSebilbete uon ber ITertlofigfeit ber gried)ifcf)-römifcf?en Heligion

fo 3iemlid? über5eugt unb fchä^t bie alten (Sötterfagen nur nocf>

megen il^res poetifcf^en cSehaltes.

Kaifer 2(uguftus bemühte fid?, bcn alten (Sötterglauben, and}

bcn an fpe^ififd? altitalifche (Sötter, neu 3U ermec!en. Der (Ein-

fluß bes Orients bauerte jebod) fort; namentlid? mürbe ber Kult

ber ägyptifdien 2>\'\'=^ in bem Illa^e beliebt (5. 5^), ba^ nod} je^t

im Hamen '^S^iboY eine letjte (Erinnerung baxan lebt, mäl^renb

fonft alle anberen ägvptifd^en (Sötter flanglos nerfc^munben finb.

2lber and) biefes (Semifd^es uon (Söttern mirb man mübe, unb ber

uon einfichtigen philofophen fchon 800 Jahre früher geprebigte

(Slaube an (Einen (Sott, ber lUonotheismus, geminnt Boben;

man mahlt als Heid?sgott bie Sonne. Daneben fommen r>om

(Drient ber lllithrasbienft unb bas dhriftentum herüber, beibe

in I^eftigem Kampfe; fd^lieftlid) erringt bie Heligion '^c\n 5\5

bcn entfdieibenben Sieg; bas ausgehenbe ^Iltertum ift d?riftlid).

Diefe ^atfad^e ift allgemein befannt, aber fie mirb uielfad? nid?t

riditig gemertet; man finbet oft eine prinzipielle Sdieibung

^mifcljen BeibnifdvantiFem auf ber einen unb dbriftlichem auf ber

anberen Seite. 2lber bie d^riftliche Heligion ift bod} felbft eine

ani'xfc, eine ber inelen, bie im 21 1 1 e r t u m r>om Orient nad7

Hom einbrangen! Dom fpäten römifchen 2lltertum I^aben mir,

and} bie proteftanten, biefen (Stauben übernommen; unb r>on

bem Dielen, bas uns bas alte 2^om hinterlaffen \}ai, ift bas

(Ihriftentum bas, mas bei uns am intenfirften lebt.

2(uf ^Ibb. \ will man eine Darftcihmg bes l>eutc febr 3erftörten Huub^

tempcls t)cr Dcfta (5. \o) auf bem J^orum Homanum erfcnnen.

Die Iftaifon darree in Himes {2) unb ber cLcmpel in (Ibcpeftc, 2Ugerien,

finb bie am beftcn erhaltenen U-cmpclbauten bes römifdicn 2lltertum$.

Die lUaifou Carree, moi^l im 2. '2^ahx\}. n. dbr. crrid^tet, ift mit 50 Säulen

aefdjmücft. Davon ftcben \o frei unb bilöcn am (Eingange eine Dorballe

^u bem ciaentlid^cn dempclraumc, ber ccUa, 20 finb in bie 2lufe*cnu)änbe

ber (£ella "cinacb'aut. Die Ifiage bes y,empel5 betragen: 25,^5 m £änge,

\2,29 ni Brci'te, \2,29 m l7Öbe. Der l^au ift alfo Hein; bies gilt gleidjer*

U)eife ron bcn meiften anberen antuen ^^empcln. Denn biefe tpurben nid^t,

n)ie unfere Kird^en, 3ur Hufnabme ber gläubigen lUenge erridjtet, fonbern

lebiglid? als Stätte für t>as e^ötterbili\ als e^^ottesbaus im eigentüdjen

Sinne bes IPorts; ber c^ottcsbienft fanb ror c^em ^.cmpcl an bem im

freien lieaenben 2tltare ftatt (Branbopfcr!). Deuniadj macht ein ani'itct

(lempel feiten ben evbebeui'^en Einbrucf ber ll>eiträunng!eit une unfere

grogen beutfd^en Dome ober gar bie petersfiud^e in Hom. IPir beipunbern

lawh..^. .^



8 I. Heltaion un6 Kultus.

an ihm meltnebr bas ^bennuife bcx ^auglicber unö bai 5d?muc! bcr

Säulen unb Ornamente. Zin ber IHaifon Carrec läuft über tVn Kapitalen

bet Fäulen ein ^ries von (Sirlanben. Dicfer, bie Säulenfapitale unb ber

Centpel als ardjilcftonifcf^es (Sanses finb fo fdjön, ba% man emft plante,

ben aansen Sau ab3ubred?en, il?n Stein für Stein nad? Perfailles 3u

brinaen unb il^n bort für bie in paris ftubiercnben Künfllcr als ebelftes

Dorbilb antifcr Scbönl^eit u)ieber auf3urid?ten. Das ift 3um (Slucf unter-

blieben- berdempel bient je^t als ardjäologtfd^esinufeum ber Stabt rtintes.

Pielfacb brinc^t biefes Büchlein ^tbbilbungen aus norbafrifanifd?en

Huinenftätten (3), über bie aleid? 3U Einfang eine (Erläuterung ^e^ehen fei,

ba \a TXamen wie Pugaa, €1 Djem, (Limgab bem ber 2IrdjäoIogie ferner

Stet^cnben nirf?t aeläufig finb. 2lud? bie (Selet^rtcn n?u§ten frul^er, als

man bie Kenntniffe com !Iaffif*en 2lltertume nur aus ber antifen £itteratur

fdjöpfte, pon biefen Siäiien faft aar nidjts, bie man nad; bcn feltencn unb

bürftiaen €ru)ähnunaen bei ben alten Sdjriftftellern für gan3 unbebeutenb

halten mu^te. Seitbcm aber 2IIaerien unb Cunefien unter fran30Jif(|cr

Berrfdjaft flehen, finb fie eifrig aufgebest wölben, unb man fal^ mit (tu

ftaunen groge, u)oI^I eingerid^tete, ja lujuriöfe Stäbte bcm €rbboben enU

fteiaen. Per f^auptmert bicfer 2tu5grabungcn liegt in bcm €inblic!, ben

fie uns in bie folonifatorifc^e Cätiafeit ber Hömcr geftatten. IHan fiebt,

ba% fid? römifc^e Kultur auf bas intenfiüfte in riorbafrifa ücrbreitet hai;

bid)t nebeneinanber lieacn Stäbte mit präd?tigen (Tempeln, ^oren, 3a|i^

lifen (S.20),BibIiotl^e!en unb Bäbern. Das Stubium bicfer !oIonifatorifd?en

CEätigfeit ift in Horbafrifa üicl intercffanter als 3. ^. in Dcutfd?Ianb. Denn

u)äi^fenb bei uns über ben Heften bes 2IItertums eine ausgereifte Kultur

blül^t, fteljt je^t in Horbafrifa ber (^ran3ofe als Kolonifator ber unter ber

Berrfd^aft bes 3flams DÖIIia I>crabaeu)irtfd?afteten £änber bireft neben

feinen antifen folonifatorifd^cn Dorfabren. Daburdj wirb ber Pergleic^

3U)ifd?en €inft nnb 3e^t lei'djt, unb es ift unbeftrittcn, ba% bie Homer,

freiließ in längerer geit, meit mehr erreid^t ):iahen als ihre mobernen Uad}^

folger. IDeiter lehrt eine Heife burd? Horbafrifa, bie übrigens Ieid?t unb

oi?ne (gefahren, ja ohne Strapa3cn burd?3ufül2ren ift, wie bie ,^ran3ofen

gan3 3ielbeu>u^t unb eingeftanbenerma^en bas antue gro^e Dorbilb nad?^

ahmen, bas it^nen üor 2(uaen licat (S. \ö). Kenntnis ber alten (Sefdpidjte

unb Kultur brandet nämlid? aar nic^t, wie riele meinen, nur totes tDiffen

3U üermitteln, fonbern man !ann aus ber Befd?äftigung mit ben Tllien

piel praftifc^en <5ewinn I^eraust^olen; gerabe auf bem (Sebiete bes Kolonial*

njefens l^aben wit in ben Hömern aner!annte IHeifter t>or uns, r»on bencn

piel 3U lernen ift.
. r ^- r <. z ^

3n Dugga ^ianb bis oor fur3em em armlid^es (Smgebornenborf, bas

bie iran3ofen auf!auften unb abriffen. Xlaö:i Befeitigung einer Z^lix^

I^unberte alten Sd?uttfd?id?t !am baruntcr bas alte CEt^ugga 3utage, beffen

üon (Lunis aus leidjt 3U erreid^enbe Huinen für bie 2lltertumsforfdjung

höchft wettvoli unb lelfjrreid? finb (2lbb. 3).

Die (Lempelbauten oon Ba'albef in Syrien {2lhh, \—5) finb nid?t etgent*

lic^ Weite bei römifd?en Baufunft, fonbern üielmel^r einer römifdj^onen*

iolifc^en. 5old?e Bauten ber römifdjen Kaifer3eit beanfprud^en ein be=»

fonberes 3ntereffe; es fnüpft fid? an fie eine r>iel erörterte Streitfrage,

^rül^er glaubte man nämlic^, in ber Kaifer3eit fei Hom, bie f?errin ber

U?eh, audi in ber Kunp bas Zentrum geu)efcn, unb üon bort feien m ber

Tempel, priefter. 9

llrd?itehur unb fonft bie ^nregimgen in bie einseinen Heic^steile ergangen,
freute wiib bag,eg,en behauptet, es fei üielmel^r in ber Kaiferseit ber 0rient
3U neuem fünftlerifd^cn 'ieben erujac^t unb habe feinerfcits Hom mit
neuen 3been befrudjtct, bie fid? bann in (Europa bis ins Mittelalter er==

halten l^ätten. Diefe (nod? nidjt gelöfte; S. ^0 Streitfrage ift tt>idjtig au^
für alte beutfd>e Bauten; was mir lange als r m a nl f dj anfallen, ift

wohl pielmel^r r i e n t a l i f d?. — Die Cempel Pon ^a'alhef finb auf
2lnregung Kaifer rDill^elms II. burd? bcutfdje (5elel>rte freigelegt morben.
lind} abgefel^en üon ber ermäl^nten ^rage finb bicfe Bauten midjtia; fie

überrafd^en burd? bas <Seu?altige unb Hiefige ihrer Einlage, unb faum
anbersmo (S. 23) mirb ber Bcfud>er mit fold^em Stounen üor antÜer ^ed}'^

nit erfüllt n>ie in Ba'albc!. — 2lhh. ^ ift eine fdjon t)or ben 2Iusarabun3en
entworfene HefonftruFtion. Sie ift nid^t in allen €in3cll]eiten genau; boc^
3eigt fie rid^iig unb beutlid? bie (Scfamtlage ber beibcn größeren Cempel.
Ulan erfennt leicht als nid?t griedjifdj^römifd? bie ^wei Dorhöfe ror bem
größeren (Lempel (in bcm großen Porliof ben!e man fi(^ ben bei ben (Sra*-

bungen gefunbcncn Illltar bes Ba'al [3uppitcr X^eliopolitanus]). (Sar
feinen Begriff fann leiber bie 2lhh. von ben erftaunlidjen iTtah'en ber Tln^
läge geben. IHan uergegenmärtige fidj, ba% bie Säulen bes großen dem*
pels beinahe bie Böl^e eines ricrftödigcn mobernen f^aufcs errcidjen, unb
ba% in feinen Unterbau Steine ron 3"x 'i X \9 t^, bie größten Baufteine
ber iPelt, eingefügt finb. 2lbb. 5 3eigt, mas ron ben ermähnten Säulen
bes großen Cempels noc^ aufrecht fteht, unb il^rcn Unterbau (jcboc^ finb
auf ber 2lbb. bie Hiefenbaufteine nid?t fid^tbar).

2lhb. 6. Pontifex heißt rielleidjt Brüdenbauer; ber Xlame mürbe bann
aus feljr alter geit ftammen, in ber 3"9(^Tti(^n'^= unb priefterlidje Kennt*
niffe noc^ in einer pcrfon rereinigt maren. l\Xan bcl^ielt it)n bei, als

fc^on längft eine Sc^eibung 3mifc^en prieftern unb Ced^nifern eingetreten
mar. '^a, mit bem Siege bes (Iliriftentums ging er in bie neue Heliaion
über, unb noc^ t^eute Ijeißt ber pap^i offisicll fo" (pontifex maximus," ab*
gefür3t P. M., ©berpontifcr; — nidjt papa). — 2in ber 2lbh. beadjte man
bie Kleibung bes Homers. Sie beftanb aus 3it)ei Stüden, einem auf bem
£eibe getragenen, l^ier fur3ärmeligen £)emb, tunica, bas im l7aus l^äufia,

manchmal aud? auf ber Straße bie einsige Beflcibung bilbetc (fo bei üielen
in pompeii gefunbenen £ei%en)i), unb einem barüber gemorfcnen, fel^r

großen plaib, ber töga (:ibb. ^57). f^ier ift bie toga über ben Kopf ge*
3ogen; fo trug man fie bei Kultl^anblungcn; einen £^ut benutzte ber (oer*

ftänbige!) Homer im allgemeinen nid?t.' Die linfe Bfanb hßli ein IDeit^*

rauc^fäftd^en (acerra), in ber redeten f^anb ift bie flad?e Sdjale (patera)
3U ergänsen, aus ber man bie (Dpferfpcnbe ausgoß. — Die klugen ber
Statuette maren einft mit Silber ausgelegt; bei "anberen Köpfen maren
fie aus €mail gebilbetober in ITTalerei bargeftcllt; „augenlofe" Köpfe, mie
fie fjeute infolge fc^led?ter (Erl^altung erfdjeinen (man'fehe 2tbb. 6\, 62),
gab es im 2Iltertum im allgemeinen nidjt.

1) 3^ 2lgypten fieh^t man nod? heute im Sommer auf ber Straße
2Iraber unb 2lraberinnen mit bem langmallenben, blauen i^emb bcfleibet,

moran übrigens niemanb aud? nur ben geringften 2fnftoß nimmt, obmol^l
3. B. Kairo eine fel^r elegante Siabt ift.' Huf für uns Horblänber ift ber
(Sebanfe an fold^e Befleibung 3unäd?ft fonberbar.

\\
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2lhh. 7 ftcllt ben ©berteil i)er Statue einer virgo vcstalis maxima bat
Deftal(inn)en tparen priefterinneu, b'ie bas heilicje ^euer im Peftatcmpci
auf bcm ^orum {:ibb. \) unterhielten. Sie führten bas icben ron Ttonnen
unb ttJohnten in einetn Klofter, bcm atrium Vestae, bas noch jienilidb ipohl
erhalten auf bem ^oruni Homanuni lieat. 3hre ^Ibtiffinnen hieft^en vir-
gmes vestales maximae. ^u beachten ift an bcic Ordenstracht bie in 2t>in-
bimsen um bcn Kopf acfdjlungene ^im^e (infula) unb bas über bcn Kopf
gelegte, bis auf b\c Bruft herabreicf?enöe unb boxi üon eine Brofche (fibula)
3u)ammengehaltenc und) (suffibulum).

2[bh. 8. Suoretaurilia ift bas Opfer ber für bcn lUenfctcn miciptiaften
i?au5tiere sus, ovis, tauriis. — Darftellungen tpic bicfe, 'bie mit einer
größeren Keihe ron perfonen Svenen bes öffentlid?en t^ebens (0pfer
pro3eftionen, militärifcfje Ssenen u. a.; 2tbb. ^2o) 3eiaen, finb charaftc^
ri)tifdi für bie römi[cf?e Keliefplaftif ber Kaifer3eit. "

:Uhb. 9. Per ©pferbefd)auer, haruspex, prüfte bie €inaemcibe ber
©pfertiere (hier eines Stiers, ber mit bem Hücfen auf bem ^oben lieat

rl r-""^^"
^^^"^ ^'''^'^^ ""^"^ ^'^^ ^"^ '^^^^^' "C'i^^HiIcn ober abnormen öc-

fd?aftenheit :hTbeutungen ber ^u!unft, omina, heraus. Die brei IHänner
jicben bem r7arufper finb Opferbiencr in ihrer ^Imtstrad^t (Schur^, limus-
Oberforper narft). (Einer ron ihnen, ber popa, hat bas olicr mit bem'
i7ammer niebergefdjlagen, ber cultrarius hat es bann mit bcm lllcffer
aeiotei; cm britter entnimmt ihm bie (Einaemcibe. Die übriaen Darae^
ftellten fmb Pornehme, am (Dpfer beteiligte Kömer.
Zn ©ftia hat man fcfjon frü{]er michtiae .^unbftücfe ^utaac aeförbert

i^urd? planroüc 2tusgrabungen jüngfter ^'^cit entmirfeit fid? bicfe alte
l7afenftabt 2^oms 3U einem 3ireiten pompcii, unb ein Befudi ber 2\uinen
ber ron Kom aus mittels ^(utomobilomnibus in einem (Eaae Ieid)t aus^
geful^rt trerben fann, ift fehr lohnenb. llnfer leiber nad) ber :tuffinbuna
(^868) übermaltes IMlb {2lhh. \o) ift nid?t nur ireaen bes reliaiöfen Inhalts
gegeben, fonbern aud? als 3mar hanbmerfsmä^Macs, aber *boch hlib[d)es
lüerf antiFer IlTalerei unb als ein rül^rcnbcs geuanis für antifes Kinber^^

s- : i^'^
^'"^^»^ bereiten fid? 3U einer Dionvfospro3effion ror. 3m Kult

btefes (Sottes fpielte ein Sctiff, bas im ,i>uae auf einem Karren gefahren
trurbe, eine Holle. Don biefem ,^efte mit bem Sd)iffsFarren, bem carrus

"r?'^?i!'\^f**^*
^"'^" ^^" Hamen Karneral (car naval. ni*t: carne. vale.

Slei^, leb roohl!) her. (Ober lieat hier bas Sd)iff hinter bem Karren
im ITafter?)

2lbb. X\ \2 finb Beifpicie für bas €inbrinaen orientalifcf^cr Religionenm Rom Charaheriftifd? für bie priefter (galli) ber Magna Mater ober
Kvbele (b 6) ift mcibtfd^cs 2(usfchen unb treibifd?er Sdnnucf- Ohr-
gehänge, Balsbanb, .^raucnfrifur unb Kopffdimucf mit inebäillons. ^äif

?>7\ r?'*
tragt ber Dargcftellte auf einem tempel-(aedicula-)förmiaen

mebatllon bas Bilb bes :ittis, bes cScriebten ber Kvbele, in bcn ßänben
Symbole ber ,^rud)tbarfcit: r. (5ranatapfel unb ^^ireiae, I eine <=>d}a\c

;"\;. vf"J^?/e»i/^öaruntcr einen pinien3apfen (bie pinie" mar ber Kybdc
Ijeilig). Ober ber ImFcn Sdnilter hängt eine c^eif^el 3ur Selbftpeiniauna,
beren Stiel mit Köpfen gefd^mürtt ift; bie brei Hiemen finb mit Knodjen'
ftucfcn burd?fIod?tcn, um bie lUattct furd?tbarer 3U mad^cn (mehr red)t5
auf bem Bilbe). Der i^ottesbienft für Kvbele erforberte laute IHufif-
htcr3u bleuten bie bargeftcllten Sd^allbcdcn (linfs oben; cymbala), eine

I
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Banbtrommel (tympanum, red^ts oben) unb (barunter) 3irei ^^löten. 3n
ber Kifte (cista) mit I^enfcl unb fpit^em Decfel bemaf^rtc man Opfergerät.

2(uf bem Hclicf ^Ibb. \2, in bem eine gemiffe ägvptifierenbe Steifl^eit

ber Darftellung fehr beutlidj ift, ficht man ron r. nad? I.: eine 3fi'^

prieftcrin mit ber heiligen Uräusfdilangc, einem €imer (situla) unb auf

bcm Kopfe mit einer Lotosblume; — einen Beu?ahrer ber hl. Bücher
(hierogrammateiis) mit glatt rafiertcm Schäbel (fo oft bei ägyptifc^en

prieftern; rgl. bie ilonfur heutiger lltönche) unb mit Spcrberfcbern, in

ber r>anb eine hl. Sdirift (Budnolle): — einen prophctcn mit hl. ir>affcr=»

gcfäg, bas er mit bebedtcn Xiänben faf^t; — eine Dienerin mit ber 3fi5*

llapper (scistron, sistrum), einem Lärminftrument für bcn (Sottesbienft,

unb mit einem Sdjöpflöffcl.
__

3n ^Ibb. H.>
— \6 fehen mir (^^cugen bes (Einbringens römifcher Heligion

in unfer Datcrlanb. Die grof^e inain3er 3wppiterfäule mürbe \90^ ron

•sTubirig €inbenfd]mitt b. 3- 'i^ ungefähr 2000 Brudjflücfen gefunben, bie

im ^tltertumsmufeum ber Btabi inain3 mühfam 3ufammengcfct5t mürben.

Berr Gilbert Oppenheimer in Bonbon ftclltc Kaifcr 'IDilhelm 11. (Selb 3U

einer Kefonftruftion bes Denfmals 3ur Verfügung, bie je^t auf ber Saal*

bürg ftcht (^). Die Säule ift ein Ifcrf ber gallifd^en Künftler Samus unb

Sererus, ber Söhne bes Dcnicarus. (Errid^tet unube fie auf Koften 3meier

lUain3er ^Ilnmohner im rcamen ber canabaiii, ber Bemohner ber iLager*

ftabt, bem 3"PP'ter (Dptimus lUarimus für bas IPohl bes Kaifers ifcro

(3mifdien 54 unb 68 nad? «Ehr.). Sie ift reid? mit (Sötterbarftellungen gc*

fdimücft unb mar ron einer grof5en,rergolbetcn Bron3cftatue bes„3"PPiter"

befrönt (in lPahrl]cit ift biefer 3iH''Piter ein cinheimifd?cr i3oit, ber bcn

Hamen bes oberften römift-hen cSottes befam; f. Dragcnborff, lDeftbeutfd?==

lanb jur Hömer3eit [IPiff. 'u. ^llb. \\2] S. uO- ^luh'er biefer IHainjcr

3uppiterfäule !enncn mir 3ahlreii-he anbere biefer 2lvi, bie alle auf fran*

Jöfifd?em, bclgifdjem unb beutfd?em (Sebict gefunben mürben (\3); in

anberen (Teilen bes römifdjon IPoltreii-hs fehlen fie. Damit lehren fie uns,

ba^ im römifd?en Ztorbeu fid? eine eigene römifdie prorin3ial!ultur cnt*

midelte, fo mic anbermeit eine römifchnn-ientalifdie (S. 9). IDeiter 3eigen

fie, mic römifd?e (Sötter in Dcutfdjlanb einbrangen, mie man fie 3. Qi. mit

cinl^eimifdnm rerquidte unb irie mit ber füblichen Religion aud> hellcnifd?==

römifd^e Kunft nacl^ bem Tiorben gelangte (\6); fo mag, um nur eine (Ein3el*

I^eit herror3uheben, ber (Sreif auf bem ßelin ber lllinerra in bem gleichen

f^elmfdi milde ber ^Ithena parthenos bes Pheibias im parthenon 3U ^Ittjen

fein Dorbilb haben (iiccb). Diefe (Entmidlung mürbe in ber Döl!ermanbc*

rung fclir energifd? untcrbrod?en; als bie p 1 i t i f d? e ,^rembherrfd?aft

ber Homer geftür3t mürbe, fanb aud? ihre Dorherrfdnift in ber K u n ft ihr

€nbc. So fehen mir in bem Deutfchlanb bes 5. unb b. 3cihrhunberts beinahe

gar fein Kunftmer! (5. to); crft mit bcm (Ehriftentum unc^ fpäter mit ber

Henaiffance 30g ber (Seift bes Sübens mieber bei uns ein unb pflan3tc in

bie allmählich cmpfänglid^cr gemorbenen (Semüter bas Pcrftänbnis für

feine (£r3eugniffc.

Die ibiesbabcner 3ron3eplatte ^Ibb. \;> rerbinbet bcn IDcften unferes

Daterlanbcs in römifd?cr ^c\i mit bem CDrient (S. 7). Der V>a'a[ bes

Stäbtd^ens Dolid^c in Kommagenc erlangte in ber römifdien Kaifer3eit

im Zlbenblanb als 3"PVitcr Dolidiemis grof^es 2lnfehen; namcntlid) £cgio*

narc, bie im Orient aebient hatten, unb Sflaren, bie bcm elften cnt*
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flammten, üerbrciteten feinen Kult, ben fpäter aud? bie Kaifer förbertcn.

2tuf ber Wieshabenet platte ftebt ber (Sott auf einem Stier (im Orient,

3. 3. in l^etl^itifc^er Kunft, n)urben (Sötter I^äufic? auf ©eren bargeftellt);

in ber H. trägt er bie Doppelajt. Stierücrel^rimg unb bic Poppelayt als

reliaiöfes Symbol finben fic^ aud? in ber Heligion bcr fretifc^en Kultur

(2. 'iabrtaufcnb oor (£br.). Unter bem Polid^enus finb anbere mit il^m

3ufammen cerel^rte (Sötter bargeftellt.

SdjaufteUun^en im (Ltieatct, Hmpl?ttl>catcr wnb Ctrcus

(17—28) I^tngen im 2lltcrtuine eng mit bcr Heligion 3ufammen;

benn bas Cbeatcrfpiel ift ans bcm (Sottcsbicnft (im Diorivfos^

fult) entftanben unb mnrbc, mic aud} bie Parbictnngen im

2ImpbitI^cater nnb im dircns, früher allgemein unb fpäter

tpenigftcns offiziell als gottesbienftlicbe l^anblnng angefet^en —
fo frembartig ims biefer (Sebanfe namentlid? angefi(i?ts ber

blutigen (Sraufamfeit bei bcn (Slabiatorenfämpfen erfd?eint.

Sl^eater. 3ebe Sf^eaterauffül^rung, bie in mobernen

Kulturlänbern ftattfinbet, bat il^ren llrfprung in ber bramatifd?en

Kunfi 2Itbens im 5. 3abri]. ü. df^r.; jebes I^eutige dt^eater^

gebäube, u?enn aucf? in Buenos stires ober Sybuey gelegen, ift

feinem Urfprunge nad^ mit bem einen atlienifc^en ^^l^eater am
Sübabl^ange ber 2(fropoIis 3U uerbinben. S^^'^^^^ l^ahen fd?on

bie Homer, burcb beren r>erniittlung bie moberne Kulturu?elt

Cragöbie unb Komöbie unb bie Kunft bes Cbeaterbaues t>on ben

(Sriecf^en empfangen ^ai, an bem gried)ifcf?en Porbilbe mancf^es

geänbert. 3m uTefentlicben gleicb ift im antuen (Et^eater immer

bie Einlage bes gufcf?auerraums (cavea), ben man gern an einen

Bergabl^ang lebnt, um bic Koften bcr llntermauerung für bie

auffteigenben Stufen 3U fparen, unb bcr burd^meg mit fteinernen

Si^en ausgeftattet ift, Piefe finb tief genug, um für bie Si^en^^

ben unb babinter für bie ^üge ber ^ufcf^auer auf ber näct?ft^

böigeren Si^reil^e Haum 3U geben. Die (£ar>ca u>irb burd) (Treppen

in Keife (cunei) 3erlegt. :Dic xmterften Sifee waren für ausge^

^exdfneie Bürger unb (Säfte beftimmt. Vov ber darca liegt bie

orchestra, bei ben (Sriecf)en ein pla§ für ben fingenben unb

ian^enben Cf^or (unb bie 5cf?aufpicfer), in römifcf?er geit ebenfalls

Si^pla^ für bet>or3ugte Befucf?er. (£s folgt bie Bül^ne (scena) mit

einer grogen, arcf?iteftonifd? reicb pcrjicrten Bintermanb. Hecf^ts

unb linfs üon it^r liegen Häume für Cf^eaterrequifiten. Das

glücflicbe Klima bes Sübens geftattete es, bas Cbeater unbebedt

3U laffen; inbes gab es aucf? gebecfte Ct^eater (odea). tPenn bas

Dadi fel^Ite, wax es bem 2lr(i?iteftcn mö^Iid?, bas (Sebäube beliebicj

^heaiex. \o
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grog 3u machen, mäf^renb allen unferen (El^eatern burd? bie Un^
mö^Iid^feit, ein Dad? pon all3u gewaltiger (Sröge ol^ne Stufen
über ben §ufd?auerraum 3U fpannen, gemiffe (Stengen gefegt

finb. Datier faffen ontüe ^beatev ungleid? mcl^r ITIcnfd^en als

moberne. ^alls bas Publifum oon bcr Soime beläftigt mürbe,
fpannte man groge Segel über bie <Zavea. Bcmunbernsmert
bleibt, u>ie bie 2(rd?iteften in biefen gemaltigen, offenen Häumen
bie 2(fufti! 3U malircn ujugten. Wex antife, einigermagen gut

erhaltene dl^eater befud^t, perfäume nid?t, con ber Bül^ne aus

fid? mit einem auf ben äugerften Si^ftufen ftebenben Heifebe*
gfeiter nxd^t eben laut 3U untcrl^altcn; er wirb über ben (Erfolg

bes X)erfud?cs immer mieber ftaunen.

lU r i ^ , Das antife Q^b^eater unb bic mobernen Heformbeftrcbungen
im (El^eaterbau, befürwortet für unferen dbcaterbau bemühten, möglic^ft
engen 2XnfcbIug an bie üollcnbete ^ölje bes anilfcn — mit uollem Hechte.

Das Cl^eatcr oon ©ränge ift eines ber am beften erbaltencn. Don feiner
geu)altigen (Srögc gibt bie 2lugenmauer auf 2tbb. ^7 !eine gcnügenbe
Dorftellung; aud? an 0rt unb Stelle wixtt fie I^eute nid^t fo impofant wie
im 2iltertume, ba fic^ je^t an fie ein enger pla^ f<i?üe§t, auf bem fie nic^t
genügcnb 3ur (Seltung !ommt. Sie ift 36 m I^od), b. I1. faft boppelt fo t^oc^

iDie ein mobernes oierftöcfiges iPoI^nl^aus, unb \03 m'lang; £ubu)ig XIV.
nannte fie mit l^ed^t bie fd^önfte IHauer feines Königreidjs. Q)hen an if^r

bemerkt man Steine für bie XlTaftcn, bie bic crmäljnten Segel I^ielten. Die
S3enenu>anb (^8) ift il^res reichen Sdjmucfcs längft beraubt; man erfennt
aber beutlic^, wie fie ardjitehonifd? gcgiiebert wav. Die Si^ftufen itat man
fo n>eit erneuert, ba% fie I^eute für bie öefuc^er genügen, benn man fpielt

je^t ujieber in bem ^l^eater; im 2iltertum füllte eine u>eit größere llTenge,

7000 Itlenfc^en, ben Haum auf Stufen, bie I^öl^er am ^ergesabl^ang I^in*

auf reichten. — Das (El^eater, bas pompeius 55 ror <Uiv. in Kom errichtete

{X9), xoat bas erfte fteinente (Ll^eater Homs. €s ift nur in bürftigen unb
tjeutc in moberne i^äufer oerbauten Heften erbalten. f?inter il^m bie
groge porticus pompeiana mit Säulengängen unb Sälen, in beren einem
3ulius daefar ermorbet wuxbe. — Die "Hefonftruftion bes (Lbcaters ron
©jiia (20) fann, wenn fie auc^ nic^t in allen (Teilen u)iffenfd?aftlid? be^
grünbet ift, boc^ uon ber pxad^t felbft einer ISü^ne einer Heineren Stabt
einen Begriff geben.

(San3 befrembenb ift es für unfer äftt^etifc^es (Sefübl, ba% bic Sd^au^»
fpieler it^r (Sefid?t ber jemeiligen KoIIe nidf^t burc^ Sd?min!e unb ^rifur
an3upaffen fuc^ten, fonbern burd) aufgefegte ITIaffen. Dicfc oerbecften
bas gan3c (Sefid^t unb liatten nur für pcrfd^iebene 2IIters^ unb Stanbes^
untcrfd)iebc unb für fomifdjc ober tragifc^e Hollen bcfonbore (Typen. IDir
bcnfcn 3unäc^ft baran, ba% I^ierburcb bas XHienenfpiel bes Sdjaufpielcrs
als Darftellungsmittel gan3 ausgefdjaltct wixb; aber mir uergeffen babei,
ba% bei ber gemaltigen (Sröge ber antifcn (Ebeater (f. 0.) unb bei bem
IHangcI an (bperngläfcrn ein ITTienenfpiel bod? nidjt mirffam gemefen
märe; bic gröbere UTaffc tat bei ber grogen (Entfernung befferc Dienfte.
ZTid?t ift anjuncbmen, bie lITaffc babe aud) afuftifd? als eine 2lxt Schall*
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Iricfjtcr gemirft; bei ber guten 2{hi\t\f bei dl^cater (5. ^5) u)ar t)ies u?oljl

unnötig. Wk bei uns (;5eugbau5 in i^erlin), fo f^at fid? aud? im ^Htcrtum
5ic Shilptur öer ITTaffe als Sd^mucf an (Sebäuben unc) (Geräten bcöicnt.
5oId?e inaf!en (Zlbh. 22) 3eigen mand^mal red^t grotteffe, uiclleid^t 3ur
omamentalen IPirhing in übertriebener IPeife entftellte ^^ormen; freilid?

u)aren aud? öie mirflid;» auf Der ^iibne getragenen lllaffen in burlef!en
Hollen per3errt genug. Daf^ in ernften Holfen Die IHaffen Durdnnis ujürbig
n)irfen Uwnitn, 3eigt Die in 2lbb. 2\ mieOergegebene 53ene aus einer Craa"^
öDie. IHan beadjtc auf Diefem ^ilt)e audf öle bol^e ,^rifur (onkos), Durd?
Die Die Körpergröi^e Der Sdjaufpieler erböbt uniröe.

IXo&i 5ablrcidxn- als (Ehcatcr finbcn ficb in ^cr altrömifcbcn
IPcIt 2\ m p [] i t b a t c r (25—25), Stättoi, in bcncn t)ie 2\önicr

in graufamftcr IPeifc lllcnfcf? gegen lllenfd?, ^eftie ci,cci,cn Beftic
unb IHenfcben nnb (Eiere ^ufanunen fänipfen \\Q%cn. Solcbe
(Sraiifamfeit liegt ben Honianen iin ^Inte; no&> bente frönt
man in t)en StierFämpfen ber gleicben €eibenfcbaft nictt nnr in

Spanien, fonbern ancb in 5iii)franheicb, oft in b^n erbaltenen
antifen 2(mpbitbeatern. (£f vo'xxb HorMän^ern freilieb nie ge*
lingcn, ficb m biefe Kanipfesftimninng binein3urerj'ei5en; vo'xx

lefen baoon in Den Si-bilDerungen t)er Stiergefedite, aber niir

fönnen fie Fauni nactenipfinben. Ulan mnfj Daran DenFen, ba%
IViwi mit) KörperFraft beni lUeiifcben immer I^ennmDerung ah^
nöiww, uni) Dag man eine Sttanftellung Diefer (Eigenfcbaften
audi nm Den preis ron lUenfduMiieben fc-bät5t. Hnr ba^ man eben
im 2(Itertnme Die lUenfdien kaltblütiger nnD 5ablreid?er opferte;
fiebt man beute beim Hennen ^cw (IoDesftur5 eines 3oc!eis, fo

verloren im ^lltertume bei grogen Spielen bunDerte t)on iHenfdien
\hx €ebeji. llnD fo abfd^enlid^ Die antiFen lHenfd>en== unD Cier==

fdiläd^tereien u?aren, eins mng man immer ron nenem beipun*^

Dern: Die ungebeure Energie, Die man 5ur BefrieDignng Der Blnt^»

gier anfn^anDte. llnfere grogen dbeater faffen etu^a 20oo
lUenfdien, antiFe 2lmpbitbeater oft \b ooo, 50 ooo, ja tt)eit mein*
gufd)auer. (Pie ^llbertballe in ^eip^ig, Der grögte Derfammlungs^
räum Diefer Siahi, bat 26oo pläfee') llnD es finD oft Bauten
u)ie für Die (EnngFeit geDad;>t, gefügt aus gewaltigen, KubiFmetcr
im 3nbalt faffeiiDen Blöden, fo Dag e i n ford:>e's ^(mpl^itbeater

lUiüionen geFoftet hahcn mug. 05Ieidmiob[ lieaen fie mancbmal
Didit nebeneitianDer in eng benachbarten StäDten.

^tnöers als Die dbeater lebnen fie |idi oft niii^t an einen ^era an, fonDcrn
fteben frei in Der ^hme. lim ein ampbitbeatra'lifdies ^luffteigcn 3ablreic^cr
Si^e 3u ermöglidjen, beDurftc man eines geipaltiaen Unterbaues, Den
man nac^ äugen mit 2trFaDen öffnete. I^er ^ufi-bauerraum bilDete wie Der

I-,

2lmpbitbeater, dircus. 15

ron ibm einaefd?lojfene Kampfpla^ (arena) cmc <£llip|e (anDer^ beim

(Ibeater f Jben): Daber Der IXamc amphitheatrum ctma „T>oy^QU

tbeater"! Hn :UrIes (25)'reid?ten Die Sit.e einft bis 3ur ßobe Der je^^t frei.

ftebenDen ^Bogen. Die (Sröge unD ,^eftig!cit Des Baues sei^t :tbb 2^,

ein BilD Des :impbitbeaters ron 2lrles Qixoa aus Dem J^. ITOO; öer Sau

!onnte in üd) ein ganzes StäDtdjen mit lUarh, einem ottcntlidien pla^e,

Kir*e unD ^eftunastürmen faffen. ii^ute finD Diefe anbauten befeitigt,

unD 'Das :impl^itbe"ater Dient 3ur ^Ibbaltung roii Sticrfoinpfen.

Da^ riugere fold^er Bauten 3eigt :ibb. 25. Pas ^ImP^»*^^«^^'^
^'^\f

Diem kbvfDrus) lieat etu?a 70 km ron Dem aus Der (5efd?id?te r7annibals

beFaniitenßaDrumetum entfernt unD ift nad? Dem (lolo)feum m Hom

Das aröl^te Der erbaltenen. Ulan fäbrt ron r7aDrumetuin aus (beute Soime)

bequem im :iutomobil Dabin unD 3ti^ar auf einer rortrefflid?en tran3ofifd?en

mmtärftraHc, jeDod? Durd? aän3lid) unbemobntes (Sebiet. ^^^V^^^^"^
^J^«

auf Das ^rDrei* faat aud? Dem l^ierin unbemanDerten (ßroßnaDter Dafe'

bier frud^tbarer itcferboDen lieat, Der ^el^ntaufeuDe uon llienldjen ernal^ren

Fönnte. 'llnD was Der BoDen lelirt, beftätigt baf^
^^.^j'?^'^l";f^^^*^I^i*lV

bier mu
Ajür D

ar*ao7öäifd'en iu7rt7f^^^ praFtifd^en Folonifatorifd?en.

lüo fid> nämli* Kömerruinen finDen (unD fie finD überrcid>lid) rorbanDen),

lobnt Die Bobiuna artefifd^cr Brunnen; ipenn Diefe jef^t ÖDen (SegenDen

ipieDer a\iffer erlfalten, fo Fönnen fie mieDer bebaut werDen unD bcn emft

fpridjmörtlidien Heidjtum »Stibvens mieDer er3eugen (Sd>ulten).

Der antiFe dircus (26—28, 66, 67) fübrte nid^t, u)ie Der

beutige, Künfte Der pferDeDreffur ror, fonDern mar im mefent==

lid)cn eine Babn für lUagenrennen; IDett r c i t e n Fennt Das

2Utcrtum im allgemeinen nid>t. ^hidi batte er nid;.t h^n beute

üblidien FreisrunDen (^runDplan,
v

fonDern foK^euDen: ——-—;——-— '^

Über hQM beiDen €angjeiten unD Der balbrunDen bd)malfcttc

bauten fid) Die Sitje Der anfd>auer auf, an Der etwas fdn-ägcn

Scbmalfeite war Der Start (carceres). Durd) eine Sd?ranFc

(Spina) war Der (lircus in 5wei (Leile 3CiIcgt; um Diefe spina

fubren Die IDagen bei jeDem Hennen mebrmals. Die €\\'bc\\ Der

Spina biegen metae. IDer beim Umbiegen am fdnirfften an^ Der

meta rorbeiful^r, batte 'i>Qn Fürseften IPeg, aeriet aber in (Sefabr,

an3uftogen, fo Dag^Hoffe, IDagen unD Kutf^er ftür5ten ;
folgte ein

auDerer ir»agen unmittelbar, fo entftanD ein wilDer Knäuel ron

Krümmern unD £eibern.

Kein römifdjer t£ircus ift fo aut erbalten, ba^ man aus h^^n Huinen eine

Flare Dorftellung gewinnen Fönnte. IPir aeben Daber eine HeFonftruFtion,

Die Des Circus "lllarimus in Hom (26). €r fagtc faft 200000 (!) o)U^

flauer. Pie Ict^e IPettfabit bielt bier ö^j^o Der e^oteuFönig Olotila.

EBB
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\6 I. Hcligion unb Kultus. II. ©ffcntlidje Bauten unb öffentliches €eben.

€in bober Beamter (2lbb. 66, ügl. 5. 39) ^ah als Porfi^enber ber

<£ircu5|pielc bas 5cicf?en 3um Beginn bes Hennens, inbem er ein U-ud?

(mappa) in bie ^a^n fd?Ieuberte.

Die Hennfabrer (aurigae. 2lbb. 67) trugen um bie Bruft bcn „lüagen*

lenferperbanb", ber fie bei einem Sturse ror Hippenbrüdjen fd?ü^en follte;

biefen Derbanb «janbten übrigens bie antifen tilgte aud? bei Kranfen im

;^alle eines f^on eingetretenen Hippenbrud^s an. 3"^ tSürtel trägt ber

^atjrer ein fd^arfes fid?elförmiges XTTeffer, um im ^alle ber (Sefat^r bie

gügel, bie er um bcn £eib gefd^Iungen bat, 3U burd?fd?nciben. Der Dar^-

geftcllte iiai einen Sieg baüongctragen unb bafür einen paIm3U)eig er^

[galten; in ber £. ift eine peitfd^e ober ein Kranß 3U benfen, auf bem Kopfe

bie c^arafteriftifdje Kappe ber Hennfal^rer, bie bem Carbufd? (^e^) ber

dürfen ät^nlid? ift,
— fo äbniid?, ba% man annel^men mödjte, bie je^ige im

0rient üblidje Kopfbebedung fei aus ibr entftanben; bei ber in Konftan^

tinopel lange I^errfc^enben B'egeifterung für Wa^cnvenncn wate bas wohl

benfbar. Der je^t ber Statue aufgefetite Kopf gebort il^r nid?t 3U. 3m
allaemeinen ujar ber (Scfid^tsausbrud ber Hennfabrer rol^.

Die IPaaen (2tbb. 27) maren 3n)eiräbrig u?ie noc^ l^eute bie in finglanb

bei rOagenlrenncn gebräud^Iic^en. (£s get^örte gro^c (Sefd?idlid?!eit ba3U,

in it^nen n>äl^renb bes rafenben Kaufes 3U ftel^en. 3n bem abgebilbeten

(gjemplar, aus bem 5. ober ^. 3at^rb. cor ^t^r., finb fämtlid?c f?ol3teiIe

neu, aber rid^tig refonftruiert. (€inen auberen JDagen f.
2lbb. ^03).

Das Kelief 2lbb. 28 ftammt Don einem Sarge (S. 60- X^ie Hcnnfal>rer

finb tjier €roten; bie Kaifer3eit gefiel fic^ in fold^en Darfteüungen, in benm

biefe fleinen £icbesgötter itjren eigentlid?en Ctjarafter gan3 verloren liahen

unb üöllig bie Holle bes lUenfcf^en fpielen. 3n bem (fünftlerifd? fd^Iec^ten)

Helief finb bie Porridjtungen 3U fetjen, mit benen bem publifum ange3eigt

tpurbe, wie oft bie Spina (f. oben) umfal^ren wat: nad^ jebem Umlauf

iDurbe ein eiförmiger (Segenftanb (ovum, ovarium) ron einem (Serüft

t^eruntergenommen unb auf einem anberen (Serüft ein Delpt^in umge^

5tel?t. — Ziehen ben .^abrern reiten Her ein3clne (Eroten auf pferben;

cielleic^t ift ein Hennen bargcftellt, bei bem fid? ein Heiter (desultor) pon

feinem im üollen €aufe befinblid?en pferbe auf ein mit biefem 3ufammen^

gefoppeltes f^ipang; boc^ ift biefcs 3n>eite Pferb l^ier nirgenbs bargeftellt

(^elbig). Unter bem erften pferbe rechts fielet man eine ^acfe 3ur ^er*

ric^tung ber lSa\:in,

IL ©ffentlicfie Bauten unb öffentHd|es Ceben (29-52).

2tuf bem Biübl in £ctp3ig, ipo im ii>cfcntlid?en jübifcf?c (5e^

fd?äftc il^ren Si^ l^abcn, mcilcn bie Kaufleute — Sommers unb

IPinters — fef^r 3al^Ii;eicf? auf ber Strafe unb treiben bort im

(Sefpräd) unb im 2Iuf^ unb 2lbu)anbeln it^re lUillionentjefd^äfte.

Das ift nicbt Don ungefäbr fo. Dielmet^r liat bas fonferpatiofte

aller Pöüe'r l^ierin einen 23raud? nad} bem Horben oerpflonat,

bcn w'w im Süben nod? beute allentl^alben finben: ber Süblänber

jeber Nation unb Konfeffion lebt auf ber Strage. Sein ßeim ift

! CDffentlidic Bauten, U

n

bie 0ffentlid?!cit, bas V^ans gleid?fam nur em Unterfd?Iupf 3um

S6tafen Dies gilt nid?t blog für bcn r7anbn>erFer, ber im freien

arbeitet, für bcn ^änbler, ber auf ber Strafe feine IParejt aus^

bietet — man fann in Heapel bie unglaublid]ften Dinge !aufen,

inbem man por bem €afe im freien fifet
- es gilt ebenfo für bas

aefellfchaftlicbe £eben. W i r legen Weit barauf, ^reimbe m
unferm Beim 3U empfangen, unb aucb ipcnn ipir jemanben nur

um ber ^orm nnllen bcfud^en, fo geben mir bocb mifere Karte

in feinem B a u f
e ab; ber pornebme 3taliener aber fenbet bie

feine bem anbcxn auf ber r7auptftra6e ber Stabt, bem corso, 3U,

wenn feine (Equipac^e bie bes Bekannten trifft.

(Ebenfo muffen mir uns mcl^r ober mcniger bas %chcn im

2Utertmn benfen, mib mer nur einmal Heapcl ober Hom gefd?aut

bat, bem fällt es nicbt fd?mer, ficb ben mimmclnben DcrfelF ni üer^

aano^cncn §eiten, bie Straßen mit bcn eleganten S^.ancms, mit

bcn'inccxcnbcn Perfäufern, bem (5cfi-brei, bas aus ben m ber

gan5en Breite aeöf^lcten Üben fctallt, por klugen 3U ful^ren.

(Sebt bod^ bie mnlid^feit 3ipifd)en einft unb jet)t aud) m €in^cl-

hexien fo meit, ba% \o.\ay: eine fold^e Spe3ialität mie ber Ijeutige

fog 3ubenmarFt in Hom, auf bem man mit 2lntifen banbelt, eine

parallele in bem sigillaria .yenannicn Ularfte bes 2Utertums

hatte. _ . f r f^
^

Sd^merer ift es, [\d) pon bem 2hisfeben ber Straßen als fold?er

einen' Begriff 3U madicn. Was wh an römifd?cn Si'dbtcn wixh

lieb haben, pompcii unb Cimgab, ift mid?tig mib mftruftip

genug (S. \9, 5.5); aber bas eine ift eine £anbftabt, bas anbere

eine aus einem militärifd?en s£ager crmad^fone r7anbclsftabt bei-

nahe am llanbc ber Sahara, unb mit bem Hom bes 2lltertums,

bas mir uns bod) fo .^ern Perc^egenmärtigen möd)ten, \iahen

beibe ipenig 3U tmi. 3cbcufalls .\chcn bto l^äufer pompeiis

feinen Begriff pon bcn pielftö^igen mictsfafernen Koms, bercn

Unbequemlid^feitcii ihren Bemohnorn fo lebhafte — unb uns

fo Perftänblictc — Klagen entlocftcn; alle biefe X^äuferblocfs

finb ja pon ber ^xbc perfdmmnben. Das, was uns in ben

Cänbern bes einftiaen römifd^en Keidies erl^alten geblieben ift,

finb nidit bie pripathäufer, fonbern bie aus bauerhaftem material

errid?teten öffentlid)en irionumentalbauten, bie uns and} m ihrer

(Sefamtlieit ebenfornenig ein Bilb einer antifen Stabt, namcntlid?

einer (Sro^abt, achcn, wie wenn mir jet*^t Berlin aus Kird?en,

5d}lo%, (Theatern" unb Hathaus allein aufbauen iPoUten. llhet

£ a m e r , Hötnijrfjc Kultur ifn Bilöe



IL Öffcntlid?c Bauten.

n,ir muffen uns bcfd?ciben; fo bcfprcdjen wir nadj ben im crften

anJ?rc bie «ns i« ben Huincn no* tcnntüd, finb. (übet ptmat.

b g e n be'eicbncn, tieigt im 2IItevt«mc einfad, Bocjen, arcus.

7),e(e Bauten n^aten ä""äcbft nidjt 5um DurAju^e eine, fieg»

Scn ße es beftimmt, fonbern fie finb einfad? «Tore, nur m

monumentaler ^otm. IDeiterbin jebo* bilben f.e r.efuje po,ta.

m te f
bi latue eine, fiegreidjen ^elbberrn, ber auf .b.nen

S ber Pierfpännigen tensa triumphahs faluenb, barg te It

mar- beute reilidj feblt biefer Sdjnn.cf auf allen erbaltenen

Soaen Saß er aba nid,t ben eicrentlid^en örunb für b.e €r.

r^Sr. berBoaen bilbete, 3ei3t bcren llrfprun,. Pa. Haf,.fd,e

Sb fr Sogen ift, näd>ft Horbafrifa, ^ranfreu*. Port miuben

Sie Ba.^en ron bcn Konzern eber al. in 3tal.en ,elb,t err.djte ;

wt baben alfo bie Homer bie Ilnregmicj für b.e e Anlagen be»

SomnJen £i fönnen fie aber ni*t v,on ben einbenn„djen Ke t<n,

.rblacn baben i>a b efe auf relatin 3« niebnger Kultur|tu e

tan e« ^Wmebr muß in (Sallien f*on um ibrifti (Seburt e.n

«fer «iiVU bc* belleniiierten ©rient*, ron ^labten a..e

Sranbr a in acvpten unb ^ntiodjeia in S^ucn, be,tanben

haben Der (Orient fennt aber feine ei«entlid>en 5;r,ump^|bog n,

^
fonbern eine boaenartiae nbcrba*ung pon Straßen»

freu3un«en (tet'rapyla). Diefe betra.-btet man ab

Porbilb ber römifdien Sogen.

SatiäcWi* rocifcn einige l^ooien in ,'Vf'-"'f"!'l!^
«"""

(Srmbrifi auf , bex ein Dutciffdnciton in allen tncc Hntjtunaen

1 ftmöal *t! m c Mo ron CaraiUon (29) ""» l^if «^',, <^'"'"

fol*en3o«en nert'n,an einen -,uadr«rons,
™^i;'",^«in Ke et

nenöenveife hat bet öoaen ron Uiennc einen omill.na^btubet m Mtlen

t>«i* in Kilitien (Kleinajien).

tPatrbc nun ein foldun- Boc3cn als dor in Ocn ,^u^
IZatfaU

mauer ctnaofüat — »— ober am €nt)e einer Stiage ab

beren monumentaler :ibfd?Iuft errichtet, )o
^

ift natürltd? nunmehr ein Purdifd^reitcn
ctrafec

nach t>ier Hichtuncjen nicht mehr möaUch;

bcr':Boc}eu fann alfo eintoria iperben (50).

fan^enc uuö üropaoum) aefthnnicft.

:3o^e'n. €I^rcnjäuIcn. 19

(ZTcucrbmgs nimmt 5rotI>inaI^am nicfjt bie vxex^, fonbern bie eintongen

Boaen als (grunblage ber €rHäruna. €r leitet fie nirfjt rom Orient ab,

fonbern aus ^Iltlatium unb €trurien unb fielet in ihnen (Srenamarlen

3tDifd>en ftäbtifcf?er unb länblicher (Serid?tsbar!eit, 3ualeic^ mit bem pra!^

tifdjen ^wcd r>on Soren für 5tabt3oII [®ctroi, ^kcife]).

Um ben Per!ehr beffer burd? ben Bocjen 5U leiten, hxad}ic

man in ihm aucf? mel^rere Durchaänae an, mie am a:raiansbo9en

in a:imaab (30 unb an ber focj. porte be IHars in Heims (32).

Bauten uon £ i m g a b finb in biefem Bänbdjen befonbcrs saMreich ab^

gebilbet, ba biefe I^uinenftätte pompeii ctma gleid?u)crtia, aber picl meniaer

befannt ift. Sie offenbart bie (Sröf^e römifcher Kolonifation auf bas auaen^

fälligfte. (£s u)äre aud> in ber^i)cit unferer cSrö^e, bis \^\i, !aum benfbar

geiDefen, ba% ber beutfcf^e Kaifcr ober ber Heidjstaci aemünfcht hätte, an

irgenbcinem punftc unferer Kolonien eine Stabt mit allem ,^ubel]ör, Kirche,

Hatbaus, poft, Kranfenhaus ufu). erbaut 3U fehen, unb ba% man bies in

einem ^ahrc in großem lUaSitabe loirflicf? bur^führtc. 3n dimgab aber

ift bies^Kunftftücfgeleiftet morben; bie Stabt mürbe im 3al)re \oo n. (£t^r.

auf Befehl bes Kaifers Craianus begonnen unb becnbet. llnb es ift nidit

etma nur eine 2Infiebhxng, fonbern eine fehr refpehable Stabt, bie in ber

IHonumentalität il^rer ^iTtlaacn meit über eine Kleinftabt hinausgeht. 2llle

ihre öffentli*en c^ebäube,' Hatl^aus, (Theater, (Ecmpel, (Ll^ermcn, eine

öffentliche Bibliothe! finb in trefflid?ftcr Baumeife ausgeführt; bem

(Eraianusbogen pon (Eimaab !ann man im mobernen Deutfdjianb nur t^as

Berliner Si'egestor ober'bie lHünd?ner propviäen rergleid?en. IHöglicf?

mar bie erftaunlidie £ciftuna baburct?, baf5 militär 3ur (Errictjtung ber Siabi

abfommanbiert mürbe. — Pie porte bc lltars in Heims ift ber fpätefte aller

erhaltenen Bogen; er ftammt aus bem ^. ^ahrhunbert n. (£I^r. ITtan be*

ad>te ben reid)cn Sdimuc! v>on Forinthif*en Säulen, Hifchen, Heliefs unb

lUebaillons, ber bem' 2^rd?ite!ten bes „fin!enben" :atertums bod) nod? 3ur

Verfügung ftanb unb in feinem !ünftlerif*en IPerte gefdjä^t marb; im

6. 3ahrhunbert fehlte ber Sinn bafür rollftänbig (S. \\, „Kulturcacfur").

3nfofern bie Bogen nicht nur monumentale ^ore, fonbern

(Ehrenbogen für fiegreidie Jfelbherrn waren, haben fie einen

nahen Derumnbten in ben €l)rcnfäulcn (35), beren Sd^aft mit

einem umlaufenben, fhilpturengefdnnücften 53aube üerfehen

ift. Diefe Säulen finb anbers aufjufaffen als bie 3uppiterfäulen

(5. U); fie finb feine refigiöfen, fonbern Kriegsmonumente.

Budxi,efd)id>tlid? betrad?tet finb fie groge, in Stein ausgeführte

Bilb'erbücher, bie man aufgerollt (bcnn bas anüh Bud? I^atte ja

Hollenform) um Säulen gefd^lungen hat. Der (Sebanfe, fold^e

Bilberfäulen 5U fd^affeu, u)ar unglücflid). €inmal ift eine Säule

ein a r d) i t c f t n i f cf? e s c^Iieb, bas t r ä g t ; eine frei ftehenbc

Säule ift eigeutlid? ein Unbing. IDeiter finb bei ber großen l7Öhe

ber Säulen bie oberen Bilber nid^t ober nur fdiled)t fid^tbar.

^reilid) milberte man biefcn Hbelftanb burd) Bemalung ber
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Sfulpturen unb baburcb, ba§ man an bcn benad?bartcn (Se^

bäuben in t)erfd?iebcncn Stotocrfcn (Valerien anbracbtc; pon

bort fonnte man aucb bie oberen Heliefs in 2tucjenl)obe be-

trachten. 3mmerbin blieben für bcn Befdiauer 5cbu)iericjfetten;

fo ift ai\(h biefe (Sattun^ pon (Ebrenbenfmälern üiel feltener

als bie Bogen. ir>enn man fid? in paris entfcbloffen bat, ben

Mb^m Don \805 in biefer IDeife an ber dolonne Penbome bar=*

aufteilen, fo ift bies nur aus jener Begeifterung ^n erflären, mit

ber bie 2^epubli! unb bas erfte Kaiferreid? überhaupt (£tgentum==

lichfeiten römifd^er Kultur übernahmen (f. 5. 5o); ba bort bic

angebeuteten €rieid>teruncjen für bcn Befd?auer fel^Ien, fo fmb

bie oberen DarftcIIuncjen überhaupt nid)t ju erfennen.

Don antuen (£brenfäulen finb am befannteften bie Öe5 Cratanus

(Scbaft 27 m liod?)un6 cVs IHarcus :iureliu5 (29,6 m) m Hom. IPir

aeben nacb unferem im Portporte entmicfelten (Srunbfa^e eine fonft

Lmlicb unbefannte (£brenfäule, bk bes ^trfabios aus Konftantmopel.

Sie ift nicht mehr erbalten, fonbern nur noch ans emer ^eidjnung be^

fannt man errid?tete fie, in hcwn%icv Hacbajjmung ber romifc^en

Sraianus[äule, ^03 n. dbr. 5« €bren bes ^l^.^^bios bes Lohnes a:fjeobof103

bes (Stoßen: jie ftanb bis ^7^9 aufregt. Pie ^f^^f*^"""^^!!]^"^ "'f "f/
aenüaenb aebeutet (5iea über bie (Srutbungen, emen oftgottfdjen Stamm?)

I)ie rechts beiaefeV.te "^Ibb. mad?t (Einselheiten ber DatfteHuna etn^as

beutlidjer; fie s'eiat Kämpfe an einem ^luffe, mohl fidjer ber Ponau.

marftc unb marfthallcn (3^, 35). Die märfte (föra) maren,

wie bei uns, an fid? Siäiicn bes Kaufs unb Derfaufs; u>eiter

fpielte fid? auf ihnen bas öffentlid?e 'ichcn ah, fei es bas polt-

tifd?e mit feinen Perfammlunc^en unb bas junftifd)e mtt offent-

Iid)en projegperhanblungen, fei es, ba% ber Süblänber, ber fo

gern flaniert, fid) auf ihnen eraing u)ie heute ber Denejtaner auf

ber pia33a. ^nimählid? aber mürben für bie VyöUr marftl^allen,

Bafilüen, errid?tet, itnb bas fomm mürbe ein 5d?mutfpla^J>er

Stabt. Denn bie Bafilüen, bie übrigens aud? für (5end?ts-

fifeunaen permenbet mürben, maren präditige Bauten; banchen

crftanben Cempel, €t^renbogen unb -faulen, monumente aller

2lrt für üerbiente Bürger. IHan I^at in Hom bas ^orum Ho-

manum ausgec^raben; freilid? finb bie :3anien bes einft über alle

ma%en prad>tftro^enben plattes heute metft fo serftort, ba^ ftd?

Heifenbe, bie bie Huinen nxdjt eingehenb ftubieren, von ber

alten Berrlidifeit feinen Begriff ma*en fönnen^). 2ihh, 3^ 3eigt

1) Pas ^orum unb bie anlieaenben Kaifcrfora fd>ilbert H b I f

$ a n c i a n i hia^ aber anfcf?aulicb fo: „^luf einem Haum üon ^o ha er.

li

(£brenfäulen. iriarfte. 2!

bas Äorum pon (Eimgab, bas infofern überfid^tlid^er ift als bas

in Hom, meil man fid? bort bamit begnügen fonnte, emfad? ben

5d)utt bis auf bas anixh pflafter megsuräumen, > Hom

bagegen lagen, gemäg ber über brei Jalirtaufenbe langen ö)e-

fd)id)te bes planes, fehr rerfd?iebene 5d)\d}icn überemanber,

bie man burd? (Sraben in rerfd?iebene liefen nebenemanber

fenntlid? 3U mad?en gefud)t l]at; baburd? ift bie erfte ©nentterung

erfd?mert. freilid? geben aud? für (Eimgab bie auf 2ihh. 3^ er-

fid)tlid)en 3al^lreid?en a;rümmer nid?t entfernt eme Porftellung

üon ber imponierenben 5d?önt^eit bes planes, bie nur em Be-

fud)er an (Dxt nnb Stelle empfinben fann; bod? erfennt man

menigftens einigermaßen bas trefflid?e pflafter, mit bem id? bas

pflafter auf bcm IHarfte einer mobernen Iialbmillionenftabt,

€eip3ig, nid?t 3U pergleid^en bitte.

Die Bafilifen in Hom finb fel^r 3erftört. Dacgegen \\i bie Bafilifa

in (Erier (35; 69 m lang, 50 m breit, 50 m l^od?) fo gut erl^alten/

bag fie aud? heute noch bem (Sebraud?e bienen fann.

man erPennt ^wat auf unferer 2lbbilbung mcnig von bem d?ara!-

teriftifd)en Bau ber Bafilifen; aber bas Beifpiel ift hier geiüäl^It, um 311

:;eic^en, mie bauerbaft römifd^e ^Bauten finb, u>enn man fic i"a?t mit

feerpalt serftört. Xiocb ba^u ift bie Bafilüa in 2:ricr nid>t aus Quabern,

fonbern aus einfad)cn' Bacffteinen errid?tet. > füblidjen i£cinbern fmb

antue Bauten, bie man nod? benutzt, febr I]äufig. IPcnn man ferner eme

Bafilifa in eine ftattlidje Kird?e umwanbeln fonnte, fo gibt bies einen

Beariff pon ber monumentalität biefer alten marft== unb (Scrtd?tsballen.

(genaueres über bie (Trierer Bafilifa bei Pragenborff, IPeftbcutfd^Ianb 3ur

Hömeraeit (IDiff. u. Bilb. \\2), 2. :iufl. S. 67.

Pie Strafen ber Stäbte (36—37) maren im ^lltertumjunäd^ft

eng unb minflig, mie fie es ja nod? heute im Süben rielfad? finb.

Per (Srunb bafür mar berfelbe mie in bcn älteren beutfd?en

Stäbten: bie Bemot^ner, pom Hing ber Stabtmauer umfd?loffen,

maren an fid? auf einen fleinen Haum angemiefen; bie €nge

ber Straßen mar bei bem nod? befd?eibenen Derfel^r nid?t fül]lbar;

l^oben fid? breisel^n Cempel, brei Bafilifen, ad?t Criumpl^bögen, ber palaft

bes Senates, Säulenl)allen über ^1/2 km lang, getragen pon über |200

Stüfeen feltenen ITTarmors mit Kapitalen pon pergolbeter Bronse, offent^

nie Bibliotl^efcn, bie 2(rdnpe bes Kaiferreid?s, CEaufenbe Pon Statuen aus

lUetall unb IHarmor, IHeifteriperfe ber gricd?ifd?en Kunft, (Semalbe-

unb Kuriofitätenfammlungen imb bie pornet)mften 'iäbcn ber Stabt. —
\ Keine moberne£?auptftabttt)eiftaud?nu ran na l^ernb
^ a li n I i ci? c 5 a u f (S. 23); freilid? fel?en bas piele moberne Befuc^er bes

;Jorums aus bem oben angegebenen (ßrunbe nid)t.
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hanpoVr^c\\'\ci}C Pot|dniftcn fcliIießHd) bcfdnänftcn nod^ Faum

bk W'iüiüt eines jebcn, 51t bauen, wie er ipollte. 5o weit alfo

fm^ ältere öeutfd^e ftäöte Denen Des Siibens aan5 aleid;»; aber

in Der ^oU\e trat eine Der|tf>ieDenbeit ein. Wo bind) Sdileifmun

Der ^^eftunasmanern Haunt aefdiaffen wax unD wo Der cje^

fteiaerte Derfebr aroige, breite, aeraDe Strafen beDintjte, fonnten

n^ i r fie unbeDenflid^ anleiten. r(id;>t \o Der SüDIänDer, Der in

ibnen ja Der brennenDen Sonne iinbarmber^ig anstjefe^t ift.

5inD bei uns nioDerne Strafen leDiaüdi ein Dorteil, fo finD fie

es nid>t für ben SüDen, unD es mar ein unijfücflidier (SeDanfe,

Die Bauttunfe Der parifer Strafen 5. ^. auf Die StaDion^ unD

llniüerfitätsftrage in 2Itben ju übertrao^en; Cacitus ^(nn. XV ^5

a. (£. bätte u?arnen fönnen.

^^reilid> aab es im ^lltertutne StäDte aenua, Die unfern nio^

Dernen 2lnfprii d^en an Straßenbau mebr aeniiaten als Die Dem
iaien am meiften bekannten, im aÜc^emeinen red)t emyen Strafen

unD (Saffen pompeiis. €ine StaDtanlage nämlidi mit Stragen,

Die fid? Durdiaus red^tunnflia fdnieiDen, ift nid?t, wie piele glauben,

eine (ErfinDung moDerner norDameriFanifdier Bauhmft, fonDern

tpar im 2IItertume febr l^äufig. 3n (SriedpenlanD gelten foldpe

Einlagen auf mefopotamifdpe PorbilDer 3urüc!, Die in Den IlTitteI==

meerlänDern ^uerft Der Baumeifter BippoDamos r>on Uliletos

nad^at^mte. Jn Der römifd^en IDelt entmicfelten fid? fold^e 2In==

lagen bei StäDten, Die aus lllilitärlagern entftanDen. Pas £ager

):iaite nämlid? ^wei ßauptjeltftragen, cardo unD decumanus,

Die fid> red?ttt>inflig fc^nitten; it^nen parallel liefen alle IXehen^

(tragen. Wenn fid;> nun ein foId;>es £ager als feftes StanD quartier

einer £egion ju einer rid^tigen fteinernen StaDt enttpidelte, fo

betitelt man Die alte Stragenanlage bei. Der ^remDe, Der in

Italien überall Die malerifdien frummen (Sägchen ern?artet, fielet

fid) in Der regelmäßigen 2(nlage CEurins enttäufd>t; Das ift eine

foldie inilitärftaDt; ebenfo (EimgaD (5. H9); in Ölrier ift Das

antih reditminflige Stragenne^ I^eute pon moDernen tpinHigen

Stragen überDecft.

(£s f^ätten nun aber Diefe geraDen, breiten Stragen feinen

Sd>n^ vor Der Sonne geboten, wenn man fidi nid?t Durdi €rrid?=

ffQuUt tuno, von Säulen== oDer Xiallcn^

j^^jj— [tragen Hug geholfen ^äiie. 3n Diefen

0000000 ^1* ^^^ (Erottoir in Der gan3en £ängc Der

Safjrftrabc Strage mit einer nad) Dem ;JahrDamm ge*

Stragen. OS

öffneten Säulenl^alle (porticus) beDecft, in Der Die (^u^ifd^enräumc

3ii)ifd?en ben Säulen nötigenfalls nod? mit Od^ern perl^ängt

ipurDen. So blieb man im Sd^atten.

€äng5 Der ßanptftragen von Citnaab 3icben ficf? Die Säulen I^in, beute

mebr ober irenigcr aut erhalten {^Ibb. 36). Vct HeifenDe, Der fid? beute

CimgaD nähert, hat fd?on von fern in Der Steppe — eine foldje ift je^t Die

einft'blühenbe llmcu^bung Der Siai^t — bas überaus rei3rolIe I^ilD von

ßmiDerten uuD ^Iberl^unSerten ron Säuleu «nD Säuldjen.
'

Pas flaffifi-he 'ianb für Das StuDixtm r>on Säulenftragen in

StäDten Der r'ömifdien Kaifer3eit ift Die fvrifdie IDüfte unD Das

(DftjorDanlanD ; Dort waren foldie Einlagen 3tt>ar einft nidit 3ah^

reid?er als in Der übrigen antuen IDelt, aber fie finD Dort l]eute

I]äufiger unD imbefdjäDigter als fonft erbalten. OiimgaD ift enU

3Üc!enD, gigantifd) unD übenrältigenD ift palmy^a (37);

niraenDs "aüger pielleid^t im arabifd;>en petra beugt fid) Der

moDerne llleufd) mit fo ebrfürd)tigem Staunen ror Dem 2llter=^

tum, ipie angefid)ts Der impofanten palmyrener Huinen — fie

finD freilid? febr fd)U?er 3U erreid)en unD Darum r»ielfad? nid^t ein^

mal unferen (Seiehrten fo beFannt, mie fie es perDienen. Pie

l7auptftrage ron palmvra, über \ km lang, wat mit BunDerten

pon Säulen eingefagt, Die Die Böhe eines moDernen pierftöcfigen

I^aufes erreid?en; pon ihnen unD pon ben Säulen Der Heben*

(tragen ftehen nod) 3al|lreid)e aufredet. IPer Das gefd)aut hat,

Der tpirD nid?t müDe, Die IDahrheit 3U preDigen, Dag m ^

D e r n e (S r g ft ä D t e eine tp i r ! l i d? tp ü r D i g c .21 n ==

läge nod? entfernt n i di t haben ( S. 2\ 2lnm.).

(Ein groger ZTaitteit antifer Stragen war (fd7einbar, S. ^7),

Dag il^nen nad}is, mit perfdjminDenDen 2Iusnahmen, Die Beleud)*

tung fehlte. Pas pflafter ipar, im ^lltertum wie heute, holperig

in fleinen, gut in grogen StäDten; man glaube ja nid?t, es fei

überall fo fchled?t mie in pompcii geipefen; 2Ibb. 36 unD \55

belel^ren eines befferen. Dielfad? finDen fid? für IDagen Der ge==

bräud?lid?en Spurweite fd?ienenartige ^^^^^'i^^^i^- ^^^ Kanali=

fation tpar im allgemeinen ausge3eid)net nnb funktioniert 3. B.

nod? l^eute in CimgaD fo por3ügiid?. Dag fie Die IDaffermäffen

eines afrifanifd?en Hegenguffes in für3efter ^eit abfül^rt. XVo

fie, ipie in pompeii, fd?led?t war, ragten über Das IDaffer Sd?ritt*

fteine. Die an Hegentagen einen IPeg Durd? Die pfü^en errnög*

Iid?ten. So war es nod? por nid?t langer geit and} bei ims. 3^
ben Deutfd?en Siäbten hieben Die Sd?rittfteine „breite Steine"

(wie in Dem CieDe „(D alte Burfd?enherrlid?feit"); Die StuDenten
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betra(f>teten öeren 53emi^una als ihr Uorrcrf^t i\nb jipan^en Me
pbiliftcv, il]nou au53uu)cichen unb in ^ic pfüt5C 311 treteti.

fanöftra^cii, ^rücftMi, (Tunnel, K c i
f e p e r F e b r (38, 39).

Pa? 5yftcni i^cv sf a n t"^ ft r a ß c n wav im :>lItovtiun in einer
IPcife entmirfelt, u)ie in ber 2Teu3eit in (Europa erft feit Ita^
poleon J.; manche augcrenropäifchen ^eife bcs alten römifcben
IDeltreicbs haben beut3uta(3e fcblecbtere Derfel^rsmöglicbfeiten
als im ^ntertnme. Bewunbernsirert ift fcbon bie €änae antifer
£an5ftragen. Von Kartbatjo Hef bind) ^Uaier bis nach' lllaroffo
eine ein3iae dbauffee von 2300 km £änc}e," b. i. in ber £uftlinie
eine 5trec!e von Berlin bmd} aaiij Jfranhxicb bis an bk (Sren3e
Spaniens. Die (Secjenb füMicb t)on Damaffns ift beute burcb bie

i^ebfcbasbabn nur !3an3 notbürfticj bem Derfebre erfcf?Ioffen; im
^ntertume laa bort eine blübenbe, reiche Stabt neben bei anbcrn.
2lx\d} moberne ^naenieure beunmbern an antifen Strafen ben
äugerft foliben Unterbau nnb im (Sebirgc bie fül^nen ,^els=^

fprenguncjen unb (I u n n e l b a u t e n , burcf? bie man Hm==
ipege permieb.

2tbb. 39 3eiat bie (Sallcria t>cl Jjurlo auf bcv via Flaminia nid^t iDcit
von Himini, burcf? bie nod? beute täcUid? bk poft fährt — r>orbei an ber
erf^altcnen ^^auinfchritt bcs Kaifers Üefpafianus aus bem ^al^re 76.

' 2luch a n 1 1 ! e 3 r ü c! e n bienen noch beute pielfad? bem Der^
Feiere, fo bie fet)r fd?öne unb ftimmuncjspolle ron 5i. dhamas
nörblic^ pon ITIarfeille (38) ober bie ftattlidu^ pon ^llcantara in
Spanien, ^05 über bem Cajo erbaut; baneben finb 3a!^rreid?e

Heinere erlialten. IPenicjftens ermäl^nt fei eines ber gen^altigften
IPerfe antüer BrücfenbauFunft, draians aroge DonaubrücFe am
€ifernen (Lore mit 3n>an3i(j mäd;»ti(T;en Steinpfeilern.

2luf ben £anbftrafeen fpielte fid? ein Heifcpcrfcljr ab, ben wh uns
gern als t>iel 3U gering porftcllen. Denn im Zeitalter ber £ofomotir)c
meinen irir, eine Keife im IPagen fei fo utnftänblirf), ba% man fie nur im
;^alle ber 2Tot unternähme; banacb mix^te man auf antihn Chauffeen Heife*
ipagen nur feiten gefetjen I>aben. Dod? bas (Seacnteil rpar ber ^al\ (5. ^8).
Da reiften 3unäd?ft 3ahlreid?e Beamte mit'ber Heid)spoft;^bei ber un^
getjeuren ^lusbel^nung bes Heid?s mürben fie ja oft aus bem einen g'anbe
m ein gan3 entferntes üerfctjt. ^. B. wat ber im (Eeutoburaer IPalbe bc*
fiegte Parus in Syrien, bann in Horbafrifa unb fd?Iie§Iic^ in (Sermanien
tätig; ber (Ericrer Bifd?of paulinus mürbe nad? Kleinafien perfekt unb
ftarb bort 358, bodi hxad^te man feine £eid]e nadi (Erier 3urürf. tttan
benfe, heute ftürbe einer unferer Deriüanbten in Kleinafien; wie fd^mierig
unb foftfpielig mürbe ber (Transport bes £eid)nams nad} Deutfd?Ianb fein

!

3n langen Heihcn 3ogen ferner IPagen mit IP a r e n bal^in. Wenn fic^
aud^ ber moberne lUelthanbel riefig entmidelt hat, ben antifen barf man

Brüden, (lunnel, Hei)et>erfcbr, IPafferIcitungen 25

bcsmegen nid?t gering fd?ä^cn (5. 56); ja man ficht mit (Hrftaunen, ba%
mand?c (Segenben, bie heute, im Zeitalter bes Perfehrs, nur menig in
Perbinbung ftehen, früher ibre (Eraeuaniffe riel lebl^after austaufdjten.
IPeiter reiften fel^r 3ahlreic^ bie K a u f I e u t e felbft. (Es möaen tjeutc im
Hf^cinlahbe unb in ber IlTofcIgegenb redpt menii^e geborene (Orientalen
iDohnen; im 2lltcrtume mar ba'gegen bie IHöglidileit'bes Heifens boc^ fo
gro§, ba^ foIAe £eute oft nad? Bern IPeften famen. Denn in Crier allein
\}ahen fid? rier (Srabfteine oon Kleinafiaten unb einer eines Syrers ae^
funben, mobci nod? 3U bebenfen ift, ba% bie heute erl^altenen (Srabfteine
ftets nur einen gan3 Üeinen Seil ber einft »ort^anbenen bilben. Das
fal^renbe PoIF, Kunftreiter, Seiltän3er, Baudirebner, Cierftimmen*
nad?al?mer u. ä. ift eine „Kultur"errungenfdiaft ber 2lni\ie, bie \id} bis
heute erl^alten I^at; es 30g fd^on vor 3meitaufenb ^al^ren con 0rt 3U (Drt.
Sct^Iiegic^ bürfen mir bie rielen CE u r i ft e n unb Pergnüaunasreifenben
bes 2^Itertums nidjt rergeffen. ;^ür bie ^isbrcitung bief'er 2hi antifen
HeifeüerFel^rs l^ahen mir oiele ^euaniffe, fo ben entmidelten f^anbel mit
Hcifeanben!en (3. B. 2ipofteIgefd). f9, 24 u. 27), fo ben Unfug ber ^remben-
fü!?rer. €s gehörte 3um guten Con, Siäiien wie Tlihen unb droia 3U be<
fuc^en, in benen fid? balb eine ^^rembeninbuftrie entmidelte aan3 mie bei
uns; mie mir in ber IPartburg ben (Eintenflcd, fo beftaunte", met^r ober
meniger gläubig, ber antife Hcifenbe in (Eroia bie £y^^ bes paris ! ;^emer
fprcd?en 3ahlreid?e ^nfdpriftcn, bie gebilbcte unb nod> mel^r ungebilbetc
Befud?er m ben (Sräbern bes ägvptifd)en (Ehebens, an ben JTtemnonsFoIoffen
unb an ben ITTonumentcn con philae am erften Hiüataraft anaehxadit
kahen, eine berebte Sprad?e unb bemeifen, ba% bas alte IPunberlänb üon
ben Hömern fo gern befud?t mürbe mie heute im Zeitalter ber (SefeIIfd)afts«'
reifen. — tPir miefen auf bicfe ^lusbehnuna bes aniüen KeifeüerFehrs he*
fonbers hin, meil unfere ja unftreitig unenblid? r>iel beffer entmicfelten
Heifegelegenheiten uns in biefer Be3iehuna boch 3u einem fd]icfen Urteil
über bas ^Utertum ueranlaffen — Über Iiotels unb Heftaurationen f. S, 48
nnb 58.

n^affcrlcitunöcn (^0). ZTod? impofmiter als im Brücfenbau
3eigt fid? bie BauFunft ber 2^ömer in ben ID a f f e r I e i t u n g e n.
3eber Fennt tl^eoretifd? ben I^ygienifd^en IPert reid)Iid?er IPaffer^^
3uful]r für (Srogftäbtc; praFtifd? red?t begreifen lernt man it^n

erft im Süben ba, wo bie antiFen IPafferleitimgen 3erfaireu unb,
was oft ber ^Jall, nod? nid?t burd? moberne erfe^t finb. Dies gilt

nid?t für Hom, bas I^eute bie am heften mit IPaffer pcrforgte
europäifd?e(5rogftabtift: ba3umad?enes bie wenigen antiFen 2(quä^
buFte, bie von ben einft fel?r 3al]Ireid?en erhalten finb. Dagegen
ift in biefer Be3iel]ung ein Sommeraufentliaft in 2ltt?en red?t Iet^r==

reid?; burd? xfyi erft mirb ber I^eimifd?e, fonft als fo felbftperftänb-
lief? beitad^teie lPafferI?al]n in ber Küd?e in feiner Bebeutung Flar.

£etp3ig erl^ielt feine crfte unb cin3ige IPafferleitung ^866 n. (£t^r.;

es erFIomm bamit bie Kulturl^öbe, bie Hom bei Einlage ber :iqua
5(ppta (unterirbifd?, mit Stollen unter bem (£aelius"unb ^pen=*
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tiuus) ö\2 t) r (£br. cncid)tc, Später U)auMcn bic Hönicr iiid^t

t>ie im ariedMfrfu^n 2Ütcvtumc wohl bcfannten nui) beute allge*

mein üblidnm Prucfipaiferfeitmujen an, bei bcncn bas IPaffer

von einem bodjaelcaenen punFte bevab^ uni) bann, nach bem
cSefe^e bcx !ommnni5ierent)en Höbren, in bcv Siabt von felbft in

bie liöbe binauffteioit; üielmebr fübrten fie auf Filometerlangen

bolzen ^oaenaämjen, 2lquäi)uPten, bas IDaffer mit feicbtem

tjleid^nuißiaen ^ali immer in ber Xiöbe berbei. Paber rubren

Sie überall im alten Hömeraebiet porbanbenen mäditiaen Huinen

lanoier Boaenreiben, )'o bie Des Pont bu (3axb (^0),

(£5 ift öies Feine I^rücfe, fonbern bie nbcrführumj einer ^\ km langen,

in Hirnes einmünöenben irafferleituno; über i^en 03arb, 4«) m boi^b, 269 m
lang, nächft beni (£o!of)euin in ^\0]n nn^ mit beni 2(qnäbuft von Segoria

in 5).Hinien ^a5 ^5en)altigfte, was man in Europa von Hömerbanten
fetjen Fann. ^^^^^-'^'^fU^"* 'Ü bicfer }S>au cincb im Dergleid) mit bem nidjt

ipeit entfernten mo^ernen ^U|uä^^fte von 2\oqnefaronr; ift biefer auc^

riel größer (821/2 m bodi, 3i)2V2 '" Iting), \o ift er boch unftreitig t>iei

unfdjöner; öer pont bu (Sarb, ir>enn ani-f ein nüd^terner ZTn^bau, ipirft

burc^ feine weit gefd^wungenen, fd^einbar ganj leidit bingeftellten Bogen
wk ein KunftmerP.

Da§ ein bygienifd^es IDafferflofctt, in unferer Kultur eine

re6t junge <Errungenfd;>aft, bem ^ütertum tDobIbefannt irar,

bemeift u. a. eine ^Ibortanlage in (limgab (^\).

Port liegt nahe am ^^onim, alfo im rerfebrfreidjen (Zentrum bcr Stabt,

an ber Straße ein öffentlid^es piffoir, baneben ein ^Ibort mit 24 pUi^en.

IHan betritt biefen bnrdi einen Üeinen Porraum, in bem offenbar ein

Sflare ron ben Benutzern ein Heines Entgelt erhob. Sonberbarermeife
finb bie einzelnen Sitje nid?t bnxd> Sd^cxbcwänbe getrennt, ja es finbcn

fidj fogar Poppclpfätie — ber SüMänber ift in foldjen ^^ragen nod^ je^t

riel ujeniger prübe als ruir — ; ipoH aber ipar burd? reidjlidje IPaffer:^

fpülung für Heinlid;i!eit uni) burd> elegante, in ^^orm ron Peipbinen ge^

meif^elte ^Irmlebnen für Komfort geforgt.

^äöcr (^2—^^). Hur Hiefenanlagen, mie bie oben gefdpil*

berten ^(quäbufte, ermögliditen bie Hiefenbauten antifer

Cb e r m e n (Bäbe r).

Sid^erlidi mürbe ein Homer bcr Kaifer5eit, bcn man beute

3um tchcn ermecFte, über üiele unferer ^ortfd^ritte in belles

Staunen geraten; bireFt rerad;>ten, unb mit Hed)t r>erad)ten,

u)ürbe er uns ipegen unferer Ilnreinlid^Feit. IPie r>iele taufenbe

(Srogftäbter gibt es beute, bcncn ein täglidies PoIIbab burd^aus

nid?t ein unumgängfid^es Bebürfnis ift; treffenb bejeid^net

bagegen B i r t bie Babeleibenfd)aft bes Homers ber Kaifer3eit

als ein „Sd^Iemmen in SaubcrFeit, beffen burd)bad)ten £urus

Silber. 2:

unfere (5egenipart nid)t pon fern mieber erreid^t l^at". Pie

leibenfcbaftlid?e £iebe '5ur HeinlidjFeit fd?uf aud? in Fleineren

Stäbten u)ie Cimgab eine ,^üllc t>on Bäbern, in (Sro§ftäbten

u)ie Hom aber gerabe3U Hiefenanlagen. Das Heid^sgeridit in

ijTeip.iig, getrig Fein Fleiner Bau, Fönnte neunmal auf bem 21reale

ber i)iocfetianustbermen in Hom aufgeftellt werben (2Ibb. ^5a);

foldjer groger dbermen gab es aber in ber Siabi, neben un^

^äbligen Fleinen, nodi 5U)ei, bie bes Craianus unb ^laracalfa. Die

IPeiträumigFeit erFlärt fi* baraus, ba^ man bie (Tbermen nid>t

nur 3um Baben benu^te, fonbern überhaupt jur ^Erbolung; man
trieb (SymnaftiF, plauberte unb promenierte ober borte Sdirift*

fteller, befonbers Dieter, bie ibre IPerFe rorlafen unb baburd) für

fie HeFIame mad^ten. — Heben folgen dbermen allgemeiner 2ivt

ftet]en bie l7eUbäber; man errid^tete fie überall, u)o ber €rbe

u)armes IPaffer entftrömt. (Einige baron inerben beute lieber

benu^t: in Kend^ela (2IIgerien) unb in pafd^a £ubfd)a (Kleinafien)

habet man bireFt im antiFen Sdimimmbaffin ; in Babenmeiler

(5d?ii)ar3u>alb) unb in Bormio (Sübtirol) ift an Stelle ber antiFen

eine moberne Babeanlage getreten.

5ämtlid?e dbermen Homs finb heute fo arg nerfaüen, ba% es and)

an (Drt nnb Stelle fd?u?er ift, fid? in ^en Huinen 3uredit3ufinöen. U^it

geben baher bie HeFonftruFtion eines (Leils einer großen römifd^en "Sabe^

anläge (2l"bb. ^2). Ulan bead?te bie gewaltige Vi'6h,e ber gewölbten Häume,

bie JüIIe bes Sd^murfs an IHofaiFen unb Statuen unb bie großen (Slas^

fenfter (S. 45). Dies alles ift rojn (£rgän3er ridjtig angenommen; €in3el^

l^eiten bleiben bei ber je^5iaen ^i)erftörung bes Baus 3ü)cifelhaft. — ^ür

^tbb. ^^3 muf;- es genügen," bie Zlamen einiger Baupträume an3ugeben;

fd>on bereu :iuf3är]lung whb 3eigen, wie rerfdiiebenartigen einwerfen bie

(Ll^crmen bienten. (Ein3elne biefer Hamen finb nid^t rein latcinifd), fonbern

bem (Sriedjifdjen entlehnte .^rcmbwörter; bies 3eigt, baf^ and? ber ^abe^

lujus 3. (L. auf l^ellenifdjcr 2lnregung beruhte, ^ür bas eigentliAe Bab

waren 3unad?ft beftimmt apodyterium. 2lusFleiberaum, unb tepidarium,

ein lauwarmer Haum, in bem man bcn Körper auf bas hei^e "Sab im

caldarium rorbereitete. (Daf5 foldje Bäber im fonnigen Süben befonbers

beliebt waren, wunbert uns 3unädift; bod> lehren audj im Sommer ror==

aenommene proben in ben erwähnten Bäbern ron Kendiela unb pa\(ba

£ubfd?a, bafs IPaffer ron ^o*^ (£. unb barüber l^öd^ft wol^Iig it)irFt. 21ud? bie

mobemen lapaner, beren »^anb ja Flimatifd? Italien äl^nelt, unb bie

CürFen lieben hß%e Bäber.) Zlad) bem "Sab im caldarium nahm man ein

Faltes im frigidarium ober, als Sd?wimmer, in ber piscina; im destric-

tarium ließ man fid? abtrocfnen, maffieren unb parfümieren. 5um Curncn

waren palaestra, ephebeum. conisterium beftimmt, für bas fehr beliebte

Ballfpiel sphaeristerium, für £aufübungen Stadium unb xystus; aber aud?

ein (Et^eater, eine Bibliothef unb Häume für Porträge ber (Selel^rten unb

Did^ter fanben fid> in ben Diodetianustl^ermen, baneben Büffets unb iäben.
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IXian lici^ie bk geo^alticjen Häitmc i)es £:au^ m\b VOatmhabs

bind} eine gentralfjeisunö (^^), bas hypokauston (beutfd? ctma:

I7ei3un9 üon nnUn t|cr). Jl^re (Erfinbung fd?rcibt man bcm

Sergius 0rata (^ ^al^rl^, d. (£l]r.) ju; ipenn freilief? bas cjriecbifd^e

hypokauston, nicf?t bas Iateinifd?e vaporarium, il]r ci(jcntlid?er

2Tame \\t, fo roirb fie in (Sriccbcnlanb erfunbcn nnb in Jtalien

von Seraius 0rata nur eingcfüt^rt iporben fein.

^ine Bypofauftenl^eiaung, fei es für Bäber, fei es für priüat^^

wol^nunoien, ift folgenbermagen eingerid^tet. Unter bem S^%^

hoben ber gimmer ftet^en eine groge ITTenge Heiner pfeilerd?en,

bie aus piererfigen giecjdfteinen (f.
2lbb. \^8) aufgemauert finb;

auf 2(bb. ^^ ficbt man im Dorbcrgntnbc üicr, im f^intergrunbe

neun in n>ir!Iicf?er X7Öt^c, bie übrigen nur in "Ea^^cn von brei bis

fed?s Steinen erl^alten. 2Iuf biefen pfeilcrd>cn alfo rulite ber

eigentlicf?e ;Jugbobcn (suspensura), 3U)ifcf?cn ihnen aber ftrid?

von bem im Keller gelegenen §entraIofcn beige £uft imter bem

Boben l?in unb eru^ärmte bcn S^^hobm unb bamit bas übet

it^m hegenbe §immer. 5oIcf?c f^eisanfagen ficht man in römifd^en

Huinen aud? in Peutfdilanb, 3. B. in (Trier unb auf ber Saalburg.

— (£s baucrte offenbar fel^r lange, bis man mit bcn I^ypofauften

ein gimmer eru)ärmt I^attc. IDar bics aber einmal gcfd?et]en, fo

I^ielt bie IDärme lange ror. i)ypo!auftenhei5itng r»crl>ält fid? alfo

3u unferer ®fenl^ei3ung eiwa wk ein moberner fog. Berliner

(Öfen 3U einem eifernen Kanonenofen. IDoIIte man übrigens

ein gimmer fd^ncllcr f>ei3cn, fo fonntc man and) burd? eine fonft

üerfd?Ioffcne Öffnxmg I^eige £uft bircft t)om I7ci3raume hinein^

leiten; nur mugte man ujarten, bis in bicfcm bas ^euer l^erunter^

gebrannt wat, um nid)t oom Haud)c geftört 3U u)erben.

Die r? y p ! a u ft e n I) e i 3 u n g i ft p r a ! t i f d? e r als

j e b e 21 r t m b e r n e r £7 e i 3 u n g. Denn bie IDärme, bie

unfere Öfen unb f?ci3förper ausftral]lcn, ftcigt fofort in bie fjöl^e

unb erfüllt bcn unbcnu^ten Haum unter ber Dcc!e mit unoer=^

l^ältnismägig holder (Temperatur. Die X7ypo!auftenl^ei3ung er^

tpärmt bagcgcn 3unäd?ft bcn imtcrcn (Teil bes gimmers. IXnb

fie bietet nod? einen anbern Dorteil. f?ier unb ba fiet^t man an

antifen Bauten, 3. B, in Crier, in ben Stabianer (Tl^ermen in

pompeii unb in Käufern in (Timgab, ba% einer ITlauer eines rjaufes

ober gimmers eine anbere in geringer (Entfernung parallel Por=*

gelagert ift; beibe finb nur in 2lbftänben burd? (Öuer3tegel üer^

bunben. Der Bohlraum 3tt>ifd)en beiben ITlauern ipurbe t)on

•\

ber §entrall^ei3ung aus mit I^eiger £uft gefüllt. Daburc^ hielt

man eine gan3e IHaucr marm, was fid? namentlid? bei foId)en,

bie frei unb an ber IPetterfeitc liegen, cmpfiel^It.

nioberne Baumcifter, bcncn man rorfcf^Iägt, bie f^ypo^^^ft^^^l^^^^S""?

bei uns einzuführen, lel^nen bas mca,cn ted?nifd?er Sd?u)icrigfetten !ur3er^

banb ah. Va ftünbe ja bie I^eutigc Krdjiteftur rec^t tief, loenn fie etu?as

nid?t fettig brinacn fönnte, n>as Sie 2IItcn geleiftet tjaben ! Unb n>ir rer*

ftünben meniacr als bie ©dentalen, bie il^re Bäber mit f^ypofauften

l^ei3en; im (Dricnt h^i fidj nämlicf) biefe £7ei3ung von bcn Reiten bes 2IIter*

tums bis jc^t erbaUen. Der malire (Srunb für bie 2lblel?nung ift wo{}{ bie

Über3euauna, unfere in 3ngenieuru)iffenfd?aft unb (Eed?nif fo fortge*

fdjrittene ^cit fönne v>on bcn „alten" Hömern unmöglich pra!tifd? noc^

etmas lernen. — IDeitercs über antÜe I7ei3ung f. 3. ^6.

imiitärwcfen, <Scfd?ü^c, ^cftungsbau (^5—52). Wenn bie

ted?nifd?en £eiftungcn ber Homer I^eute üielfad? nid?t genügenb

aner!annt werben, weil ihr Stubium bcm großen Krcife ber <Se==

bilbctcn 3icmlid? fern liegt, fo ift ein (Sleid?cs für bas römifd?e

militärn)cfcn nid)t 3U bcfürd^ten; man fennt Dom (Sefd?id?t5=*

unterridit in ber Sdiule l^er, ber auf Kricgsgcfd?id?te befonbercn

IDert 3U legen pflegt, bie €rfolge bes römifd?cn IHilitärs.
^

IDir

meinen bamit nid^t bie tapferen £eiftungcn in ber ober jener

5d}lad)i, bcnn foldje roeifen alte gcitcn ixnb üiclc Pölfcr ebenfalls

auf; uiir meinen nid?t bie (Eroberung ein3elncr £änber, bie in

berfelbcn 2Irt piclcn ^clbhcrrn aiibcrer Hationen geglücft ift;

fonbern mir u?eifen barauf hin, bag es römifd?cr Staats!unft im

Bunbe mit römifd?er militärmiffcnfd^aft gelungen ift, ein

groges Heid? 3U fd?affcn, bas fid? üon Portugal bis nad>

perjien, t>on Sd?ottlanb bis hinein in bie Sal^ara unb bis an bie

(Sren3e t>on ^tl)iopien erftrccfte, ein Heid/, vok es feitbem bie

rDeltgefu'ndjtc bis 3um (Entftel]en bes englifd^cn IX)eltreid)S nie

lieber fah unb 3U bem fid? bie mobernen europäifd?cn „(Srog"^

mäd?te ausnehmen n>ic Däncmarf im Verhältnis 3U Dcutfd^lanb.

IDas aber bas ipefentlid?e ift: bicfes Sd)ritt um Sd^ritt ron ben

Legionen eroberte Heid? mar fo fcft gefügt, bag es ^ahrhunberte

he\ianb unb jahrhimbertelangen inneren ^rieben nor äugeren

Jfeinben l^atte— man r»erglcid?e bamit baslPcltrcid^HapolconsI.,

bes grögten (Eroberers feit ber Hömer3eit.

IDie biefer ungeheure, feitbem in (Europa nie mieber erreidjtc

(Erfolg möglid? uj'urbe, ift l^ier nidit ber 0rt auseinanber3ufc^en.

(Es genüge', bie Dortrcfflidjfeit römifi-hen ir(ilitärn?efens an 3tt>ei

Beifpielen 3u 3eigen.

I
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3m Bcfi^c von Kanonen unb dorpeöos \mb mir acnciat, auf antife

(Sefd^ütjc etwas mitleibig bcrab3ufebcn; aber man Iiörc aurfj einen

Kenner antifen (Sefcbü^rDcfcns: „Zm 3abre \5^6 nocfj haben ernfte unb
hmbige ITTänncr darüber r)erl)ant)elt, ob es nidjt beffer fei, bie puloer*

gefc^ü^c 9an3 auf3Ucneben \mb bafih dorfionsaeftbüh^e nacf? ben 2lnwcu

fungcn bc'r alten 2hitoren ^u erbauen ... Pie Ceiftungcn ron Sd^ramms
Kefonftruftionen (antifer (Sefdiü^ie) bemeifen mit €ntfd}ie5enbeit, ba§ bie

5d^uißU)ir!ung bcx (Lorfion5gefd>üt5e tat|äd>Iidi b\e bct pulüergcfcbü^e um
^600 übertraf' (K. Sd>ne\bev).

„W'it bürfen ben römifdicn Kaifern unfere bobc 3eu?unbcrung nic^t vcx^

fagen", äußert fid) ein rerbienftroller ^^orfd>cr über antife lTtilitärmebi3in,

0berftab5ar3t Dr. ßaberling in Püffelöorfi), „bic in il^rer ^ürforge für

ibre rermunbetcn unb franfcn Solbaten fo n>eit gingen, ba% fie bie Sianb^

lager mit €a3arettcn ausftattcten, bie in ilircr gan3en Bauart
uns lebbaft an eine mobernc Kranfenanftalt er*
i n n e r n , unb ba^ fie ein gefdiultcs Sanitätspcrfonal ber Cruppe . . .

betgaben, n>ie es in äbniidjer PoIIFommcnbcit erft in ber neucften ^eit

roieber bei ben £7ecren ber (Scgenmart 3u finben ift. UTit bem Untergänge
bes geujaltigen tPoItrcidis rer]d>manben aud> biefe ^ürforgeanftalten unb
€inrid>tungen rollfommen . . . IlTebr als ein 3alirtaufenb follte rergeben,

ebe w'xt überhaupt n?ieber baron boren, ba% befonbere 2lnftalten 3ur

Unterbringung ber erfranftcn Solbaten eingeridjtet rourben. Spanien
gebüt^rt ber Hubm, bie erften inilitärla3arette mieber in feinen Beeren
eingeführt 3u haben (i5. 3'^^i^t?-) • • • it^eiter bat ^ran!reid> rorbilblic^

auf bie IDeiterentmidlung ber inilitärla3aiette eingeujirh. 3'^ Peutfd?*

lanb unb 3ipar in Preußen hören ipir burd? eine 3"f^^'^'ftion König
^riebrid)5 I. rom ^ahvc \70^ 3um erften ITTale ron ITtagrcgeln 3ur €r#

rid)tung r>on ^elbla3aretten . . .".

Soweit f^aberling. Pas, n>as er fagt, ift typifd> für bie Kulturgefd>i(^te,

unb wir bitten ben £efer, fid> nidjt fo fehr bie €riften3 antüer inilitär*=

la^arette ein3uprägen als eben biefes dvpifdie, ba^ eine (Errungenfdjaft

antifer Kultur mit bem Derfall bes römifd^en Heidjs untergel^t, in ber

^eit ber Henaiffance aber 3U neuem £ebcn ermedt ipirb. IPenn mir
bei ben heften lllännern ber Henaiffance eine ungemeffene ^Sevonn"

berung bes ^lltertums finben, fo crflärt fid> bies eben baraus, ba^ flugc

Köpfe erfannten, mie unenblid^ riel an Kulturmerten für bie lUeufd^l^eit

aus ber IDieberbelebung bes ^Utcrtums 3U geminnen mar. Xlut biejenigen

Staaten (Europas, in bencn bie Slltertumsftubicn tiefe lDur3eIn fcblugen,

finb bie fübrenben gemorben; ba^ mir I)eutfd?en biefe Stubien mit am
cifrigften betrieben, mar für uns mahrlid? fein Sd^abe. llnb nad} ber 2ln^

ficht üieler einfid>tiger Beurteiler haben fidi bie Perhältniffe in ben legten

rier 3^^'^^.ii"berten nod> nidjt fo einfdjneibenb gcänbert, baf5 mir einer

Sefdiäftigung mit bem ^lltertum aan^ enivaien fönnten. praftifdie Dor-
teile, mie bie (Errid^tung ber ^elbla3arette (nad? antifem lllufter!), finb

allerbings faum me!ir 3U ermarten, menn fie auch nid)t unbenfbar mären

(f. S. 8 unb ;5 über Kolonialmefen, S. 28 f. über i7ei3ung, S. ^\ über
ITTofaifen): aber auf geiftigem (Scbiete bleibt bas ^(Itertum eine nad) mie
ror unerfi-höpftc ^unbgrube.

J) Pcutfitc militarcUjtHdjc (l)citfdinft 5s, imoo, S. Xuu.

i

r

3m einseinen fei 3U ben 2tbbilbungen folgenbes bemerft:

2(uf ber Saalburg hat Kaifcr IPilbelm II. uon allen ^e\}n (Sefd? Unarten,

bie bie militärted?nif*en antifen Sdjriftfteller befdjrciben, Hefonftrufttonen

ober ITlobelle aufacftcllt, bie (Seneralleutnant Dr. Sdjramm erbaut hat

Wir hüben bavon ben arof^en ©nager ab {^5). ,,Piefes mäd>tige (Sefd)ü^,"

fagt Stramm, „bas aber im ^tltertum immer nod> an ber (5ren3e 3mifdjen

fle'inen'unb mittleren Kalibern ftanb, madjt erft mirflid? eii.ten Begriff

ron ber imponierenben t^ewali ber (Scfdiü^o bes 2IItertums. Die enorme

Kraft bes Spannfehnenbünbels . . . hat . . . einen ^Infangsbrud ron

60 000 kg," b. h. rom 03emid>te einer "befonbcrs ftarfen s£ofomotine; bie

Sd?u^mcite beträgt ."^ro m. €rfunben ift ber (Dnagcr ron ben (Sriedjen,

bie il^n monankori ober manganon nannten; übernommen mürbe er megen

feiner Dortrefflid^feit nid^t nur von ben Hömern (als onager, aud? manga-

num), fonbcrn au* roii ben 2lrabern (manganiq) unb ben ,^ran3ofen

(mangonneau); auch bas beutfdje ITort iriangcl (in mondän (Segenben

ZTamc ber IPafdjeroile) ftammt übrigens baher. — ll^ir feigen an bem (9e^

f(i?üt) 3unädift ein auf Häbern rubenbes (Seftell aus 3mei ftarfen parallelen

Baifen, bie burd> Qucrböl3cr foft rerbunben finb. 3n bicfcm cScftell ift ein

Spannfcl^nenbüubel aus ftarfen, forgfältig ausgefudjten l7anfftric!en (ober

aus dierfebnen) ron ber llTitte bes einen Bauptbalfens 3U ber bes anberen

gefpaitnt. "Zlun benfe man an bas Spannbünbcl, mit bem num nod?

beute bie Säaen fpannt, unb an bas in biefes geftcdte, auf bem Steg auj^

liegenbe Sperrhol3, burdj melcbes bas Spannbünbel rerbinbert mirb, fid?

ipicber auf3ulö)en! So ime in biefent Sperrbol3 eine gcmiffe Sdntellfraft

liegt, fo gibt bas Spannfebnenbünbel bem (Sefdnit, bie Sdjicgfraft. €s

mirb nämlidi in bas Bünbel ein ftarfer pfal]l eingcfctjt (bal^er ber griednfd?e

Harne mon-ankon, €inarm), ber an feinem freien €nbe eine Sdjleuber

(Sd)linae) 3ur 2hifnabme bes (Scfdioffes, einer Stein== ober Bleifugel,

trägt. (Die Sdileuber ift bei näherem Binfehen auf ber ^Ibb. erfennbar.)

Die'fer pfabl erhält burd^ 3mci fdiräg ftehcnbe Pfoften, 3mifd?en bcnen er

laufen mu^ eine beftimmtc Bahn; ein entgegenftehcnbcr Balfen hält

feinen Sdjmuna in einem beftimmten :iugenblirfe an. Da bas Spann*

febnenbütibel äufscrft ftraff c^efpannt ift, fo fann ber Sd^leuberarm nidit

mit ber Vianb 3urüc!ae5oaen merbcn; rielmehr mirb er mit l7ilfe eines

Stricfs (^lafdien3ugsf) unb einer IPelle (red^ts auf ber ,^igur) hcrabgc3ogen

unb baburdi "bas (Sefdnih^ gefpannt. Dann mirb bie Kugel in bie Sdjlinge

geleat: bas' cScfdiü^ mirb aelaben. Die :ib3ugsrorrid)tung ift auf ber

Jigu'r nid?t beutlidi 3U fehen. V^eun Vox\dme\\en bes ^Irtnes nun breht

fid^ bas (5efd>ot5 infolae ber ^cntrifugalfraft nadi au^en unb loirb beim

:htfprallen bes 2lrms aus ber S*linge heraus unb nad) vom gefd^leubert:

bie Sdjiinge ift nämlidi fo einaerid>t"et, ba\i [\d} im gegebenen ^lugenblict

burd? bie ^i>uafraft bes'öcfdjoffcs ihr eines ^nbe von bem 2lrmc löft.
—

(Dnagerfugehi ron ber Srö\^e unfercr früher üblidieii Kanonenfugeln finb

in beträdjtlid>erinenge in Karthago gefunbcu movbcn (jetjt im inufec^llaoui

in (Tunis).

Der ^^elbherr (-^6) träat eine (Lunica (S. [)), barubcr ben panier,

thorax, um bie Sdjultern' ben lanaen ^^elbhcvrnmantel, paluc]amcntum.

an ben .^üf^en Sdjnürftiefel, cothürni. Der pan3er ift mit Helief t3cr^-

3iert, bas hier 3mar ni*t aerobe eine herrorvagenbe ^Irbeit barftellt, an

anberen ^elbberrnftatucn aber, 3. B. ou ber berühmten bes :iugiiftus
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pon prima poria, von Üinftlcrifcbem Uferte ift. Dies bebeutet einen

Unterfcbieb ^eaen bcut3utagc; unfe're ©ffijiere fonnten in ibrcr Uniform

u>obI IPcrt auf €Icaan3, aber nicf)t auf fünftlerifcf^en Schmuc! legen (rgl.

5. ^2). — Der denturio (^T) trägt 5d?uppenpan3er, cataphractes, unb

Kriegsmantel, sagum, an bcn Untcrfchenfeln Beinfdjienen, ocreae, an ben

^ü§en gefd^Ioffene Schuhe, calcei {2lbb. \^o). Der Hebftoc!, vitis, ift bas

2ib3eid?cn feiner JDürb'e; ein Centurio hatte 5as Hed?t, 6ie lUannfd^aften 3u

fd^Iagen. Die IHebaidons auf bcm pan3er, phalcrac, 6er f^alsring, tor-

ques^ an bcm 3U)ei berfelben 2irt hängen, unb ber "Kxan^ im ^aar, corona,

finb €hrenab3eid?en. — Der Segionsfolbat auf bem IHarfche (^8) trägt

dunica, eine 2trt 5dnippenpan3er, lorica segmentata, unb einen ITletall^

gürtel, cingulum, l7ofen, bracae [ba er im falten Horben bient; besu)egen

auch bas l^alstuc^, focale), offene Stiefel, caligae {2Ibb. ^38). Seine Per^

teibigungsmaffen, arma, finb Vfehn, cassis, mährenb bes lllarfc^es an

einem f7a!en an ber r. Sd^ulter getragen, unb Sd>ilb, scutum; bie ^tngriffs^

iDaffen, tela, finb fur3es Srfjroert, gladius, am IDehrgetjenf, balteus, auf

ber r e d? t e n Seite hangenb, unb ber Spie|5, pilum, unten mit einer Spitze

3um (£infte(!en in bie (Erbe. Sein (Sepäcf trägt ber Solbat an einem Storfe

(Cragreff), furca; es befteht aus einem Köfferdien mit Hiemen, einem

Zieh) für proüiant, einem dopf mit €öffel unb einem ll^afferfd?Iaudj (S. 39).

— Der Karallerift (-^9) träat £eberfoIIer, ßofen, sagum, caligae (f. 0.), eine

Sturmt)aube. Das pferbhat her3förmige phalerae (f. 0.). (Befdjreibung

pon ^6—^^9 nad} Stephan dvbuljfi.)

3n Cambaefis in illgerien errid>tete fid? bie legio III Augusta (ogl.

2Ibb. \^s, 158) ein feftei £ager in Steinbau mit breiten fd^önen Säulen^

jtragen unb (Thermen, „bas beftc überl^aupt erl^altene Bcifpiel eines

römifd^en castrum". '^m Sd?nittpunfte bes cardo unb bes decumanus

(S. 22) erhebt fidj heute nod? bas fog. praetorium (50), „bas allerbings

einen Ceil ber Stabsgebäube ausmadjte, aber nidjt bie IDoI^nung bes

öcnerals bilbete. €s ift ^meigefd^offig, mit rier gemaltigen Durdjgängen,

bie ron Heineren Hebenbogen begleitet finb "3m 3nnern trugen üier

riefigc Pfeiler bas Dad? uiib teilten ben Saal in brei Scf?iffe" (Kül^nel).

— Hom hat auf bem linfen (Liberufer 3. (E. nod? feine antue HTauer (50,

bie im 5. ^^^'^^^ "• ^^?'^- i" ^^^^^ £änge ron \5 km imb einer V^ölie von

^8,8 m (alfo in ber eines breiftöcfigen mobernen IPoIinhaufes) erridjtet

ift. — €benfo ift bie Stabt 2(utun no"d^ heute ron ber antÜen IHauer um^
geben, ^mei dore burd?bredjen biefe; bas hier abgebilbete (52), nach

einem nahen ^lü^djen porte b'^trrour genannte, \7 m I^od?, \o m breit,

I^at oier Durd?gangsbogen unb oben eine (Salerie mit to (jet^t :) ^Irfabcn

unb forintt^ifcfjen pilaftern.

IIL prioatarcf)itcktur (53-59).

Die Kaifcrpaläftc. Sd)on in rcpublüauifdicr §eit wat ber

mons Palatinus in Hom bie (öegenb, in ber bie pornebmften

Bürger ber Stabt ihre ßänfer hatten. Von 2higuftu5 an wohnten

bie Kaifer bort, nnb ber palatinus bebecfte fid? mit bcn foftbaren

Bauten, bereu rtad^bilbungen fpäter paläfte ober Pfalzen ober

Palais c^enanni mürben. UTan gräbt bie Paläfte auf bem Palatin
je^t aus, unb fie u?erben eine £Jauptfef^en5U)ürbig!eit Homs
bilben. ^ud? augerl^alb Homs g,ah es Kaifcrpaläfte, fo in (Trier,

in Tivoli (Cibur), wo bie Villa bes £Jabrianus fo ausgebetjnt ift,

ba% eine bloge Durd?u)anberung il^rer Huinen Stunben er^

forbert, unb in Spalato (Salona).
Dort erbaute fic^ Kaifer Diociettainus nadj feinem Hücftritt oon ber

Hegierung (305 naci? (£t^r.) einen palaft, ben er bis an fein tebensenbe
hewolinic. Das ujeitläufige (Sebäube, bas aud? bie perfönlic^c Sic^erljcit
bes alten i^errfc^ers gemäl^rlciften follte, ift eine IHifcf^ung eines römifc^en
IHilitärlagers unb eines faiferlic^en Schloffes unb Don ftarfen ITTauern
um3ogen. 3m 7. 3a^rh. flüchteten bie uon ^einbcn bebrängten (£iniDoI?ner
ron Salona in biefen feftungsäl^nlid^en Bau, unb bis auf ben I^eutigen
dag birgt er in fic^ eine Stabt, bas je^igc Spalato (üal. auc^ 2(bb. 2^).
Don ben IPoI^nräumen bes Kaifers unb anbcren alten Baulicf^feiten iji

nid?t menig crl^alten, aber pielfad? in moberne ^äufer eingebaut unb alfo
nid?t fic^tbar; ber Dom ber Stabt wat wolil frül^er bas IHaufoIeum, bas
fic^ ber Kaifer in feinem Palafte errid^ten Iie§ (53). Die Sd^önl^eit ber
Bauten unb if^res Sc^mucfes reicht an bie frül^erer Reiten nic^t' I^eran.
2tber fc^on bie inäd?tig!eit ber 2lnlage ift fel^r einbrucfsooll unb marnt
Dor bem beliebten ;$el^ler, bie Kultur ber fpäteren römifd?en Kaiferseit,
bie man fid? gern als rec^t niebrig oorftellt, falfc^ 3U ben>erten. Denn
biefes „fin!enbc" 2IItertum (S. ^9) ftellt bocf? für einen feiner ^ctrf^er
einen palaft h^er, ber bie Scf^Iöifer aller mobernen IHonard^cn übertrifft:
roelc^es pon biefen märe gro§ genug, um eine Stabt in feinen Hlauern 3U
bef^erbergen?

Büröerijäufer (5^—59). Hhh. 5^ fc^eint fd?on burc^ bie

fleincn ^enfterlufen imb ben ITTangel jeben 5affabenfd?mucfes
bie Dürftig!eit bes bargeftellten l^aufes 3U be3eugen. 2lber biefes
Urteil ift, wie aud) bem oberflädilicbften Befud?er pompeiis
!Iar mirb, falfd?. 3n IPahrheit mar bas I^aus bie IPohnung einer
wenn ntd?t üornel^men, fo bod) reichen ^amilie, bie im Jnnern
if^r X7eim mit Kunftmerfen mannigfad)fter 2(rt, barunter mit enU
3ütfenben UTalereien, fc^mücfte. Wenn man alfo ben ^affaben^
fd?muc! unterlieg, fo g,e\d^al} bas ntd?t, meil man il^n nic^t an^
bringen fonnte, fonbern meil man nic^t mollte: beim pompeiant*=
fd?en fjanfe ift bas ^ugere ntd?ts, bas Jnnere alles.

Sein f?auptc^ara!terifti!um ift feine a:raulic^!eit, ber miliare

^Ibfd^Iug nadi äugen, ber fo meit gel^t, ba% man fogar auf ^enfter
möglic^ft verliebtet. Wie aber erl^alten nun bie gimmer £id?t

unb £uft ? man öffnef fie im 3 n n e r n bes fjaufes mit ber
(E ü r auf bas nur l^alb gebec!te 2Itrium unb auf ben mit Säulen
umgebenen f^ofgarten, bas periftylon, peristylium

(f. u.). Da
ber Süblänber Kälte meber fürd^tet nod? fel^r 3U fürd?ten brandet

Zamet, Römifdjc Kultur im Bllöc. 3
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— 'Re^en ift il^m Piel tiicf^r xxnb in einer für uns fpagl^aften

IDeife unangenel^m — , fo t^ielt man bie Cüren ben größten Ceil

bes Jat^res offen wnb erreid?te fo namentlich in ben periftvl^

3immern, bie fosufagen im freien liegen, ben von bem 3taliener

über alles gefd^ä^ten 2lufentt^alt an ber fri(cf?en £uft. Wie

intenfit? aber burd? bie auf 2Ibb. 5^ (oben) fid^tbaren 3tpei

Dad?Iufen bas 5onnenIid?t bes Sübens einbringt, bas muß ber

Horblänber in pompeii felbft feigen; trenn man es ihm nur he^

fd?reibt, fo glaubt er^s nid?t. ^enfter u?aren alfo nid?t ober !aum

Soentftanb ein fjaus, bas Don bem mobernen pöllig perfdpieben

ift. Unb bod? brandet es besiegen nid?t unpraftifd? 3U fein; im

(Segenteil, es irar fel^r n?ot^nIid?, fet^r bequem, fel^r elegant. 2lls

ipir nod? in Italien reiften, fonnte man fd^on in Perona an ntd?t

ganj mobernen fjäufern ben 2Ibfd?Iug üon ber 21u§enu?elt be^

ad^ten. IHan iparf burd? ben X^ausflur einen Blict in ben mit

(Sartenanlagen, Springbrunnen, einer Statue ober einem IPanb^

gemälbe gefd?müdten £?of unb fal], ba% biefer im Süben ettpas

anberes bebeutet als in unferen Stäbten jener IPinfel mtt Cepptd?-

ftange unb ^lfd?engrube. Dasfelbe lel^rt ber patio in Spanien.

^reilid? ^ahen alle I^eutigen italienifd?en Biän\ev bod? ^enfter.

Bei Beurteilung ber fenfterlofen, immer offen ftel^enben §immer

in pompeii aber benft man gern an fein norbifd?es £Jeim mit bem

3ur rPinters3eit fo fd^ä^enstrerten 0fen. Dann allerbings ex^

fd?einen antife tPol^nräume febr froftig unb ungemütlid?. 2lber

reid?e f^äufer bes mobernen Pamaffus, bie ben anüten Braud?

3iemlid? rein befolgen, unb füblidje £)oteIs, lüie auf bem fd?rerf=*

lid? l^eigen IHalta ober in ber im Sommer glüt^enben Sat^ara^

oafe Biffra, in benen fid? bie gimmer einsig mit ber Qlür nact?

einem luftigen Umgang öffnen, 3eigen bem Heifenben, ba% bie

antife Bauipeife für Sonnenlänber nid?t unrid^tig ift.

man betritt bas f?au5 (5^) üon ber (Saffe aus burc^ bie auf ber 2Ibb.

ficbtbare Züv, auf bem plane bei B, unb iwai burd? einen Dorraum a

vestibulum), an beffen (£n6e bie f^austür lag, unb einen Korribot b

(fauces), §unäd)ft aelanat man in bas atrium (c), beffen Sage aut 0er

oberen 2Ibb. an ber' arofen Dad?Iu!e (in IPal^rt^eit emem großen li^t-

einlaffe) fenntlic^ ift, unb in jipei anfdjließenbe Häume (alae h, i) Vas

mt'mm war ber f^auptraum bes a 1 1 italifc^en ^aufes, beftimnit jum

IPobncn, Speifen unb Scblafen; fpäter, als man bem f}aufe bas periftYl

analieberte, ipurbe es ein €mpfangs^ unb Kepräfentationsraum. 2lut

bas Yttrium folgt bas unter gried?ifd?em (£influffe entftanbenc unb gnec^ifd?

benannte peristylium, eine Säulent^alle (1), (auf ber oberen 2tbb. gans

)

I

]

oben), bie einen (Sarten (m) umgibt; an il^r liegen bie §immct n, o, p, q, r.

baneben I^at bas f}aus ber reichen Pettier noc^ ein ameites fleines ^Itrium

(v, auf ber oberen 2lbb. an ber Üeinen Dad^Iufe fenntlic^) unb ein a^eites

periftyl (s). n, p, t finb 5peife3immer, u ift ein 5d?Iaf3immer, w bie

Küc^e (2lbb. 77), x bie Kammer bes Koc^s. 3n ben meiflen Käufern

liegt 3rDif(^en 2ttrium unb periftyl noc^ bas tablinum, ein offener Kaum
3um 21ufentl>alt im freien.

Unmittelbar nadi ber Perfc^üttung pompeiis wutbe bie Stätte oon

ben Überlebenben burd^graben unb alles Koftbare nac^ IHöglic^feit aus

bem Schutt emporge3ogen. Diele Befud?er pompeiis, bie bas nic^t ipiffen

(eigentlich ift es ja felbftüerftänblid?; auc^ in ITteffina tjat man fofort

nad) bem* legten €rbbeben gegraben), ujunbern fid? tro^bem nic^t über

ben ItTanacl an (Einrid^tunasgegenftänben; folc^e, meinen fie, I^atten eben

bie „2IIten" gar nid?t'. Durch einen gufall ift ein Ceil bes Dettierijaufes

ben antifen 2tusgräbern faft entgangen, unb fo fanb man bort im perifiyl

(55) ben größten Seil ber einstigen reichen 2(usftattung, 8 marmorne
XPafferbecfen, 9 (einji ;2) Siaiueiien, aus benen in bicfe Becfen tDaffcr

floß, im (Sarten 3U)ei Springbrunnen, Poppcll^ermen unb IHarmortifc^c.

€s war ein glücKic^er (S>ebanfe ber ^lusgrabungslcitung, alles bies an

feinem ®rte 3U belaffen: „nirgenbs iiai ber Befuc^cr fo wie I^ier ben vollen

(Sinbruc! ber antifen IDot^nung."

2luf ein periftyl breit geöffnet 3U benfen ift bas gimmer (56), bas

^. Vuban mit glücüic^er pbantafie unb unter genauer 21nlel^nung an bie

^unbfiücfe mit antifen (Sinric^tungsgegenftänben gefüllt l^at. Das Bilb

3eigt bie oomel^me €Iegan3 eines antifen 3nterieurs.

Sooiel let^rt alfo bas pompeianifd?e ijaus, unb es ift nic^t menig.

Unfcre 2lrd?iteften reformierten in beredptigter 0ppofition gegen

unfere lUietsfafernen ben priratt^ausbau ; mobcrne IPol^nungen

follen ber beutfc^en (Eigenart, ber unferes Sionbes unb banehen

fünftlerifc^en ilnforberungen entfprec^en. VOet nun pompeii

nid^t in brei Stunben flüdptig burd?u?anbert, fonbern feine

fjäufer ftubiert, ber erfennt, ba^ bie mobcrne (Jorberung

unferer ilrd^iteften Don ben alten Baitmeiftern glän3enb burc^^

gefül^rt ift: bas pompeianifd^e ^aus entfprid^t ja ben Bebingun*

gen, bie bas Klima unb bie italienifd?e (Eigenart ftellen, burc^aus.

2Iber auc^ einer anbren, nid^t n?enig befd^ämenben lX)at^rt)eit

follte fic^ ber Befud^er pompeiis nid^t üerfd^lteßen. VOenn l^eute

bie am Pefut) liegenben ®rte ober auc^ eine beliebige Stabt

(Europas, bie in il^rer (Sröße unb Bebeutung pompeii entfpric^t,

burd? einen oulfanifd^en 2lusbrud? perfd^üttet unb in 2000 '^a^xen

ausgegraben wixxbe, fo iDÜrben bie 2(usgräber im Dergleid?

3u ben je^t in pompeii tätigen mober ne Kunft üiel
tD e n i g e r finben. Wo liat unfere Kultur in einer Sanbftabt

IHofaifen, xvo tDanbmalereien, wo Bron3eftatuen ? Unb biefer

Kunftreic^tum finbet fic^ im 2(Itertum überall ba, xdo immer
3*
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ontifc prioatt^äufer auf^cbccft ujerbcn, (o in Horbafrifa, (Ser-

manien, Britannien.

Hid?t ausbrü^lid? genu^ fann jebod? cor bem Jrrtum getparnt

werben, als ob bas pompeianifd?e £?aus nun übcrt^aupt ben

Cvpus eines römifcf?en IPot^nl^aufcs ber Kaiferseit barftelle;

2Ibb 57—59 follen t^elfen, biefe weit perbreitete 21nftd?t ju be^

fämpfen. ^äufer einer beutfd?en Kleinftabt feigen anbers aus

als bie Berlins, unb ebenfo ift ber Cypus bes pompetontfcben

ßaufes nicht ot^ne weiteres auf bie antuen fjäufer Homs 3U

übertragen (5. ^7). Por allem aber ift !Iar, ba% ber Homer,

ber ficf? im t^eigen Horbafrifa anfiebcite, fein pripatl^aus anbers

baute als ber, bm fein (5efd?ic! nadi (Sermanten ful^rte. So

faben alfo fd?on antue (Sutsl^öfe in a:unefien (57, 58) o,an-^ anbers

aus als bie pompeianifd?en Kleinftabtt^äufer. Unb es mar feme

geringe Überrafd?ung, als in Italien felbft, unb ^xvat m 0ftia,

1910 Bäufer aufgebec!t tourben, bie bcn pompeianifd?en mfofern

rpiberfpred?en, als fie tatfäcf?lid? große ^enftcrreit^cn na^ ber

Strage 3U k^hcn (59). m^ kc^t man fd^Iiegüd? mit perbeflerter

(Srabungsmett^obe in pompeii felbft in ber 2lbbonban3a)tra|e

einige i^äufer gcfunben, beren obere 5toc!iper!e nadi ber Straße

5U burd^meg I^ot^e große ^enfter aufmeifen. Siet^e aud? Dragen-

borff, rOeftbeutfcf?Ianb ^nx Hömerseit (IPtff. u. Bilbg. U2),

2. ;iufl., S. ^3 'ff.

IV- Kunjt unb KunJtgerDerbe (60—118).

Beüor bie Homer mit ben (Sriedjen befannt wnvben, kahen fie

in ber Kunft faft n i d? t s geleiftet (S. 5, 52). Uadi ber Eroberung

(Sriecbenlanbs unb Kleinafiens beget^rte man bann aud? Hom

fo mit IPerfen ber plafti! unb mderei 3U fd?müc!en, ipte man

bies im unteriporfenen 0ften fennen gelernt t^atte.
^^\^^^f^J]

vookl nid?t 3U l^art, tpenn toir als (Srunb biefer Kunftfet^nfud?t

in ben raut^en Kriegsleuten nid?t foujot^l ben IPunfd? annel^men,

fid) mit 5d?önem 3U umgeben, als oielmel^r lebigltd? bte ^ler

bas and) 3U befifeen, n>as man bei ben <Sried?en fo l^od? gefd?a^t

fab. Venn wenn bas Pol!, beffen t^öt^ere Bilbung man aüent^

halben empfanb, bie IPerfe ber Kunft liebte unb pries, fo mod?te

bod? wokl in it^nen ein gemiffer IPert liegen — ben man nun

aud) anerfannte, cielleid^t ot^ne it^n 3U fetten. So begann jener

große planmäßige Kunftraub, ber gried?ifd?e Statuen 3U ^aufen^^

ben nad> Hom füt^rte, unb eine eifrige Kopiftentätigfeit, bie ben

Befiö eines berühmten IPerfes foId?en oerftattete, benen ber <Er»=

n?erb bes Originals unmöglich mar. Piefe paroenul^afte Stellung

bes Homers 3ur gried?tfd?en Kunft mirb in oielen Kreifen lange

biefelbe geblieben fein. Später f^at man bann u>ir!Iid? fehen ge=

lernt unb brandete bas Kunftperftänbnis nid?t met^r bloß 3u

!|eud?eln. 2lber babei ift es fd7ließlid? aud? geblieben; ben oon

ben <5ried?en gefd?affenen ;$ormenfd?a^ mefentltd? 3U ertueitern

^ahen bie Homer faum oermod^t. ^nmiemeit bies ber gall wat

unb if^ncn alfo eigne fd?öpferifd?e Kunftleiftung 3U3ufpred?en \%

ift nod? ftrittig; fid?er !önnen mir fclbftänbige römifd)e IPerfe

nur im porträt unb im Heltef (S. \o 3U Hr. 8) finben.

rOenn mir aber bie Originalität bes Homers nur menig be«*

munbern Tonnen, fo ift um fo erftaunlid?er, in meld^em (Srabe

Dom Beginne ber Kaifer3eit an bie Kimft in alle Sc^id^ten bes

Polfs bringt. Die (Segenmart muß es bcflagen, ba^ bie Kunfi

bod? fc^ließlid? Bcfi^ nnb ,^reube ber (Sebilbeten unb Permögen^

ben bleibt unb nieberen Sd?id)ten rcrfd?loffen ift; im römifd?en

2lltertume bagegen gel^örte eiwa von Cl^rifti (Seburt ah piaftif,

maierei imb Klein!unft fd?led?tmeg allen, and) ben ^rmjten;

fie erfüllte Straßen, piä^e unb öffcntlid?e (Sebäube. Vflan oer^

gegenmärtige fid), ba% ans bem gried>ifd?^römifd/en 2Iltertumc

nod) etma xo 000 Statuen crf^altcn finb, unb ba% bas naturgemäß

nur' ein gan3 perfdjminbenber Bruchteil bes Dor 1(600 Za^ven

Porl^anbenen fein !ann; \d>müdie bod} tH. Scaurus ein

Cl^eater mit 3000 Bron3eftatuen ! Vanadf müßte eine moberne

Stabt mit it^ren öffentltd?en Kunftmer!en unb ben in ben Wofy
nungen ber Heid?en oerteilten piafttfcn einem Homer ber Kaifer^

3eit beinahe als !unftlos erfd?einen; aud? nid?t in ber Berliner

Siegesallee, fonbern nur am IHailänber Dom mit feinen 2000

irtarmorftatuen fänbe er eine (Erinnerung an feine geit. Die

lln3al^l aber pon Kunftmer!en, bie allüberall in faft erbrüc!enber

Überfülle 3U fetten maren, perfekte im 2lltertum natürlid? nid?t,

ben !ünftlerifd?en Bli^ bes Pol!s 3U bilben.

piaffif (60—69). Bei mcitcm nid?t alle aniihn Statuen unb

Heliefs ber italienifd?en tltufeen barf ber Befd?auer als Den^
mäler römifd?er plafti! auffäffen. Sie 3erfallen pielmel^r in brei

(Gruppen: eine (l^eute red?t Heine) pon gried?tfd?en Original*

mcrfen, bie bie Homer aus (Sried?enlanb !^erüberbrad?ten, eine,

bie bei meitem 3al^lreid?fte, fold?er tPerfe, bie noc^ im 2lltertume
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met|r ober minber I^anbmerfsrnägig nad} c^rte cbifc^cn Porbilbcrn

fopiert finb, imb eine britte üon €r3eu9niffen rein römifcf?er

pfaftif/ Hur bie le^te befd^äftigt uns in biefem :3änbd?en;

antiBe Kopien griecf^ifcf^cr IDerfe fommen bier nur infomeit in

^etrad^t, als fie bemeifen, irie ungemein and} auf bem (Sebiete

ber plafti! bie römifc^e Kultur Don gried^ifc^er abf^ängig mar.

Selbftänbia finb bie Homer befonbcrs im p r t r ä t. Vflxi volUnbcU

jiem Healismus fiefitc ber römifc^e Bilbner Porträts in Bron3e ober

irtarmor I|er, bereu (Treue über bie fc^ciubar grö^tmöalic^e, bie pl^oto^

grapl^ifd^c,' fajt noc^ I^iuausael^t. Dabei braudjt er nic^t IDerfe 3U fcfjaffeu,

in beucn Healismus ibeutifdj mit ßä§Hcf?fcit ifl. HTau fel^e ben wunbeu
vollen Kopf eine? uns fonft uube!auntcu Homers aus bem \. 3^^^^-

V. Cljr. (60). Das ifi ein vir! ^eft, !Iua, Har, ftreng; fein unnü^es lüort

gel^t aus feinem HTunbe. Unb u)elche 2(ugen! IDir q^ehen bas Sifb bcs

je^t in Bofton, tTtaff. befinblirf^en Kopfes aucf> mit ber 2(bfid?t, nebenbei

3U 3eigen, mie rüf>rig bie 2(meri!aner 2Iutifen ermerben, fo ba% mix je^t

Pradjtftücfc antüe'r Kunft nicfjt mel^r nur in europäifc^en IHufeen 3U

fuc^en haben (f. aucf? 2Ibb. 9^); biefe praftifd^en £eute bemül^en fic^

mit allen ITTitteln, Kenntnis unb Ifertfcf^ä^una antifer Kunft in ifjrem

!ianbe 3U oerbreiten. — Pon gleid^er £eben5H)abrI^eit ift bas Bilb einer

^rau aus bem Volte (2Ibb. 60,' ein Befi^tum ber an Sc^ä^en überreichen

Slvptotl^e! Hv^(£arlsbcra, bie bem feinfinniacn Kunftrerftänbnis eines

bänifd^en (Sroginbujtriellen, 3acobfen, il^re €ntfteljung rerbanft unb beren

Befud? ben nad^ Dänemarf reifenben Deutfdjen nidjt bringenb genug

empfohlen werben tann, ba fid? biefe (Slyptott^ef unferer IHünd^ener fcljr

iDoi^I als gleicf?bered?tigt 3ur Seite ftellt. — Diele mad^en fid? üon ben

Hörnern unb Hömcrinnen ein Bilb nur nach ben Sd^ilberungen ber Kriegs*

3Üge ober ber Perfdjroenbungsfudjt bcs faiferlic^cn Homs, ujoüon man mit

Dö^rliebe er3ählt. Bier fielet man eine antife ^rau in anberem £id?te. 2In

Übermaß oon Domel^ml^eit leibet fie offenbar nic^t, ujcnn fie aud? in il^rcr

;$rifur elegant fein möchte. Sie igt gern unb gut; Sucher lieft fie nic^t;

itjre Dien^otcn oerftel^t fie mit (Energie 3U fommanbieren. £efen voit

bamit 3U oiel aus bem porträt heraus? JDer an ben 2lnbli(f ber fd^einbar

fo blöben 2(ugen nidjt gemöl^nt ift, fud?c fic^ nadj bem S. (Sefagten

barüber t^inmcgjufe^en. — Die €nglänbcr famen auf ben Sdjtffen iljres

Polfs fc^on pormel^r als hunbert 3cihr<^Tt oft in bie ^miber bes ITTittelmecrs

unb beaciflerten fich bort" für antTfe Kunftmcrfe, bie fie eifrig fammelten.

So befdjäftigte \802 £orb €Igin etma ein 3^^^ I<^"g 300—^00 2Jrbeitcr

bamit, Pon 'bem partl^enon *in 2ltl^en fafi ben gcfamten fünftlerifd^en

Sd^mucf tt>eg3unehmen; bie 2lusbcute bracfjte er in 200 Kifien nad? £onbon.

2(ud? englifd^c ßcrrenfit^e bergen üiele ^tntifen, bie ber n)iffenf(^aftlic^en

^orfd?ung burd? bas tDerf "bcs beutfd>cn 2lrd?äologen Hlic^aelis 3U*

gänglid? gcmad^t ujorben finb. 2lhh. 62 3eigt ein in enalifd?cm prioat*

befi^ befinblic^es, bisl^er menig bekanntes IDer!. Der Knabe mit bem
feinen lUünbdjen, ben ^atien Sippen, bem reichen f^aar ift in ber Seiten*

anficht ein Beifpiel fc^önen ITTenfd^entums; ron oorn gefeiten ocrieugnet

er ni'djt eine c^cn)iffc Derbt^cit unb Stämmigfeit eines Hömerjungen. —
Der porträtfopf eines XUäbc^ens (6^^; ZTafenfpi^e abgebrochen) 3eigt eine

3ierlic^c ^rifur bes reichen Bfaaxes. (Sine reicf^e römifdje ^amilie lieg fogar

einen roeniae Cage alten Säugling (63) in IHarmor porträtieren; ber Kopf
träat alle ifterfmafc eines eben aeborenen, aber wo^ faum lebensfät^igen

Kinbes. (Hafe, ®I^rmufd?cI, £)a'ls unb Bruft finb mobern ergän3t.)

2tbb. 65 3eigt einen gefangenen Barbaren; bie Binbc im ^aax he^

3eicf?net ben fjäuptlingsrang. Der Statue fel^Ien beibe B('dnbe. €nta)cbcr

roeift bies auf eine graüfamePerftümmcIung üon UnterrDorfenen bes Dolfs*

ftammes, ben ber *DargefteIIte rcpräfentiert, ober bie Statue ift unfertig,

unb bie f^ärtbe follten in befonbcren Stüden angefet;t werben.

Ober 2lbb. 66 f. S. \6. Der Kopf ber Statue bcroeift, ba% [xdi bie

porträtfunft in Hom bis in fpäte Reiten auf ber f^ötje gel^alten Ijat. Der

Dargeftellte trägt ^wex (Eunifen übereinanber, eine mit, eine ot^ne 2JrmeI,

barüber bie Gloga. Diefc drac^t wax im 2tnfang bes 1^. 3<Jbrl^- üblic^;

noc^ ift aber bie porträttjafte DarftcIIung ror3ÜgU'i?. — Über 67 f. S. ^6.

2tls Beifpicl ber beforatinen plaftif mögen Brunnenfiguren bienen,

bie in ber antifen Kunft fel^r I^äufig finb (S. 35). Sie finb oft, weil fie

fic^ auc^ in ben perifivlen minber Begüterter fanben, fel^r i^anbujcrfsmägig

gearbeitet, nidjt feiten aber aud? gute Kopien trefflicher Porbilber, unb

u)ir beipunbern bie ^ülle ber IHotiDc, bie man in if^nen 3U oermerten ge*

n)ugt iiai. Die 2(ufgabe, bas tDaffer gen?iffermagen organifc^ au? ber bar*

gesellten ;$igur herausfprubeln 3U laffen, ift oft fehr Ijübfc^ gelöft. So tjat

ein Silen aus einem Sc^Iauc^e getrunfen unb fidi babei beraufc^t, unb

nun liegt er an ben Sc^Iauc^ geletjnt unb fc^Iäft, aber er iiai oergeffen,

biefen 3U3ubinbcn, unb unauffjaltfam cntftrömt nun bas fofibare Hag.

©ber ein Silen (2Ibb. 68) I^at fnieenb ben Sd?Iaucf? gefüllt unb erl^ebt fid^

mit ber fc^meren £afi, iDobei er fic^ mit ber £infen aufftü^t; boc^ bas ^anb
bes läffig 3ugefnüpften Sd^Iauc^s iiai fidj gelodert, unb feine 2Irbeit voixb

mohl Pergebens gemcfcn fein. (Semig t^at man folc^e Svenen im "iehen

oft am ^xnnnen beobachtet, übrigens finben mir biefen Silen noc^ einmal,

unb 3U)ar an ber Sfcne bes Dionyfostt^eaters in Tliiien, bort als Stü^*

figur. Beibe rOcrfe fopieren ein älteres Dorbilb griec^ifd^er Kunft (S. 57 f.),

bas atljenifc^e (Ejemplar minber gefc^idt, u?eil bort bas Spagljafte ber Si*

tuation roegfällt, bas uns an bex römifc^en ^igur erheitert. Das griec^if^e

original mar mol^l als Brunnenfigur aebad}i unb ftammt aus I^elleniftifc^er

geit {nadi ^llejanber bem (Sr.). — faan headiie aud? ben Scf^Iauci?, mic

folc^e feit ben ältefien Reiten bis je^t im Sübcn gcbräuc^Iid? finb. €s finb

Cierfjäute, bie, menn fie gefüllt finb, noc^ einigermagen bie ^orm eines

Cieres l^iaben (fiel^c auc^ 2Jbb. ^8).

Die Cicrplaftif (69) fcf^uf teils Porträts r>on Cieren, bie il^r Befi^er be*

fonbers liebte, teils Brunnenfiguren, teils reine Kunftmerfc otjne be*

fonberen Zlehen^voed, bie ben Bcfd^auer an fid?, lebiglidj burd? bie ge*

lungene Haturmiebergabe ergoßen foHten. (Ein Befud^ bes „Saales ber

Ciere" im Datifan 3eigt bie ^^e, auf ber bie antife Cierplaftif ^ianb. 2tn

unferer Ciergruppc headfie man, mie naturmal^r ber £^unb an bex f^aut

bes f)irfc^es'reigt unb 3errt. Doc^ nic^t nur besmegen ift bie 2(bbilbung

gemäi^It; fie foll an einen Umftanb erinnern, an ben üicIc Befuc^er oon

2Intifenmufeen nicf?t benfen. (Erftc Pflid^t beim Betracf^ten jebes antifen

KunftmcrFs ift, nad^ ben mobernen (Eraän3ungen 3U fragen, ^rütjere Z^l:i^*

^unbcrte t^ielten es für unmöglid), IDerfe ber piaftif in bem 3crtrümmerten

^uftanbe, in bem ja meift bie 2tntifen gefunbcn merben, einem IHufcum
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em3ureil^en. (Srft feit neuefter gett läßt man bie Kunjttperfc nic^t mefjr

rejtauriercn, ba man fat^, öa§ öcr ausbeffcrnbe Künftler bie 2(bfi(^t bes
alten ITTcifiers bod} nur gan3 feiten traf. 3" mancf?en ITTufeen ließ man
jüngft foaar von allen Stüden alten Beftanbes bie €rgän3un3en toeg*

nel|men, fo im Drcsbner lllbertinum. 3" 3*^Ii<^" begnügt man fic^ jetjt,

neu gefunbene lDer!e fo, roie man fie ausgrub, auf3uftellen; ältere, fc^on
ergän3te 2X>er!e aber beläßt man in biefem ^uftanbe. IDie oft aber fül^ren

biefe €rgän3ungen irre ! JTlan fiefjt an unfercr (Sruppe, ba% bas 3ierli(^c

Schreiten ber borberbeine für bie Situation bes Überfallenen l^irfd^es

ebenfomenig paßt mk bas 3U gra3iöfe Heigen bes Kopfes, in bem fic^ ber
Sc^red unb 5c^mer3 bes Cieres nid?t genügenb ausprägt. 2Iber gerabe
bie fet^Ierhaften Ceile unferer (Sruppe finb n i d? t a n t ü. Hur
ber £eib bes £)irf(^es, Kopf, Dorberbeine unb Hinterpfoten bes ^unbes
finb alt. lüürbe man bie ergän3ten Seile ber (Sruppe megneb^men, fo

u>äre fie mand?em ^wat 3unä(^ft uncerftänblic^er; aber bei einiger Übung
lernt man balb, über bas i^el^Ienbe binu)cg3ufel^en. Unb bie ctmaige €in*
büße an fünftlerifc^cm (Senuß bei ber Betrachtung üon nic^t ergän3ten
Kunftroerfcn ift ein fleincres Übel als bas falfd?e Urteil, auf bas'bei er*

gän3ten gerabe ber £aie geführt roirb, ber fid? bie oben angeregte ^^rage

nadi ben (£rgän3ungen nid^t Dor3uIegen geujöl^nt ift. 2(Is allgemeines
trterfmal fann gelten, ba% man €rgän3ung bei allen ^letWdi unb bünn aus
tHarmor gearbeiteten Stüden annebmen muß, bie ;nic^t befonbers ge*

flü^t maren. Don ben Beinen imferes f^irfc^es fann ein Kunbiger bie

€rgän3ung fajt mit Sic^erf^eit bel^aupten, no<^ el^e er ben u?iffenfc^aft^

liefen Katalog bes ITTufeums barüber nac^fc^Iug.

maUtd (2tbb. HO, 2X, 5T, 58, 70—76, HO-^—^07, U9, X22,

^32, X'\2, \^6), Wenn mir S. 26 fagten, ein antifer Homer
rDÜrbe feinesmegs jebe €rrungenfd)aft unferer Kultur als ;Jort*

fc^ritt onerfennen, fo gilt bies namentlid? t>on unferer gefd^mad*
lofen 2Irt, bie VOänbe mit bebrudtem Papier 3U beficben, einer

Sitte, bie ntd?t einmal ber »unfultioierte' ©rientale fennt. VOas
im 0rient bie IPanbteppid^e, bas finb im 2IItertum bie ID a nb^
m a I e r e i e n , nur noc^ unenblid? mannigfaltiger; benn jene

bieten IHuftcr, biefe Btiber. „IDie hci^nabet war jene §eit, bie nod?
bie papierne Tapete nid?t fanniel ^ebc IDanbmalerei, fei fie

nod} fo gering, wat bod? eine ©riginalarbeit, über beren Vox^no^e

unb ^el^Ier fic^ reben lieg" (Birt). IDir fennen biefe 2lrt ber
IHalerei befonbers gut aus pompeit; allein bas Dcttierl^aus tpeift

88 IDanbbilber auf. Die pompeianifc^e It^anbmalerei af^mt enU
mebev auf plaftifcf?em Stud eine Derfleibung ber VOanb mit
eblen ITTarmoren nad^, ober fie ermecft bmdf bie raffinierte per==

fpeftiDe aufgemalter 2(rd?ite!turteile äugerft gefd?idt ben 2lnfd?ein,

als ob bas gimmer oiel gröger fei, als es in lDir!Iid?!eit ift (hei

unfern (Tapeten erböbt eine unter ber Dede aufgeffebte etmas
t^obe fog. Bo^hlile bas gimmer fc^einbar). Dielfac^ feigen mir

n

)

plüfti!. tnalerei. HTofaü. 11

banehcn mytl^ologifd^e Svenen ber gried?ifd?en Sage bargeftellt.

Dies unb anberes füi^rte barauf, ben Urfprung ber pompeiani^^

fd?en IDanbmalerei bei ben (Sried?cn 3U fud?en. „f?infid?tlid? ber

2tusfd?müdung it^rer fjäufer mot^nten alfo Homer mie Campaner

in ben £Jäufern einer ftammfremben Hation" (ITtarj), tuie mir

ja aud? in Deittfd)Ianb lange fran3Öfifd?es IHobiliar als ben

mürbigftcn Sd?mud imferer IDof^nungen anfallen. Heuefte

Unterfud^ungen laffen allerbings ben 2. bis ^. pompeianifd?en

De!orationsftiI in Hom entftel^en itnb üon ba nad} bem 0ricnt

bringen. Dgl. S. 9.— Da alle IDänbe ber gimmer mit tTTalereien

bebecft 3u fein pflegten, fo folgt übrigens baraus, bag in ben

IDoI^nräumen voanbvexbeäenbe IlTöbel, befonbers Sd?rän!e, nid?t

geftanben traben tonnen, wie mir biefe ja je^t aud) nicf?t mebr als

§immerfd?mutf auffaffen. Die in pontpeii (in Spuren, nid?t als

(3an^es) gefunbenen Sd^ränfe muffen fid? in Hebenräumen be^

fimben haben.
€in Beifpiel eines mvtt^ologifdjen IDanbbtlbes gibt 2Xbb. 7^. Dagegen ift

rein ornamental auc^ in ben figürlichen Steilen (3üngling, tftäbc^en,

(Eroten, ©ere) bie fdjöne Dede ber Stabianer Cl^ermen in pompeii (72).

f^ier unb in 2tbb. 73, 7^ 3ciat aucf? fd?on ein nid?t farbiges Bilb, wie ebel

bie forgfältig ausgcfül^rte 2trbeit wittt 2tbb. 73 gibt bemalte, ornamental

ael^altene 5tudbe!orationen eines (Srabes an ber Dia £:atina in Hom,
aus bem 2. 3abrb. üor (£br. ( ?), bie in jtarfer 21nlebnung an griedjifd^e

Dorbilber cntftanben.

€me hebenienbe Holle fpielte bie ITT f a i f m a I e r e i (57, 58,

7^—76, \22), bie ganj befonbere Bead?tung üerbient. Denn

mäl^renb bie meiften anbexn Kulturerrungenfd?aften bes 2llieu

tums frü!^er ober fpäter com Horben angenommen mürben,

liat biefe eble Kunft bei uns bisl^er nod? feinen redeten Boben

gefunben; eine wenn and) fpäte ^nnabme ber tHofaiffunft ift

üielleid^t hei uns nod? möglid?, ba bas ^Htertum ja (l^offentlid? !)

nod? nicf?t aufl^ört, uns 3U er3iel^cn. 3^^ 3*<^^i^^ k^^ ^^^ inofaif==

maierei im gansen HTittelalter mel^r mie alle anberen Künfte ge='

blül^t (Hauenna, Denebig) imb mirb beute nod? gepflegt (päpft^

Iid?e irtofaiffabrif im Dafifan), wenn and-} längft nid?t fo mie einft.

3I^re Beliebtl>eit im 2(Itertume 3Gigt eine Pilla in Utbina (2Ip

^erien), bie allein 67 IHofaifen bcfag; insgefamt foimten mir

(bis Kriegsbeginn ; neuere Had?rid)tcn fel]len) aus bem römifd?en

Horbafrifa H056, aus ^ranfrcid), bem an IHofaifen reid?ften

'ianbe bes 2IItertums, 1(67^ IHofaifen.

Hatürlid? ift 2Iu5fübrung unb fünftlerifd>er tDert ber IHofaifen je nac^

bem finan3ienen 2Iuftt»anb bes Beftellers unb ber Begabung bes l^ünftlers
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fel^r ocrfc^iebcn. IHand^e ItTofatfbtIber wie 2tbh. 122 ftnb toeniaftens

bvLxd^ it^ren (Segenjianb intcreffanf; es finben fic^ aber auc^ prad^tftücfe

erflcn Hanges. So wiiUn b'xe ITTofaüen 74, 76, im ©riginal von genjaltiger

(Srö§c, fc^on burd) bie entjürfenben ;$ormen ber Han!en unb Ornamente,

ungleich mel^r freiließ noc^ burd^ il^re färben, bie tjier fetalen mußten. —
2tbb. 75 3etgt, loie bas (tbrifientum bie Kunfi in feinen Dienjl nimmt.

S^. Pubeniiäna ift nad} ber £egenbe bie ältcfte Kirrfje Koms unb an ber

Stelle erbaut, wo St. pubens, ber ben I^I. Petrus bei fic^ aufnal^m, mit

feinen Cöcfjtem prajebis unb pubentiana rool^nte. —
K ü (^ e. 2Ibb. 77 (aus räumlid^en (Srünben liier eingefügt) 3eigt bie

Kücf^e, bie in bem 3U 2Ibb. 5^^, 55 befproc^enen reid?cn £)aufe ert^alten ift.

Sie fann einer bcutfd?en £)ausfrau nid?t imponieren. Das ift fein Sd^mucf-*

fäjtc^en mit fauberen unb in ©rbnung aufgereit^ten (Seräten, fonbern

ein enger l^ot^er Haum mit einfad? aufgemauertem £^erbe; unter biefem

i^ ein pla^ 3ur 2Iufben)abjung b^r .Neuerung. (ITTan fanb im Dettier^

i^aufe nod? bas Koc^gcfd^irr, ja bie 2Ifd>e bes ^euers, auf bem bie le^te

Jnat>l3eit cor ber Derfc^üttung pompeiis 3ubereitet roorben war.) 3n
ärmiid^en f?äufem bes 2(ltertuTns fel^Iten bie Küchen 3unä(^ft gan3; man
bereitete bas bi§d?en ^^ifd? ober ^^leifd?, bas ber 3taliencr neben Brot,

IDein, Salat unb ®bft beanfprud^t, auf einem fleinen tragbaren ®fcn 3U.

2(nbererfeits ijt in einigen f^äufem in pompeii ein Heiner Badofen für

Kuc^enbäcferei oorl^anben. 3n ber fpäteren §eit bes Hömertums muffen

bagegen Küc^enanlagen burcbaus üblic^ geujefen fein, lüic^tig ijt, ba^ ein

befonberer Kod^raum früf^er auc^ ben Deutfc^en unbefannt mar; fie über^«

nahmen biefe Kulturerrungenfc^aft üon ben Hömern, unb unfer IPort

Küc^e ift cbenfo lateinifc^en Urfprungs mic bie Hamen mand^er Küchen*

gerate (Hlörfer, (Trichter) unb faft aller Küdjenfräuter.

(Seräte, möBel, Sdjmutf (78—U8). „3^^^^^ voiebet ftannt

ber Befc^auer über bie Hegfamfett ber fünftlertfcf?en pt^antafie,

bie aud} bas allergemöl^nltcf^fte, von ber mobernen Kunfiinbuftrie

feiner weiteren Bearf?tung getpürbigte (Serät in Stube unb Küc^e

c^arafteriftifd? 3u formen unb finnüoll 3u beleben perftonb, ot^ne

ba% ber unmittelbaren §n)ecfmägigfeit babei ein ^(bbrud? ge^

fd^ät^e . . . 2lucf? mand^em 2(Itgeu?ol^nten unb Befannten mirb

ber Befd?auer bier begegnen; benn nid?t u)enige biefer formen

unb 0rnamente an Becfen unb Krügen, an Unterfä^en unb

£eucf?tern finb aucf? ber Jnbuftrie unferer Olage geläufig" (f?elbig).

mit biefen IDorten fenn3eicf?net ein (Selel^rter 3mar fpesiell bie

Sammlung von Bron3egeräten bes (Etruffifcf?en IHufeums im

Vaüfan, aber fie liehen bas Cbarafteriftifcf?e ber meiften antifen

(gerate I^erüör. ITCan heirad^ie banad} bie 2tbb. 80 ff. auf fünfte

Ierifcf?e formen t^in, in 2Ibb. \\s aber ben Korbftu^, ber ficf? ^wax

audi burcf? eine gemiffe gierlicf?!eit bes (Sefled?ts aus3eicf?net,

aber nid?t burd? befonbern fünftlerifd?en Sd?mucf. 2tn if^m fällt

pielmet^r 3uerft ber Umftanb auf, ba% er ja genau fo ausfielet wie

M
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ein moberner, unb jeber, ber bie ^bbilbung fielet, n?irb fic^ mit

€rfiaunen fagcn: 2lIfo iiaiien bie Homer auc^ fd?on fold^e Korb*

ftüt^Ie mie mir! — 2Iber mit biefer Betjauptung, bie angefic^ts

ber ^Ibbilbimg fo fieser rid?tig erfd?eint, iiat er nid?t red?t.

Das voäie ber ^^If, wenn er feine IDorte umbref^te: 2(Ifo 1:iahen

wit and} nod} foId?e Korbftül^Ic mic bie Homer! IDenn näm*=

lid} antifcs unb mobernes (Scrät ibentifcf? ift, fo liegt bie Sac^e

in ben allermeiften fällen nid?t fo, bag etmas I^eute r>orI^anbenes

5 u f ä 1 1 i g aud? im 2lltertum r>orbanben mar; üielmef^r ift faft

immer bas moberne (Serät eine Hac^bilbung
bes antifen, wenn u?ir uns beffen I^eute auc^ nid?t mel^r

bemugt finb. Selbft ber, ber mit biefem (5eban!en längft üer*

traut ift, ftaunt beim Befuc^e t>on 2lntifenmufeen immer mieber

aufs neue, wenn er einmal etmas burd?aus „ITtobernes" in

it^nen finbet — mir ging es fo, als ic^ 3um erften Vflale ein

antifes Heig3eug faf^; es ift unglaubltd?, mieotel mix von ben

taufenb Dingen, beren mir uns täglid? bebienen, ben Tllten vex*

bauten. Diefe ^ai^adie hiiien mir ben £efer befonbers feft3u=

I^alten; um ii^retmillen geben mir 2lbb. \\s, nid?t um blog bas

an \idi unmic^tige Porf^anbenfein oon Korbftüt^Ien im 2IItertum

3U 3eigen. Hur mer aus ber 2tbbilbung ben angegebenen Sd?Iug

3ief^t, fann recf?t mürbigen, mie mir bie fleinen 21nnel^mli(^feiten

unferes Gebens ben eilten perbanfen; nur er entgel^t ber (Sefal^r,

bas 2IItertum falfc^ einsufc^ä^en, unb er erft mirb unfern grogen

£el?rmeiftern auf bem (Sebiete ber Kleininbuftrie ben fc^ulbigen

Dan! ah^aiien.

IDir beginnen bie Betrachtung antifer lU ö b e I mit ber eines amtlichen

Stüds, beffen (gebrauch fid? freiließ nid?t bis in unfere geit Ijerübergerettet

\iai. IPäl^renb n?ir unfere I>of?en Beamten burd? glän3enbe Uniformen

unb 0rben aus3eid)neten, \[aiie bas 2(Itcrtum banehen noc^ ein anberes

(EI^ren3ei(^en, bas uns 3unäd?ft fonberbar üorfommt, bas fleine, tragbare,

mit €Ifenbein gefrhmüdte 21mtsftü{jlc^en, bie sella curulis, beren Be*
nu^ung ein Dorred?t l^öl^erer Beamter tt>ar (78, 79). Die mcniger elegante

ber I^ier abgebilbeten ift eine sella curulis castrensis, wie fie beim XHilitär

in (Sebraud^ marcn; redjts imb finfs bacon fasces, Hutenbünbel, eben*

falls ein2(b3eid?en Ijöt^erer Beamter. KXlan \iai biefe ^exiien ber tDürbe bem
(!?uattuorr»ir (£. ©tacilius (£. f. Pol. 0ppianus auf ben (Srabftcin gefegt —
oielleic^t wax ber Deremigte im 'iehen barauf nic^t weniq, fiol3 gemefen!

f?ol3möbef finb bei ber Pergänglid^feit bes ItTaterials feiten erl^alten,

I^äufiger bron3ene unb marmorne ilTöbel ober Ceile bavon wie ©fc^füge
wnb ^platten. Wyh. %\ 3eigt einen grogen Cifc^ mit abnel^mbarer plaiie

unb 3ufammenlegbaren ^^ügen, 2Ibb. 80 einen Stut^I (f^oder) ober Heineren

Cif(^, ber bcftimmt loar, neben eine (£I^aifeIongue geftellt 3U merben.
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Port 6em 2tbb. 82 tDieberaegcbencn IHöbelftücf fanben fic^ nur bie

IHetalltcile; 6ic bölscrnen Stüde tparen üerfault. 3rrtümlicf? re!on=*

ßruiertc man aus bem €rbaltcnen ein bisellium, eine boppelfi^iae JSanf,

benn für einen getpöt^nlid^en Stubl erfdjienen biefe Btonseftüde ju brctt.

Die Bifellien bienten übrigens nur einer perfon als 5i^; it?re Benu^ung

mar ein befonberes Porredjt (honor bisellii) I^ot^er Beamter unb üerbienter

Büraer Ival oben ^m sella curulis). ^unbe antifer Bettftellen haben

inbeffen ge'let^rt, ba% mir in unferem ITTöbelftüc! bie Hefte einer foId?en

üor uns haben unb ba% bie Bettftellen pornet^mer 'ienie tm 2lltertum

nid?t nur aus £)ol3 aefertigt maren, fonbem aud? aus bronaenen, mand^mal

mit Silber funftpoll ausgelegten Beftanbteilen.

Unter ben (5 ej 'd%en finb in ber Kaiferjett am ücrbrettctpen

foId?e aus Ccrra figillata (83—85), eine Hacf?al^mung

getriebenen 5ilbergefd?trrs (86 ff.) in Con. IDenngleid? biirige

rOare, jetgen fie bod? oft entjüdenbe IHufter unb ^od?gIan3

(„^Sirnis") bes Cons, bie bie au§erorbentIid?e Beltebtl^eit biefes

(5efd?trr5 erflären. 3n 3talicn aus ber lUobe gefommen, erl^ielt

ficf? bie Ccrra figillata lange in ben proDin3en; bort wax freilid?

bie Cecbni! oft fel^r fcf?Ied)t. 3n ber DöI!ern)anberungS3eit gmg

bas (Sebeimnis ber (Terra figillata^^^abrüation üerloren. Die üor

fur3emüerbreiteteHad?ricbt,niant^abe csnacf? langer IHüi^etpieber^

gefunben, ipirb oon erftcn Kennern wohl mit Hed?t bestpeifelt-

:iXbh 83 3eigt eine fc^ön aeformte IDeinfanne mit holdem f?en!el unb

Schmud von fons entrifd?en Kreifen, (Sirlanben mit Hofetten unb (ba.

^u)ifd>en) Blättern. Die ^abrümarJe (eine foldje finbet ftd? t^auftg an btefcn

feefä^en) ift Cornel[i]. b. t>. aus ber ,^abrif bes Cornelius 8^
't''^?l'"r5

mit (Sirlanben Don €feublättem unb =^bceren, 85 eme ttefe a:rmffd?alc

mit fd)önem ornamentalen, aber plumpem g:ierfd?muc!.

Das d i f d> g e r ä t Vornehmer beftanb felbftoerftanbUd? au s

(g b c l m c t a 11. 2Ibb. 86—92 geben einige Stüde bes reichen Silber,

funbes üonBofco reale bei pompeii, eine Heine Kanne lagona, o,2yn hoct?

einen Bedjer, cantharus, o,l5 m t^od?, 0,23 m im Durd?meffer, em Kaf[eroI,

patera, Sd)öpflöffel, trullae, unb einen £öffel, ligula.

Ungemein unterfd^ä^t mirb gemöl^nlid? bte letfiungsfat^tgfeit

ber antifen (Slasfabrifation (93—96, \05, \\7), Vas

Heapler Htufeo Ha3ionaIe bcrpal>rt 3000 antue (Slafer, palma

bi Cefnola grub in Zypern 2900 Stüd aus, unb in unb ^^t Honi

fanb man allein in bcn Zc^^xen \858M I200 Stüd. (5eu?tg fmb

unfere (Slasbütten bcn antifen überlegen, befonbcrs m ber ^er==

ftellung großer Spiegeifcbeiben unb im 5d?Iiff optifd?er £mfen.

2Iber biefer ^ortfd^ritt recf?tfertigt es nid?t, ba% fid? piele unferer

(Sebilbeten r>on antifer (Slastedjnif eine fo gar gertngfd?a^tge

t)orfteIIung mad?en ober gar nid?ts ron il^r miffen. (Hid?t ge^

fd?ie!^t bies im Xüc\Un Deutfd?Ianbs, in ber römtfd?en Kat{er3eit

i

iO

einem fjauptfifee ber (Slasfabrifation, wo I^eute bie 5d}'d^e bei

mufeen eine berebte 5prad?e fpred?en.) £?ier gilt nod? mel^r

als fonft bas 5. ^5 (Sefagte, ba% wix ja bie ^nbufttie bes 2IIter='

tums um fo weniger gering aditcn bürfen, als wix il-^r bas (Sias

ü b e r l^ a u p t e r ft p e r b a n ! e n. Die 2tlten toaren es, bie

bas (Sias erfanben — nebenbei: bie %vpter, nid?t bie pl^oinifer;

im römifd?en 2iiiexium fam bie (Slasinbuftrie 3U l^eroorragenber

Blüte, 3n bcn Stürmen ber Pölferu?anberung ift fie bann heu

nahie untergegangen; aber bie Penetianer retteten fie in il^rer

Don bcn ^einben oerfdponten Siabt aus bem 21ltertum I^erüber,

unb Don tl]nen, b. i^- alfo oom 2lltertume, I^at fie bann bie Weit

im fpätcn ITCittelalter gemiffermagen 3um 3tt>eiten ITTale gelernt.

Das hebenh man gen^ölptlirf? nid?t; man überträgt gar 3U gern

bie guftänbe unferes glasarmen ITCittelalters auf bas 2Iltertum

unb ftcllt fid? biefes, u>eil 3eitlid? mel^r 3urüdliegenb, u)omögIid?

nod? uucntmicfclter r»or. IPer fid? Don biefem ^^l^Ier frei fül^It,

ber prüfe ftd? einmal fclber unb lege fid? bie S^^9>^ ^^^^ antifem

;JenftergIas t)or. €x wixb barauf faum fo aniwoxten wie ber befte

Kenner antifen (Slafes: „Die ^unbe bereifen, ba% man ^enfter^

fd?eiben aus (Sias fel^r u)oI^I fannte unb fogar einen fel^r ausge^

be^inten (Sebraud? üon il^nen mad?te, einen meit ausgebel^nteren

als bas frül^e lUittelalter" (Kifa). Hamentlid? bie riefigen ge^

l^ei3ten Häume ber dl^ermen (f.
2lbb. ^2) erforberten (Slasfenfter.

^Intifes ^enfterglas fielet man im pompeianer £ofaIuiufeum,

ferner in pompeianifd^en f?äufern mand?mal nod? an feiner alten

Stelle, aber aud? in Deutfdjianb, fo im Zxiexex pror?in3iaImufeum.

(Es ift Porläufer unb (Quelle bes I^eutigen. Die H ö m c r

bes 2tltertums alfo tparen es, benen ber Deutfd?e bes 20. ^ahix^

I^unberts im IPinter eine l|ei3bare, aber t^elle Stube oerbanft; fie

hahen uns unfer Daterlanb erft red?t he^

rDoI^nbar gemad?t.
2lbb. 93 3eigt uerfc^iebene formen antifer ^lafc^en, Becker, Häpfe unb

Kannen aus (Sias, auf bem oberen Bilbe auc^ eine mi^ige Spielerei bes

(Slasbläfers; bcnn was fann feinem gmed nadi menigcr aus (Sias hcrge^

ftellt merben als ein f^ammer!. (Kifas €rflärung, bas (Serät fei ein Ceig<

roller für Küd?en3ir)edc, ift unglaubljaft.) 2tlle bargcftellten Stüde fc^eincn,

entgegen bem in ber Unterfd^rift (Sefagten, rielfarbig 3U fein; boc^ finb

bie Rieden auf b.cn (Sefä^en nidjt urfprünglid?, fonbern erft burc^ bas

Siegen in ber €rbe entftanben. — Pon ber au^erorbentlic^en Sd^önt^eit

antifer oielfarbiger (Släfer tonnen mir leiber unfercn £efern feine

2Inf^auung geben, meil bies nur mit ^^arbenbrud möglich ift; bie 2Ibbilbung

bes l^albfuaeligen, aus ber römifdjen dampagna ftammenbcn (Sefäfes (9^^)
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gibt nur einen fel^r fc^n^ac^en Segriff. X)ie febj foftbaren He^gefä^e (95)

befleißen aus 3tDei ineinanScr ftecfenöcn, unter fic^ oerbunbenen Sec^em,
öeren äußerer fo ausgefc^Iiffen ift, ba% er einem ZTe^e gleid^t. Zlatürlic^

toaren biefc serbred^lic^en (Scfä^e nur Cujusartifel. Sie galten lange

als unnad^at^mlic^, bis es einer bayrifc^en felasljütte gelang, ein fleines

He^gefä^ in i^albjäl^riger 2trbeit 3U fopieren. 2lhb, 96 jeigt bie Kunft
antifen Jaf|ettenf(^Iiff5. ^Ausgrabungen im Horbcn liefern 3al>Irei(^e, im
2tltertum auf fo voeiie (Entfernung exportierte (5. 56) antue (Släfer (antif

finb fie fc^on megcn ber oft auf ihnen befindlichen gried^ifd^ ober lateinifd?

abgefaßten drinffprüc^e). Über (Slasfpiegcl f. 5. 5\.

Heben bem (Slafe biente bie B r n 3 e , bie mir Ijeute faft nur 3um
(Su§ üon Statuen benu^en, oielfac^ 3ur 2lnfortigung Don (Sefä§en unb
(Seräten. 2lbb. 97 3eigt eine fec^sfiammige Hängelampe unb linfs 3U)ei

£ampenftänber, ben einen mit Porrid^tung 3um ^oc^* unb diefftcllen ber

£ampe (ogl. unten). Der Kaften am Boben ift ein i7ei3bec!en, bas man,
mit glü^enben f^ol3!oljIen gefüllt, im Zimmer aufftellte. Diefe 2lti ber

^ei3ung ift unpraftifc^; boc^ ftört es bcn Italiener weniger als uns, wenn
es Dom ZXooember bis ^^ebruar froftig im gimmer ift. Xlod^ i^eute I^ei3t

man im Süben oielfac^ fo; unfere (Öfen finb faft unbekannt. 2Au§erbem

finb im antifen f^aufe bie in ber falten 3a^te53eit benu^ten IDol^nräume

oft Hein, alfo leidet 3U t^ei3en. Über eine tt>efentlid? bcffere £)ei3ung f. 5. 28.

— 2Iuf bem 3ron3etifd?e ftetjt neben bem fleinen liegenben Crinfi^orn

eine iutt^epfa, b. b. eine 2Irt Samooar. Das £oc^ am Bauche bes (Scfäßes

ijt bie (Öffnung einer Höl^re, bie fid? ins innere erftredt. ^üilie man biefe

mit glül^enben Kotjlen, fo erl^ielt man ben 3nl^alt bes (Scfäßes auf ber

Cafel ujarm; man benfe an unfere Bierroärmer. — <5c!üblt mürben bie

(Setränfe mit Schnee, ber, im IDinter in (gruben fcftgetreten, fic^ im
Sommer lange tjält. ^m Süben fietjt man mand^mal noc^ tjeute im
Sommer fo befjanbelten Sdjnee 3U Küt>l3n)eden oerfaufen unb erl^ält it^n

im ^otel bei Cifc^. gur 2IufnaI^me Nbes Schnees mag ber auf ber 2lbb.

rechts unten bargcftellte Bottic^ gebient I^aben.

latnpen unb ^am^enftänöcr (97—99), §u ben grögten S^^U
fc^rittcn moderner gcit gel^ören bie im Bclcuc^tungsiuefen;

man rergcgenmärtige \idi ben Unterfd^ieb sroifc^en Uex^e, (bU

unb Petroleumlampe, (Sas^ unb eleftrifd?ct 23eleud?tung. Diefe

enormen Perbefferungen fallen alle in bie fur3e gcit Don ^S^^o

bis 1900; bis \Q^o wax. man faum über bas in biefer ^e^iel^ung

fonberbar tief ftel^enbe ^lltertum I^inausgefommen. ^eute ift

es uns unüerftänblic^, u)ie man noc^ 1(830 bei ber fd^Iec^ten unb

teuren Beleud?tung mit Ker3en ober gar bei ber jämmerlichen

mit Öllampen ol^ne gylinber ^ai arbeiten fönnen; biefe, bie fog.

^unfein, fennt unfere (Generation nur nod? aus Sammlungen alten

ginns. (Ölfunfeln finb aber aud? faft alle anixUw £ampen, Kersen

in 'iaizxmn ujaren hdannif im allgemeinen aber brannte ein

mit (Ol getränfter Doc^t mit offener flamme. U>ar biefe flein,

fo mar bas £ic^t fd?Iecf?t, n?ar fie grog, fo rauchte bie £ampe.

Der £efer biefes Bücf^Ieins I^at nun gefeiten, bag ber Per^'

faffer, bei aller ^Inerfennung mobernen ^ortfd?ritts, gern bie

rpeit oerbreitete 2Infid?t bekämpfen möd?te, als ob xo'ix es t^eutju*

tage in allem unb jebem Stüc! fo befonbers meit gebrad?t I^ätten

unb bered?tigt u?ären, auf bie „2tlten" mit mitleibiger X)erad?tung

lierabsufel^en. ^Iber foll man nid?t gegen biefe Perl^errlic^ung

bes 2IItertums tt>enigftens t^ier opponieren unb btn Derfaffer

barauf aufmerffam mad?en, bag er bm Unterfd?ieb 3U)ifcf?en einer

mobernen eleftrifc^en £ampe unb einer antifen (Ölfunfel boc^

nid?t überfeinen barf ? — (Seipig, voxx erfennen biefen eminenten

Unterfd^ieb gern an, aber mir marnen baoor, it^n falfc^ 3U be^»

tperten. (Jalfd? märe es in ber ^ai, votnn man banadi bas 2llter*

tum all3u niebrig einfd^ä^te: mer fd^ä^t bmn bas XPeimar ber

(Soett^efc^en §eit niebrig, meil es nur Ker3en unb ^w^f^^^

fannte? 3ei aller ^nerfennung mobernei* Perfel^rsmittel: man

mirb in ca, 2000 Jat^ren amar fragen, mie fd^nell mir unfere

Briefe beförberten, unb uns loben, bag mir es fd?neller iaUn als

unfere Porfal^ren; beurteilen mirb man uns aber mefentlic^er

nad? bem geiftigen (Sel^alt ber Briefe, (l e d? n i f d? e ^ort«*

fd?ritte geben einen bebeutfamen, aber bei meitem nxdii btn

ein3igen lUagftab ber Kultur ! — Übrigens lannU bas 2lltertum

gegen bie Qual fd?Ied?ter Beleud?tung einen, allerbings red?t ein»*

fad?en 5d?u^: man \ianb I^übfd? frül^ auf unb benu^te bas Qlages^

lic^t. Der antife XTIenfd? fannte im allgemeinen feine poIitifd?e

Perfammlung, feine (Eircus^ ober Ct^eaterauffül^rung, fein

Konsert naö^i Sonnenuntergang. Unb fo fd?Ied?t bie antife Be^^

leuc^tung mar, um fo mel^r muffen mir anerfennen, mie bie

Beleud?tungsförper fünftlerifd? geftaltet finb (ogl. S. ^2). PöIIig

unoerjierte £ampen, mie fie 3. B. in unfcren ^mtS3immern

l^ängen, nur mit (Sasrot^r, Brenner unb (Slocfe, mären im ^Iter^

tum mol^I unmöglid? gemefen. 2(ud? gan3 billige Conlampen

tragen irgenbein Bilbd?en; bie £ampenftänber in reid^en Käufern

finb oft fel^r t)iel foftbarcr unb voz\znil\(ii fünftlerifd?er als bie

einfad?en auf 2tbb. 97 linfs. Befonbers prunfpoll finb bie

Kanbelaber auf ^bb. 98 unb 99-

Der linfe k^i einen Sd^aft in ;Jorm eines fünftüd? 3ugerid^teten ^013*

pfatjls mit Sc^mud oon (5irlanben, palmetten unb 2IfanttjosbIättern;

bie Bafis trägt einen (Eros mit ;$rüc^ten, beffen Körper in ©mamentc
übergel?t. Bei bem Kanbelaber rechts rul^t ein Schaft forintt^ifc^en Stils

auf einer Bafis mit bem Bilbe bes geus.
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rOagen unb Sänften (27, ^00-\03). Don anttfen IPagen

ift faft nichts ctt,atten; fie maten ja aus £?ol3, alfo «us oergang-

lUem matcüal gubem fpielten fie innettjdb ber Stabte ferne

roefentliAe KoUe. VOax bic Stabt «ein, fo braudjte man fie 3UI

petfonenbcförbetung ebenforocnig wie tjeute, wat \xe groß,

fo aar IPagenpetfelit am Cage verboten, eine ^olge bes engen

Baues ber Straßen (5. 22); nadjts aber Dertetitten nur £aft.

wagen. So Ijat fid; bas Drofdjfenwefen tnr ^iltertum ebenfo^

^enig entn>i(!clt Jie bei uns bis gegen ;800. D.elmeDr beforbevte

man Domeljme unb Kronfe in einer Sänfte, lectica, bie, <pte tl,

t,on lectus, Bett, abgeleiteter Hanre fagt,3«m Stegen emsen.^ «*

war. man enttDic!eIteanbenSänftenunbili«nQ.ragernben£ujus,

ben wir Heute in eleganten €quipagen unb Zlutomobilen treiben.

iinW (Pr..mDlat ^b 102, an öem fämtlict;cs fjoljmctf neu, aber

ntrwi^4%er'lt: b?eV:i"Ä-rung innerhalb be.

Stäbte war bei bem XHangel an (Eifenbatmen unb bei bem ttoö»

bem bod? entwidelten Heifeperfeljr (S. 2*) berlPagen atsKe , j
e<

wT« e n. Über bie prinaitipe Äorm, bie 21bb. 103 se.gi, «ft man

fpäte'r i nausge!omnren unb l^at bie H^.if^«'«^^^''^^;" »"!

praftifd? als Speife» unb Scfjla wagen emgendjtet. 2lixd,voi>

CnSe n>agen fennen wir aus Befdjreibungen ;
m .^nen

Srat bie SteV bes IHotors ein Crc^werf ätinhc^ bem unfer

ifabrräber bas oon mitfatirenben Stlacen bewegt würbe, fte

flu n a fo ein mittelbing iMd,m ^^utomobil unb ^a^rrab bar

'

Se gute €inricf,tung ber Heifewagen machte für Dornet,me

bie Rotels entbejiid,; bas t,eutige gUinsenbe foUl^'\n^

bem Mtertum unbcfannt. ybet weiß übrigens, »«s «s für

State ?at; nidjt umfonft l,at bat,er bas reifeerfal^rene €nglanb

beute bas Heifen im IDolinwagen unb bamit unbewußt bie

Sie irt wieber eingef«l>rt. 3m 2(ltertum feierten nur firmere

J,em Silbe bargeftelltc mobil oxn.djt funftio,. 3"^ "
f^i^jX^^^^^^^ ^„

leiit ben tjeutigen iafeliaustifcf, webet, bet il^Jr"'» "/"^ B« Kellner ift

fr'a^sSfifd!
oinge'ridjteten ^f^jfJ'\^;%Z.lT^^ ga .ontnb b^

ein Knabe, wie ,l,n ,a
"»'^""/^/XetUne^l»^' «Säfte trascn eine

SS^nWbÄS^nÄtie n,if bie SciUüften, nit,.

VOa^cn, Sänften. 5d?mucf. (gefc^nittenc Steine. ^9

\ i

1

jeboc^ in ber Siabt (Dhen Biafen, an il^nen u. a. eine Senjtette ( ? f. 2lhh. \07

unb \08), bie nod} je^t ber Stammgaft Heiner italienifcf^er Heftaurants bis

3ur näd?ften Benu^ung an feinem pla^ am KIeibertja!en aufl^ängt. —
(Eine anbcrc Kneipe f.

2tbb. \l(<k.

2ln bie 3efpred?uncj ber Kneipen feien, wenn aud} fonft nicf?t rec^t in

bies Kapitel gel^öria, boc^ um ber ©riginalität bes Pargeftellten u?illen

bie Bilber einiger !ulinarifd?cr (Scnüffe gefcbloffen (^05—^07). Das Kunft^

ftüd, ben 3nt^alt eines burdjfid)tigen (Slasgcfä^es 3U seigen, finbet ficf? auf

erijaltenen (Semälben nid^t gan3 feiten. Die €^tt>aren auf 2Ibb. ;06 linfs

oben finb bic in 3talien gefd^ä^ten Sepien; unferem (Säumen fagt als

Delifateffc mel^r bie iangufte, ber gro^c, fd^erenlofe Hlittelmeerl^ummer

3U. Der Krug (mit €ro5 auf Seepferb) ift filberfarbig gemalt. Die ge*

franfte Sermette auf 2Ibb. \07 bientc il^rem Umfange nad? einem Spei==

\enben; fel^r oiel arö§er bageaen ift bie Sermette, bie ein feroierenber

©pferbiener über b'ie linfe Sd?ultcr gefd)Iagen I^at (\08), fo wie bies äl)nlid?

unfere Kellner frül^cr iaicn.

l)a% man im 2IItertume pfeife raud?te — 3U)ar nid?t bie Homer felbft,

aber Solbatcn in ben Barbarentruppen an ben Heid?sgren3en —, ift nadi

3atjlreid?en ^unben antifer pfeifen (1108a) vool}i gan3 fidler (Blümner).

ID a s man raud^te, ift unbekannt (nid?t aabaf ).

Säimnd (H09). €5 war: übertrieben, wenn man gefaxt l^at,

unfere (Solbfd^micbe fönnten eine neue ^va bes (Solbfc^niucfs

einleiten, wenn fie ficf? nur bie lllül^e ^ehen mollten, antue

(ßoIbfd?miebearbeit 3U ftubieren. 2lber man fann u)oI]I fooiel

fagen, bag ficf? unter antüem (5oIbfd?mud ent3Üdenbe 5tüc!e

befinden unb ba% fd?on bas 2lltertuni alle ted?nifd?en Wirten, bas

(Solb als IHaffe ober als Drat^t 3U hc):ianbcln, gefannt hat, fo

bag feitbem I^ierin ein ^Jortfcf^ritt nic^t niöglid? geirefen ift.

Unter ben abgebilbeten Stüden headfie man befonbers bie Sidjerl^cits*

nabel, fibula (d). IXlan ^ai fie mit fo reid^em Sd?mucfe oerfeben, ba%

bet eigcntlid?e f^aupttcil bes (Seräts, bie Habel mit ber l^alben I^ülfe, nur

einen fleinen (Teil bes (Sausen bilbet. So ift ja aud? bei unfern Brofc^en,

bie beftimmt finb, bas Kleib am ^alfe 3U3uI^eften, bie Habel, alfo ber

tt>id?tige (Teil, für bie Käuferin gegenüber bem Ztabel f d? m u cf bas Un»*

u)id?tige getoorben. — Hinge liebte man fel^r, mie audj nod? beute bie

f^anb ber3talienerin in einer für unferen (Sefd^mac! unfd?önen,fajt predigen

VOe\\e mit ihnen überlaben ift. UTan fertigte ben Hing gern aus einer

birfen, auffalienbcn (Solbmaffe. — (Einen £^auptfd?muc! ber Hinge bilbetcn

(Sefdjnittene Steine (nogg, UO)- Die Kunft, in (Ebelfteine unb

^albebelftcine Bilbcr 3U fcf^neiben, mürbe f(i?on in grauefter Por*

3eit im (Orient ^eühi. Sic blül^te mät^rcnb bes ^an^en grie(^if(i?en

unb römif(i?en Altertums, oerfd^manb mit ber Pölferiüanberung,

etwa(i}ic in ber Henaiffance 3U neuem 'iehen unb ift bei uns

gegen \&25 von neuem üerfallen. 3^ 3*^^i^^ finbet man fie

nod? je^t, ipät^renb es in einer Siabt wie ^eipsig l^eute nic^t

Camet, Römifdic Kultur im Bilbc. 'k
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möcjlid? ift, aud} nur ein IHono^rantm in einen Hin^ftein fcfpneiben

3u laffen. Das 2tuf!ommen bei fkbhaxen BriefPuoerts, bie bas

Siegeln entbel^rlicf? mad^ien, ):iai ju biefem Perfalle beigetragen.

— 2lnti!en unb mobernen Steinfd^neibern Derbanfen mir (Lau*
fenbe ber feinften unb !öftlid?ften IDerfc ber
K I e i n f u n ft dou ungemeinem fünftlerifd^en unb !unftgefd?id?t*

licfpcn IDerte. '^^rnmev voaven es bilblid^e Parftellungen, nic^t

IHonogramme, bie man in bie Siegelfteine einfd?nitt. 2lber man
Dermanbte aucf? gefdpnittene Steine größeren Formats als

Scf^mucf von Kleibern, ITlöbeln unb (Seräten. Die Bilber maren
eniwebci certieft in ben Stein gefd?nitten, (Semmen, ober er=

I^aben aus il^m ^herausgearbeitet, Kameen, (2Inbere nennen

jeben gefcf?nittenen Stein eine (Semme, bie üertieft gefc^nittenen

3ntagli, bie erl^abenen Camei.) ^üv foftbare Kameen oeripanbte

man Steine mit oerfcf^iebenfarbigen £agen, aus benen man
bunte Bilber 3uftanbe hxad^ic.

<£inen foId?en Camco 3ei9t 2lhh. x\o, ülclleid^t eine 2Irbett bes aus

£effings ^intiquarijd^en Sdjriften hetannien Steinfd^neibers Diosfuribes.

Dargeftellt ift ber jugcnbüdpe ituguftus, ber ein be3aubernb fd^öner IHenfcf^

ipar~mit £^an3e, Schroertbanb (auf ber finfen Sd^ulter) unb ber 2lms auf ber

Bruft, biefe mit bem 5d?recfbilb bes (Sorgoneions. Um bas f^aupt trägt

ber f^errfd^er bas föniglicbe Diabem mit einer Sd^Ieife (auf bas in neuerer

gcit (Solbfd^muc! unb Heine gefd^u'ttene Steine aufgefegt finb).

Coilettcgeräte. 2Jbb. \\\ 3eigt oben Sdjminfbüd^sc^en aus €lfcn*

bein mit Sc^ni^ereien ober (in ber IITitte) aus Sergfriftall. 2ln einem Hinge

I^angen (Seräte, bie ber Sflape bem f^errn ins ^ab nad^trug, ein £öffel

(Spfegel?;, ein gläfernes parfümfläfd?d?en unb bie strigiles, mit benen man
fid? nad? bem Hingen in ber paläflra ben Sanb Don bem fd?ujci§bebecften

Körper \diahie. Die f^aamabeln tragen Iiübfd^en figürlid?en Sd^mud; üon

ben Kämmen gleid?t ber eine oöllig einer no<b bei uns üblidien 2Irt. Das

fpi^ 3ulaufenbe (Sefäg red?ts ift ein parfümfläfd?d?en, ber (Segenftanb

linfs baoon ein metallener ßanbfpiegel (f. 3U 2lhh. \\7) mit gefd^madroll

rer3iertem Hanb.
^rifurcn (U2—U5). Der Homer trug fein l7aar !ur3. Wenn mit im

(Segenfa^ 3u unfern mit einer perüde hdabcnen 2l):inen basfelbe tun, fo ift

bies eine bemühte Had^al^mung römifd?cr f^aartrad^t; ber alte §opf mürbe

^792 in ;$ranfreid> abgefd?afft, unb bie Herolutionäre ahmten mit 2tbfid?t

wie in Dielen anberen ihrer Heucrungen (5. 20) im ^aarfchnitt ben Hömern
nad). — Die Hömerin ber Kaifpr3eit legte ungemeinen Ü>ert auf bie ^^rifur,

u)ie nod? I^cute bie Italienerin, aud? bie ber nicberen Stäube; man beixadite

baraufl^in bie fonft oft fo nadjiäffig geüeibeten Dienft* ober ^ifdjermäbdjen.

Don bon abgebilbetcn ;^rifuren nu^t bie ber 2Ibb. \\5 bas £)aar ber

(Trägerin nid?t gcfdjidt aus; ui bagegcn 3eigt, mie eine Dame mit jpär*

lid^em 3aar aud; ohne Bcnu^ung ron frembcm elegant frifiert merben

fann. 2Iu§er ben menigen l^ier abgebilbeten ;$rifuren finbcn roh fel^r 3ahl*

reid^e ;$ormen ber mei'blic^en ^aartradjt (f. 2lhb. 7, U, 6\, 6'5^, 7\, \03,

•f^

(Toilettegeräte. ^^rifuren. H

U.8, ^54) unb feigen, bci% bie UTobe fc^ncll medjfelte. Pomet^me Damen,
bie fid? in IHarmor porträtieren liegen, fallen roraus, ba% bas Bilb balb

eine gan3 unmoberne ;$rifur ^eigen merbe. Deshalb liefen fic bas ^aar
im lUarmor abnel^mbar madjen, um es fpätcr burd? anbers georbnetes 3U

erfe^en. — Unter fold^en Umftänben fpielte bie ^rifcufc, ornatrix, feine

geringe Holle. Die 3iiid?rift auf unferem (Srabftcin {\\6), auf bem D. M.
eine Sbfür5ung für Dis Manibus ift (5. 54), hci^t: Don Ölotenaöttern (gc^

u?eiht). Der rerbienten ^rifeufe CYparcnis hat polybeuccs (bies (Srab)

errid^tet. Be3eid>nenbertt)eife trägt bie ^rifeufc einen griedjifd^en Hamen
unb hat u?ohl aud? einen tltann mit foldjem geheiratet; aus (Sried^enlanb

ftammt ber gute (Scfd^mad. (Ein Dcrgleid) mit anbern, plaftifd? gefd^mürften

(Srabmälern (2tbb. ^5^

—

\56) lehrt, ba^ bas (£l^epaar nic^t 3U befonberem
U^ohlftanbe gelangte. Der rcdjts bargcftelltc (Scgcnftanb ift eine ^^''^'^rnabel

3um ;$eftl>alten größerer f^aarmaffen, discerniculum ober acus discri-

minalis.

ITTetallfpiegel n?aren feit ben älteften Reiten üMid?; ba fie mit
ber blanf polierten UTetallfläd^e offenbar (Sutes leiftetcn (man fann fid?

baüon an ben japan'fd^en UTctallfpiegeln im Dcutfd^en Ulufeum in IHünc^en
über3eugcn), fo liatte man fid? fehr an fie gewöhnt, unb bie nad} Cl^rifti

(Seburt auffommenben (5 I a s f p i e g e l fonnten nid)t redjt mit il^nen

fon!urrieren. Hur fo ift es 3U erflären, ba^ antife (Slasfpiegel, obmot^l

billig l^erftellbar, fo feiten finb, u)äl^rcnb n?ir r»on UTetallfpiegeln f^unberte

traben. ,4^ül]er bel^auptete man, bie 2Ilten I^ätten (Slasfpiegel überl^aupt

nidjt gekannt. 2Iber bie ^Junbe belel^ren eines befferen {\\7). U. a. fanb
man fd?on ;866 auf ber Saalburg ein ^ X 7 cm großes Spiegelglas mit

^affcttenfdjliff am Hanbe unb mit einer feinen (Solbfolie unterlegt, bie

burcb einen Über3ug ron rotem tad gefd?üt5t ift. „3^^ 3talien wie in ben

flaffifdjen £änbern überhaupt hat man foldje Spiegel bisl^er nidjt gefunben;
es fc^eint, ba% man, obmol^l fie nidjt unbefannt maren, bodj ben UTetall*

fpiegeln mit il^rer funftoollen 2Iu5ftattung ben Dor3ug gab, wie ja aud?

l^eute Chinefen unb 3<^P^"c^ i" fonfercatiüer (treue an ben altererbten

formen unb Stoffen fefthaltcn, obmol^l fie fet>r leidet imftanbe mären,
älasfpiegel l]er3uftellen. Der Umftanb, ba% Solbaten im £ager (mol^l Diel==

mehr il^rc ^^raucn) (Slasfpiegel bei fic^ fül^rten, läßt biefe burdjaus ni^t
als £urusartifel erfd^eincn . . .

." (Kifa).

2{uf'' Hbb. U8 (1. S. ^3) ift eine Dame bargefiellt, bie fidj ron nidjt

meniger als rier UTäbc^en frifieren läfjt: eine orbnet bas £)aar, bie anberc
I^ält bie 01flafdje, eine britte ben Spiegel, eine üierte (rechts, 3. d. abge*

brocken) eine IPafferfanne. Das Hclicf ftammt ron einem (Srabfteine

(f. S. 60- €s 3eigt rortrefflid? ben £ufus unb bas Haffinement alter

Kultur aud^ in ben proüin3en. Wie riele üornehme Damen gibt es mohl
I^eute, benen beim ^^rifieren gleid? pier ^ofen 3ur Derfügung ftehen ? Sdjon
bie Dermenbung einer ein3igcn ift bodj ein ^eidjen Don Ubohlhabenheit.

Wie ärmlid) mürbe fid? aber bod) bie Dame unferes (Srabfteins rorfommen,
menn fie in bie (Segenmart rerfe^t unb auf e i n Xlläb'.-hen angemiefen märe

!

^*
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V. Privatleben, (Erstehung unb Unterri^t,

Budi= unb Sdiriftoefen (119-130).

2indi bei bei Betiad^tung bes prioatlebens muffen mir be*

benfcn, ba§ bas Hom bes 2lltertums einen Zeitraum von vielen

3at^rl^unberten burd^Iebt t^at, in bem eine ^vo%e (2ntn)ic!Iuncj

ftattfanb. Die Homer ber älteren Hepnblif fönnen mir uns nic^t

bäurifcf? genu^ porftellen. 3^^^ Bilbun^ mar rein praftifcf? unb
pererbte fid? com Pater auf ben Solin; Jntereffe für fd?öne

£itteratur ober gar ein miffenfcf^aftlid?es fei^Ite DÖlIig. Demcjemäg
ift aucf? bas 'iehen im Bfau^e, unb 3mar im 2Itrium nad} feiner

urfprünglicben Beftimmung (5. 3^), fo primitio 3u benUn wie
bic äugere (Erfd^einuncj jener inönner, benen bas Wovi lautus,

gemafd^en, foüiel bebeutete mie pornef^m, elegant! Unb es ift

nietet 3u leugnen, ba% andf fpäter bie griccf^ifdpe Bilbung für pielc

bodi nur etmas ^ugerlid^es blieb. (Ein mirflicf? gebilbetes Polf
im I^öd?ften Sinne bes XPorts maren bie Homer, oerglid^en mit
ben (3vied}en, nie, V^lan Iciat bies jal^rl^unbertelang oerfannt unb
bic Unfumme pon Bilbung, bie bie Iateinifcf?en Schriften per*

mittelten, ben Hömern als ii^ren Url^ebern 3U9efd?rieben. £Jeute

miffen mir, ba% bie eigentlicf?en Cräger ber Kultur nur bie

(Sriec^en maren.

3mmerl^in treffen mir auf oiele liebenstDÜrbige ^üge, iDenn it>ir ben
gebilbeten Kömer 3« f^aufe bei feinen Stubien, im Kreife gelabener ^reunbe
ober im Spiel mit ben Kinbern unb beren Unterrid^t betrad^ten. — Der
(Sebilbete liebte l^eitere (Sefelligfeit im engeren Kreife, je nadj (Scfd^macf
mcfjr mit (Senüffen bes (Saumens ober einer angeregten Untert^altung.

3nfoIge bes immenfen Heid^tums, ber in ber f^auptftabt ber IDelt 3U*

fammenftrömte, gab es raiifd?enbe ^efte mit njat^niri^igem Sufus unb
mel^r als paroenül^after Perfd^menbung. 2lbcr fie waren bod} immerl^in
2lusnat^men; für eine €inlabung in ber ^Jamilie walixie man eine geroiffe

3ntimität burd? bie geringe §al^l ber Speifenben. Parro fagte, biefe

muffe bei ber ^a^l ber (Sratien beginnen unb bürfe nur bis 3U ber ber

IHufen gelten; fie fd^roanfte alfo 3iDifd?en brei unb neun, llnb bie in

pompeii ertjaltenen Spcife3immer normaler (5rö§e faffen mirüid? außer
bem i^ausl^crrn nur adfi (Säfte. Dicfe neun Perfoncn fpeiften 3U je breien

auf bas triclinium gelagert, b. b. auf brei Cbaifes longues, bie um ben
niebrigen (Eifc^ geftellt roaren. i)iclleid?t oerbient bie Sitte, liegenb 3U
fpeifen, cor ber unferigen ben Dor3ug, fo unbequem fie uns freilid? 3uerft

erfd^einen mürbe. Zluf bem IDanbbilbe 2lbb. U9 fel>cn mir bie (Selabenen
Dor ober nac^ bem BTal^Ie beim Spiel, (^reilid? ift ber (Eifd^ mit ben Spiel*

fteinen ergän3t, unb 3mar nad} nur fd?mac^en Spuren. Deutung ber brei

Reifen als (Triclinium nac^ Stubnic3fa.)
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IDic rül^renb iji ber Sd^mud bes Sarges {\2X), auf bem ein römifc^es

€Iternpaar fein früh babingefd>iebenes Söbnd^en auf bem Schöße ber

ITtutter, bann im 2trme bes Daters, auf bem ^iegenbodmägelein unb
fd?lie§Iid) üor bem Dater, mof^I etmas (Gelerntes bcflamierenb, barflellen

ließ! 2lb^. |20. „Kaifcr 3Iuguftus ^aite bie oornet^mc römtfd^e '^u^enb

in 3mei 2IIters9ruppcn organifiert, um burd? militärifc^e Übungen eine

förperlid^ unb geiftig ftarfe (Seneration I^eran^ubilben. Sold^e Dereine,

luventus genannt, blühten fpäter in allen feftlänbifd?en proDin3en bes

tDeftens, erfrculidje beugen bes Ijod^jtel^enben georbneten 3ürgerlcbens.

Den eigentlid^en (£t^rentag ber luventus bilbete ein ^ejtfpiel. Da mußten
bie 3ungen il^re ;^crtig!cit im Heiten unb im (Sebraudje ber tPaffcn oor

ben prüfenben 2lugen ber 2'ntercn 3eigen." {€gger.) Der Z^nae auf bem
linfen Pferbe, ber erfte im ^eft3U9e, träat eine ^al^ne (vexillumy. Virunum
liegt bei Klagenfurt in Kärnten unb ift burd> üiele ^unbc aus römifc^er

geit hetanni. Das XKofaif aus €apua (^22), auf bem bei irgenbeiner <5e«*

Iegenl|eit eine gan3e Sd]ul!laffe porträtiert mürbe, ift es nic^t eine par=»

allele 3U ben etmas eintönigen lüaffenbilbern, mie fie unfere pt^oto*

grapl^en no6 immer I^erfiellen? Befonbcrs intercffant ift ber (Srabflein

bes Q. Sulpidus JTfafimus mit beffen Hcliefbilb (^23). Der Dargeftellte

mar ein tDunbcrünb r>on ausge3cidjncter Begabung unb gemaltigem »gleiße.

(Ero^ feiner 3wgenb mürbe er im Z^h^^ 9^ 3" einem Dom Kaifer I)omi*

tianus geftiftetcn JDettbemerbe, ben dapitolia, 3ugelaffen, bei bem bic

(Eeilnef^mer über ein gegebenes Cl^ma ex tempore ein griec^ifd^es (Sebic^t

3U Dcrfaffen fjatten. €in Sieg in ben <£apitoIia mar nid^ts Kleines; man
iiat il>n nid?t mit Unredjt mit unferem Sd^illerpreis oerglic^en. Bei biefem
IDettbcmerb 3eid?nete fid? IHay burd? ein (Sebid?t aus, bas 3mar burc^aus

feine poetifd^e £eiftuna, mobl aber ein rül]mlid>cr Bemeis oon ben Kennt*
niffen feltener griedjif^er tt)orte ift, bie fid? ber Hömerfnabe angeeignet

):iaiie. Der (Erfolg t^at bie €ltem mit ftol3er ;^reube erfüllt; aber \\ 3^^^^^
5 trtonate, ^2 ^ag,e alt ift ber arme Z^nae infolge r»on Öberanftrengung
geftorbcn; bie (Eltern ließen bas (Scbid^t auf feinen (Srabftcin fc^reiben. —
Diellcidjt ift es ein rüt>renbes Denfmal einer gut unb anregenb gegebenen
Unterridjtsftunbe über griedjifd^e Sagen, unter beren frifd^em €inbruc!

ein 3ii"ge i^ f^aufe bes Itt. £ucretius in pompeii bas berül^mte Caby*
rintl^ 3u Knofos auf Kreta in ber im 2tltertum bafür üblichen ^orm in

bie IDanb ri^te (^2^). Labyrinthus Hie (-|-| = H) habitat Minotaunis
Ijat er in großen Bud^ftaben baju gefdjricben. Vflan er3äl)lt mir übrigens,

andf unfere 3ungen befdjäftigten fid? gern bamit, foldje „3i^'^9änge" 3U
3eic^nen. 3"^ Rittertum finb berartige Kinberfri^eleien auf UTauern un*>

gemein bäufig. namentlich bas eben erlernte ABC feigen mir oft an*

gefc^rieben, immer an ben unteren Ceilen ber IPänbe, bie ben f^änben
ber Kleinen erreid^bar maren.

Sdtvxfi (H25— ](27). Die ^et^auptung, bag bie IDelt il^re

Bilbung im mcfentlid^en ben (Sriecf^en perbanft unb bag bie

Homer nur eine Vermittlerrolle fpielten (5. 52), lägt fic^ am
etiejlen an ber Sd^rift unferer Kulturnationen bemeifen. ^cd^

fäcf^Iic^ finb alle 3ucf?ftaben, bie mir brucfen unb fd^reiben, nichts

als eine 2lbmanblung ber griec^ifc^en, fo bie lateinifc^en, bie
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Huiienfcf^vift, fo bic fogcnannten „bciii\d}cn"^) Bucf>ftabcn, aber
nid?t wemg,ev and^ bas ruffifcf?e unb fcrbifd^e 2Upl^abet. ^vcil'id}

ift 5ie Deränbcrung im £aufc ber Reiten fo groß geiporben, bag
man 3. ^. btc Derrr>anbtfd?aft 3u?ifd?cn S, (r, ? (gricd^ifcb), S, 5,

f imb s, C (ruffifd?) gar nid?t met^r cr!ennt; glcid^ipol^l ftellen alle

biefe §cid?en bciifelben Burf;>ftaben bar mtb ftiib Umformungen
eines unb besfelben griedpifc^en Urbilbes M ober ^ . Sold^e Der^^

änberungen ):iai bas gried?ifd?c mib bas 3nnäd?ft mit i^m faft

ibentifd^e lateinifd^e 2llp\}ahei \d}on im 2lltcrtume 3aI^Ireid?

erlebt. (Eine DarftcIIung aller biefer llhxvanbhm^cn erforbert

einen ftarfen ^anb für fid); xvix fönnen I]ier auf einer Seite

nur einige proben c>erfd)iebener lateinifd^er Sd^riften geben.

£aptbarfd?rift {\25) nennt man bicjcnige, bie man unter Dermen*
bung lebiglid? bcr fog. gro§cn 3ucf?ftabcn auf bie Steine (lapides) ber
Bauten meißelte. Sie ift toeitaus am bcften Icferlicb unb baiiet bei uns bis

heute für ;^irmen unb anbete 2Iuffcbriftcn iiblirf?, u)ährenb bie perfcfjnörfelte

fog. bcutf^e Scf^rift ebenfo wie bie mobern rericbnörfelte lateinifrf^e:

faum 3U lefen ift. rDic mir It^örter u)ie Dr., prof., de!., ;$ernfpr., ZTr.

abfür3en, aber ot^ne Sd]n)ierigfeiten lefen, rcrful^ren aud> bie Homer; in
bcm Beifpiele ^25 las ber <xn\:\U IHenfcf? in ber crftcn geile Numerius
Popidius Numerii filius unb in ber brittcn a fundamento pecunia sua
ol^ne jebe ITTühe. Die aud? inl^altlicb intereffante 3nfrf?rift bei^t: Humerius
popibius, Sobn bes ZTumerius, Celfinus I^at ben 3fi5tempel, ber beim
<p.bh^h^\K eingeftür^t mar, ron (Srunb auf mit eigenen ITtitteln neu erbaut;
tf^n nat^men ^ie Stabträtc xoz^^w feiner ^reigebigfeit, obmoljl er (erft)

fecf?s "^QÜox^ alt mar, in ihr Kollegium foftenffci auf.
Scfjon mel^r ber Sd?reib[chrift nähert firf? bie pia!atfchrift (\26). Por

ben lPaI>Ien empfehlen politifcfie Parteien ü^re Kanbibaten burch '^Mcxiz
mit btw rDorten: IDählt . . . ! Diefe brucft man bei uns auf c^ettel, in

^ranFreirf? aber unb in 3t«Hen fielet man bas gleidjbebcutenbe Votez
tous pour . . . ! Votate per ... ! allenthalben auf "inauem unb (Erottoir*

Tf\(x\i^\i gemalt. tDir ahmen bas feit 3«Ttuar 19^9 in Deutfdjlanb y\<x&i\

gan3 mcnige miffen, b(\!^^ mir bamit auf btw\ IDeae über ;^ranFreicf? unb
3talien einen antifen Brand? bei uns einführten. iVo\i. \2(h gibt bie IPahl*
infrfjrift M(arcum) Holconiiim Priscum II vir(iim) i(uri) d(icundo) pomari

1) HTan ftellt oielfad? bie beutfcfje Schrift als nationales Kulturaut hin.

Der Streit, ber fidj barob entfponnen Iiat, märe für jeben bcutfch (ßefinnten
halb cntfchieben, — Wi^nn mir eine mirüidje beutfche Sd?rift iiaiien. 2lbct
man mu^ fich immer bemußt bleiben, ba% bie Schrift, bie mir fo nennen,
nic^teigentlid) beutfd?, fonbern nur eine ediae 2Ibart ber latei*

nifd^en ift. ^u einer national beutfd?en hat fie fic^ t^öd?ftens baburct? eni^
micfelt, ba% fie in Deutfdplanb Dor3ug5meife üermanbt mirb. 2tber
es tragen 3. B. aurf? 3mei gar nidjt beutfcfifreunblic^^e Blätter bes 2luslanbs
— in ^raftur, nic^t in 2lntiqua — bie Q:itcl: £e Ccmps — (The Simes.
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universi cum Helvio Vestale rog(ant), ben lUarcus Rolconlus prifcus

fd)lagen als Duumrirn für Hed?tfpredjung fämtlidje 0bftl]änbler (3ufam*

men) mit bem f^clrius Deftalis üor.

rOie fdjmer römifd?c Sd?reibfd?rift f ü r u n s 3U lefen ift, 3eigt 2lbh. \27,

Der ^e]ci lautet in nid?t gan3 mörtlic^cr Itberfe^ung:

f^ierher perfekt aus ber II. legio Craiana fortis

burc^ benfelben präfeften

^Igyptens

:

3n bie Centurie bes Cappus, unter bem Confulat bes Conbianus un b UTajimus

Dalerius Certius am 25. [{\^\ n. <£t^r.)

tnär3;

3n bie denturie bes danbibus, unter bem donfulat bes (Eorquatus unb 3"*
^oratius f)erennianus am \o. [lianus {{'{a n. Cl^r.)

ZToüember

Perfekt aus ber cohors I ^^lacia Cilicum.

Die Probe ftammt aus einer militärifdjen £ifte bes 3^^?^^^ \b6 n. Cl^r.

unb r)er3eicf?net bie neu eingetretenen; ^e'üe \
—3 unb \o finb rom

Sd^reiber ber (£ol]orte gefdjrieben, bas anbere ift auf bem ron it^m leer ge*

laffenen platje ron anbrer V^anb ausgefüllt. — ITtan rerfud^e belfpiels*

meije fid> über geile 6 !lar 3U merben; bort ift bas A baburd), ba% fein

Querftrid? megfiel (rgl. 2(bb. ^2^ -taurus) unb ber redete 5d?rägftric^

oben \iaii redjts angefc^t mürbe, einem c_/ ährtlidj gemorben. P ift lefer=«

\\d^. R hat feine obere Sd^linge unb ben redeten unteren ÜJuerftrid? üer*

loren mie unfer r. (Hs ift mit bem I, einem einfad^en Stricf?, üerbunben.

2tuf bas beutlid^e L mit langem, fd?räg geratenem unterm Strid? folgt bas

fehr fd^male E, beffen ITIittcIftrid? 3um gleid^falls fd^malen S ge3ogen ift.

IPenn man fic^ in bie Sd^rift eingelefcn hat, munbert man fid? motjl, ba%

man bie 3me' üerfd^iebenen f^änbe nid?t gleid? anfangs ernannte.

Tille Büd?er fd?rieb man mit HoI]r== ober "iHetallfebern (f.

unten) unb mit (Einte auf Papier, üeine Itlitteilungen unb

Hoti3en aber mit einem fpi^en (Sriffel (stilus, batjon Stilett,

Heiner Dold?, unb Stil, Sd^reibmeife, ferner Stiel, ber (Teil bes

(Seräts, ben man in bie Bianb nimmt mie ben ^ebexl:ialiex) auf

lDad?stafeIn (1(28). llTit bem anberen <^nbe bes stilus, bas

breit toar, fonnte man bas (5efd?riebene leidet ujegmifc^en; auc^

befd^mu^te man fid? beim Sd^reiben bie 5^nger nid?t. 2Ius

beiben (Srünben voav biefe Sd^reibmetbobe fo beliebt, ba% fie

fid?, aud} in Deutfd^Ianb, bis ins ^7. 3^i^i^l?ii^i^ß^* gebalten l^at;

proben fold^er moberner IDad^stafeln fiebt man 3. 3. in §u)i(!au

in ber Hatsfd^ulbibliotl^ef unb in Paris in ber Bibliotheque Na-

tionale. Die Cafel l:iaite ein umlaufenbes Hänbdjen, bis 3U beffen

f^öl^e bas Wod}S reid?te. ITteift finb 3tt)ei ober mel^rere Cafein

an einer Seite buxdi eine Sd?nur üerbunben • ^U 'r

flappie man fie aufeinanber unb fiegelte eine barumgebunbene

Schnur, fo mar ber 3^^^^^^ Unbefugten nidpt 3ugänglic^; fold^e
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Doppeltafeln dienten 311 Briefen nnb Kontra!ten. Vflan nannte
fie mit griecf^ifd^en Hamen diptychon (boppclt gufammcn^
gelegtes) ober diploma (Doppeltes). IPer eine ^lusjeic^nung

Derbient hatte, erl^ielt bafür eine ftaatlid7e Befd^einigung, ein

Diplom; (Sefanbtc, bie in il^rer (£icjenfcf?aft als foIcf?e burc^ ein

Diplom beglaubigt iperben, finb Diplomaten, unb miferc Diplom^
Ingenieure finb grie(^ifcf?4atcinifc^=fran3Öfif(^ benannt Das
2lu§ere bes Diploms ftattete man namentlich in fpäterer geit

burcf? Schni^ereien, oft in Elfenbein, I^übfd? aus (2lbb. ^28).

^m geicf^enfohle ober ^freibe bebicnte man fic^ eines ^alters

(^29), wk foId?e für Bleiftiftenben cor ciwa ^0 ^at^ren bei ims
nocf? aFaemein üblid? n>aren.

Der abgebilbcte ^alter trägt am anbeten €nbe eine Hci§feber; Pcr==

fdjieben bes Hings criDeitcrt ober cerengert ben 2lh^ianb bet beiben
Sc^enfel ipie bei moberncn Hei^febern bas Drehten ber Schraube.

IHetallfebern (H30) beftanben im 2tltertum 3ufammen mit bem
^alter aus einem Stüde, einem in Höl^renform gebogenen Blec^.

Die €rfinbung xmferer mobernen 5cf?reibfeber (um ](830) brachte

alfo nietet etwas unbebingt Heues.

VL Qanbel unö ©ctoerbe (131—151).

Die Dortrefflict^feit ber Straßen (5. 2^), bie Sidpcrl^eit im
3nnern bes Heicf^s (5. 29), bic HTöglicf^feit, mit allen £änbern
in nur 3n?ei überall üerftanbenen Ö^eltfprad^cn, ber lateinifcf^en

unb ber griechifd^en, mül^efos 3U rerfel^ren, bie enormen Be«*

bürfniffe ber (5rogftäbte, bie Kauffraft ber Heicf^en: alles bas
gab bem ^anbel im römifcf)en Heiche eine geujaltige nnb er*

ftaunlict^e 2(usbel)nung, bie uns auch bie ;Junbe be3eugen.

5. 3. bereifen bie 3ahlreicf?en, auf ber Saalburg ausgegrabenen
2Iufternfcf?afen, ba% man rafch üerberbenbe IDaren mit groger

Scfpnelligfcit meit ins 3^iii^re bes Raubes bcförbern Fonnte;

Cerra figillata (S. ^^) unb (Sias (S. ^6), fo leicht 3erbrecf7lid?e

IParen, mürben auf grogc (Entfernungen erportiert. Deutlicf^er

aber als folchc KIcinfunbe bcmcift bie ungemeine Pracht ber

Bauten in f^anbclsftäbten n>ie Palmyra (S. 23), mieriel (Selb

ein geujiegter Kaufmann 3U rerbienen perftanb. (Ein liod} ent^

roideltes BonFmefen erleichterte bcn Banbel. So hnncn wk
je^t in ^aypten, wo bie 3ahlreid? erhaltenen Papyri einen be*»

fonbers guten ^inblid in bas illltagsleben geftatten, in ber

Kaifer3eit ein fe!^r entujicfeltes (Siromefen, bas aucf? fleine 5al^*=

lungcn, bie mir bar begleid^en, lieber mit Sct^ec! burcf? über*

meifung ber Summe leiftete unb bas bem unfrigen burcf^aus

3ur Seite geftellt merben fann. freilief? I^at ber antife (Srog*

I^onbel bem mobernen aud) feine Sc^attenfeiten üererbf : XiXacben''

fdpaften mit fünftlic^em fjerauf* ober ^erunterbrücfen ber preife

imb Spe!uIationen, 3. B. mit (Setreibe ober mit (Srunb unb

Boben. Das I^at bas 2lltertum erfunben, unb mir, bie mir fo

l^och über ben alten Reiten 3U ftet^en meinen, liahen es noc^ nic^t

fo meit gebracf^t, uns baoon 3U befreien.

Kleint^anbel unb ^gemerbe bec!en ficf? mit bem unfrigen eben*'

falls erftaunlict?. Brot fann man noch nad} 3meitaufenb Jal^ren

nictjt Diel anbers baden als frül^er, im ^J^eifd^erlaben mug bie

Spedfeite ebenfo neben bem Badefloi^ I^ängen mie einft, imb

unfre Cifcf^Ier unb ^immerleute permenben noch biefelben Sägen

unb Bot^rer mie it^re antifen Berufsgenoffen. Das ift ja nun
eigentlich alles felbftt?erftänblicf?; man überlegt es jebocfi gemöl^n»»

lic^ nicht. €rft bann aber, wenn man bie Homer uns im ^eben

fo na^e ftel^en fielet, li'ovt man auf, fie für ein üon ber (Segenmart

3eitlic^ unb hilturell meit getrenntes Polf 3U I^alten.

Jfür bie (Selbfiftc (arca) 2tbb. X3\ rermetfen tPtr auf bas 5. '^2 <Se*

fagte; biefes bei uns fo nüchterne ITTöbcIftüc! allerpraftifelften <Sebraud?5

iftin pompeii fünftlerifc^ ücr3iert unb wat mit feinem r>er3n)icften Sc^Iog

xDolil ebenfo biebesjicher loie ein moberner (Selbfcfjranf, ipenngleicb wolil

n'xdit fo feuerfeft. — Über bie DoIIgefdjriebene Cafcl {2lhb. 132 linfs oben)

ift ein mit üielen Siegeln oerfetjenes 3anb ge3ogen. 2(n ben Hollen (Hnfs

unten) l^ängt ber titulus, ein ^ettelc^en mit Angaben über ben 3nl^alt

bes Polume'ns, bem Citel auf bem Hücfen unferer Bücher cntfprec^enb.

— 3^1 Cimgab haben ficb uod? Kaufläben (^33) mit fteinernen £abentif(^en

erhalten, oiel präd^tiger als bie red>t unfc^ einbaren XHietsIäben in pom»»

peü. Don bem reicfjen Scfjmuc! ift freilief? nidit t»iel übrig geblieben; bie

Der3ierten Hefte bat man I^eute auf ben tDänben ^mifdjen bcn ein3eluen

'iäben übereinanbcr gcleat. (Der Perfaffer biefes Büchleins geftattet fic^,

fid? auf biefer 2Ibb. feinen £efern im Bilbe ror3uftenen). — 3" «nfer

Daterlanb fül^rt ims bie SFuIptur \3^, bie ein ITlofcimcinl^änbler in Heu*
magert (Hopiomagus, 3mifc^cn (Trier unb Bernfaftel) auf feinem (Srab*

mal' (5. 60 anbringen Iic§. €s ftellt ben (Iransport ron tbeinfäffern bar,

bcren föftlidjer 3"i?^It bem (Toten fein Vermögen eingebracht hatte. —
2tls £abenfd?ilber bienten bic Helicfs ber 2Ibb. f35—^37, H3. 2X>ir feigen

bie Kommis, bie bie IParen anpreifen, dud?, Kiffen mit ;^ranfen unb 5ti!*

?erei unb aeftidte (Sürtel. Die ^taix im ^^leifd? erlaben ift wolil bie ^rau

ITTeif^erin, "bie Bud? führt. Über 2tbb. 1^5 f. 5. 58.

„Vet ^unb 3aljlreic^er römifc^er Sanbalen (^38

—

Hl) unb caligae in

inain3 gehört 3U ben anjiel^enbflten unb merftDÜrbigften (Hntbedungen bes

Hljeinlanbes." ITIan fanb bort am ^uge bes ^ügels, auf bem bas (ober
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bic?) Seniionslaacr ftanb(en), ^Ibfällc aro^-cr Saiikt^ unb Sc^uf^mac^cr^

TOcrffläftcn : Stürfe von '£ebexMkm, ta\d}en, (Selbbeittcln, ITTeffer* unb

Sd^tüertfcbcibcn; £cbcrftücfe, bie nocfj ben Stempel bes ;^abrifaTiten traaen;

von rDcr!3cuo(en. {Xlad) frcunblicf?er ITTitteifuna von Prof. Dr. ZTeeb.) Die

i^ier abgebilbctcn ijalboffenen 5d?ubc, caligae "(ügl. 2Ibb. ^8, ^^9), beftelien

aus einer mit iingefäbr bunbert Ztägeln bcfc^Iaaenen Sotjle, einer über

it^r liegenbcn, von ber bte jal^Ireicf^cn Hiem^en ausget)en, bie ben ^u%

unb ben Knöchel umgeben, unb, roieber über biefef, einer britten, ber

Branbfohle, aus feinerem £cber. Die Benagelung becft ficf?, wie ber

2Iuacnfd?ein im IUain3cr 2IItertumsmufeum noch beutlid?er als unferc

2Ibb. IcI^rt, burc^aus mit ber heutigen ber 2IIpenftiefeI. Beim gefcf?Ioffenen

Sdinh,, calceus (rgl. 2tbb. ^^7), b'eberft bas ©bcrteber ben ^u§; auc^

I^ier n>ar bie 5ohIe"^benageIt. Die unter Hr. \58— 1^0 abgebilbcten Sc^ut^c

gel^örten offenbar einfad^en £euten; ein anbres Stüc! £eber bagegen (hO
ift mit Stepparbeit genau in ber nod) !>eute üblid^en IDeife elegant t>cr3iert.

Horf? mehr als über biefe unferen fo äl^nlid^en Schuhe mirb man fic^

über bie €jiftcn3 ber IHüffcfjen (pulsmärmer) im Rittertum tuunbern (H2).

Die Bauersfrau, bie fie trägt, fi^t auf bcm lTtar!te hinter bcm (Seflügel*

forbe, üerfauft aus biefem'abcr nid?t f^ül^nc^en, fonbern anbere fleine

^lüaelroefen, nämlic^ Siebesaötter.

Das £abenfcf?ilb bes (Seflügel* unb tüilblabens {\^5) ijt luftig burc^

bie Heflameauffchrift, bie bie Befi^erin baran anbrarf^te. 3" t^crails 2Ieneis

(I, 607) rebet ^icneas bie Königin Dibo bei il^rem crftcn ^ufammen*
treffen mit ben feierlichen IPorten an:

dum montibus umbrae
lustrabunt convexa, polus dum sidera pascet,

semper bonos nomenque tuum laudesque manebunt.

Die ^feneis wav als allgemein eingefül^rtes Sdjulbud? allen hefanni,

unb jeber n»u§te, in melc^em ^ufammenhang bie Derfe ftanben. f)tcr

lieft man fie auf bem tfabenfdjilb, unb man benfc, mie pergnügiic^ es

ujirfte, roenn nun ber Käufer biefe l^odjpoetifdjen IX>orte in 2tner!ennung

ber guten IDare ber $:abeninhaberin re3iticrte: „Solange im (Gebirge bie

Schatten über bie gewölbten Bcrgmänbe pichen, folange ber pol(arftern)

bie (Seftirne toeibet, mirb immer beine €hre, bein Huhm, bein £ob be*

flehen!" 2(ls moberne parallele mü^'te man fid? eine Stelle etn?a aus

Scfjillers (Sloc!e fo oerujenbet benfen. (Sefd^macflos roäre bas fieser, aber

u)irffam; unb bas ift ber ^wed ber Heflame.

2ihb. H^ 3eigt eine ber r>iclen pompeianifc^en Kneipen, in benen bet

(Saft nicfjt längere ^eit permeilte (2Ibb. lo^) — ben bel^aglidjen ITieberfi^

3U einem bauerl^aften germanifc^en (Erunfe fennt noc^ heute ber Süblänber

fauni —
,
fonbern mo man an bem nad} ber Strafe 3u gelegenen Scfjenf^

tifc^e ftehenb eine €rfrifcf?un(| 3U fic^ nal^m; alfo eine Bar. Da bie \<)\2

gefunbene Kneipe auf bem Scf?en!tifd? einen fleinen f^erb 3ur Bereitung

barmen lüaffers aufmeift, fo wat fie ein Ol l^ e r m o p o l i u m , b. l^

eine Sc^en!e, in ber eine 2(rt punfdj aus marmem JXJaffer, IPein unb

(£ffen3en oerfauft mürbe, gal^lreicfje unten fpi^e rDeinfrüge, (Släfer, bas

oon bem IPirte einaenommene (Selb unb bas £abenfchilb fanben fic^ noc^

Dor. Der Kronleuchter in höci>ft unanftänbiger ^^orm fd?eint 3U bemeifen,

ba^ bas (Lljermopolium nic^t auf befferc Kunbfc^aft rechnete.

f^anbel unb £abcnfdjil^er. IDiffenfchaft. 59

Sdjmercs (Selb mu§ ITTarcus Dergilius (Euryfaces, „Bäcfer unb öffent^

licfjer Brotlieferant", mie er fidj nennt, mit Lieferungen an ben Siaai Der=»

bient liaben; er l^at fic^ in Hom ein noc^ t^eute ftelienbes (Srabmal errichten

laffen, auf beffen ;$ries (H5) bie Bereitung r»on ITtehl unb Brot imb beffen

Derfauf bargeftcllt ift. f^ierbei ift befonbers eine Ccigfnetmafrfjine inter*

effant (tUittelftreifen recfjts, r>on einem pferbe betrieben), über beren

innere (Einricfjtung uns pompeianifcfje ^^unbe beletiren. 2ln ber fen!recf?ten

Stange befanben fidj im 3^^"^^^ ^^5 Steinbottic^s in regelmässigen 2Ib*

ftänben tpagrcc^te Querliöl3er, bie bei ber Drehung ber 2Id^fe brnd} ben

€eig im Bottid? getrieben mürben. Darnad) mar biefe Knetmafdjine im
prin3ip pon ben unteren nidjt perfc^ieben. Sonft ift bargeftellt (oben

pon rechts nac^ linfs): 2Ibrec^nung mit ben Beamten megen bes pom
Siaai gelieferten (Setreibes; 3mei ittühlen, Sieben bes HTehls; ein ITTann

be3al7lt" gefauftcs IHehl (?). ITTittelftreifen (pon l. nadj r.): (Ein (Sefellc

entnimmt ber Knetmafcf^ine Q^etg; formen ber Brote, 3mifd?en ben 3mei

(Eiferen ein^luffcher; Badofen. Unten (pon l. nac^ r.): ilhwäacn bes Brots,

babei ein VXann mit Sdjrcibtafel unb brei Beamte, b'ie !ontrollieren; bas

abgemogene Brot mirb fortgetragen. — Der ITtaurer, ber eine IDanb per*

pu^t, ift auf eine ITtauer gemalt (t46); an eben ber Wanb, bie fein Bilb

trägt, follcn mir uns il^n arbeitenb benfen. — Bei bem Brennofen (H?)
fül^rt ber (Eingang A in ben ^euerunasraum; BCD ift ber eigentlid^e

Brennraum, beffen Dac^ heute fehlt. Hömifche c^icgelfteine (H8) finb in

ber ^orm Pon unferen perfdjieben; fie finb piel niebriger, aber in ber ^läd^e

größer. Sehr oft tragen fie ben Stempel bes ^iegeleibefi^ers (bies ip

nod? je^t in 3talicn nnb ^^ranfrcic^ üblicf?) ober einer £egion; benn Solbaten

mürben im ^^riebcn oft mit ^iegelfabrüation befdjäftigt (S. ^9). Diefe un*

fc^einbaren Stempel finb für bie 2ritertumsmiffenfcf?aft l]ödjft mid^tig; fie

ermöalidjen nach ber ^^orm il>rer lSn(i}^iahen (bie \a oft medjfelte, S. 5^)
eine Datierung ber (Scbäube unb geben 2luffd?lu^ über bie Perteilung ber

Legionen in ben ein3clncn (Sarnifonen. — Häbcfjen ber abgebilbeten 7hi

{\i^) brüdte man an bie (Sefä^e, mährenb fie fid) auf ber döpferfc^eibc

brei^ten, unb präate baburd? ein gleidjmä^ig umlaufenbes geriefeltes 3anb
in ben Con. — Die 2lbbilbungen bes i7anbmerfs3eugs {\50) 3eigen, mie
menig ober pielmchr gar nidjt fidj biefe antifcn (Seräte pon ben fettigen

unterfcheiben. Die ^eidMutngen finb entmeber nad? gefunbenen Stüden
ober nadj Darftcllungen gemacht, bie I^anbmerfer auf U^ren (Sräbern an^

bringen liefen. Pon einem foldjen ftammt bas brcicdige Helief (k) mit
Bleilot, Se^mage, c^irfel (ber freilid? red?t ungefd^iclt bargeftellt ift),

IDinfelmag unb Htapab.

(Eine 6cf?tlbcnmg antifer rönnfd)er Kultur ift fct^r uuDoIIftänbig,

wenn ihr ein Kapitel über bas n>iffenfcf?aftlicf?e t ch en
feblt. 2lber es ift fcbwer ober umnöglicb, bie bobe 3ebeutunö[

antifer 3iii'i5pniben3, tTIebi3in, 5prac^== unb £tttcraturforf(i?un3

burcb 21bbilbungen, bie in biefem Bücf^fein bas IDicf^tigfte fein

foUen, 3u reranfd^aulici^en. IDir begnügen uns, barauf I^inju»*

meifen, ba% bie römif(f?e niebijinifd^e lDiffenfd?aft — freilief?

als Schülerin ber cjriec^ifcf^en — auf I^ol^er Stufe ftonb; bie He*»
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fultate jüngftcr ^Jorfcbung auf biefem (Scbiete, bie uns btc <Efiftcn3

gerabc ber beute allermobernften Kuren im 2IItertum lehren,

fe^en immer von neuem in (Erftaunen. Die römifcf^e S^ e c^ n i f

Dermittelte bem IDeften bie cjrogartigen €rrungenfc^afien ber

(jriecbifcfpen CEed?ni!er, fo ben (Dv^cU unb ben Ul^renbau (](5](a).

Die auf Tlhh. X5\h bargeftcflten mebisinifdjen (Scräte ftammen aus
IDofjnungcn pompeianifc^er ärjtc.

VIL Bcitattung mb (Bräber (152-159).

Der Derjlorbene trurbe 3unäcf?fi aufgebahrt, unb bie ühex^
lehenbcn nal^men t>on il^m 2Ibfcf?ieb, n>äbrenb Klagefrauen jum
§eid?en bes 5cf?mer3e5 ficb Bruft unb 2Irme fd^Iugen unb bie

CotenHage anftimmten. Diefe 2Irt ber Trauer erfcf^eint uns ju*«

näcf^ft mürbelos; aber ftunbenlang monoton fortgefe^tes bumpfes
(Sel^eul üon Kfagefrauen ujirft — wenn ber Derfaffer gelegent»*

lief? eines grogen Unglücfs unter ben (Eingeborenen in 2lffuan

rid?tig empfunben hat — ungemein ergreifenb. — Der £eicf?nam

u>urbe barauf entmeber in einem Sarge beigelegt ober verbrannt;

in biefem ^alle barg man bie 2Ifd?e in Urnen. Die Särge ober

2(fc^enurnen mel^rerer ^^amilienmitgliebcr vereinigte man längs

ber £anbftragen ror ber Siabt in befonberen (Eotenf^äusc^en

;

bod} fommen auch €in3elgrabmäler t?or.

^ür bie Kenntnis bes 2IItertums ift bie (Erforfd^ung ber (Sräber

fel^r n)id?tig, u?eil Cotenl^aus unb Sarfopl^age fel^r oft mit bilb*=

lid}en Darftellungen üerfeben finb. Befonbers Sarfopbage mit
Bilberfcf^mucf finb 3u f^unbertcn erl^alten. Ittan ftellte fie als

fteinerne Kiftcn ber, nnb ^xoav aus einem gemaltigen, ber (Sröge

bes gan3en Sargs entfprecf^enbcn Steinbloc!, beffen J^xneres man
ausmeißelte; bie i^öl^lung mürbe bann mit einer ein3igen fcfpmeren

Decfplatte t)erfcf?Ioffen. Had) ifjrem ITTaterial finb alfo Sarfo«*

pbage unenblid? oiel teurer, aber auc^ üiel bauerbafter als unfere

f?ol3färge (auf biefe liai man im Deutfcben bas griecbifdp^römifc^e

IDort sarcophagus übertragen unb es 3u Sarg Derfür3t). Die

2Iugenfeiten ber Sar!opI)age nun mürben gern mit figürlicf^en

Darftellimgen gefd?müc!t, mie mir an 2tbb. 28, H03, \2\ fallen;

benn biefe Särge mürben nicf?t in ber €rbe pergraben, fonbern

^ianben frei fid^tbar. 2Inbern Helieffd^mucf hxad}ie man am
S^otenbaufe ober auf bem (5rabfteine felbft an (Tlbh, 79, \\6, \\8,

^23, ^3^, {^5). Darunter fonben mir bes öfteren Darftellungen

(

g

(Srabfc^muc!. n

rein irbifd^er 3efd?äftigungen ober Vergnügen, bie nac^ unferen

2Infd?auungen als (5rabfd?mucf unbenfbar finb. Der Homer
badete l^ierin anbers; bas, mas ben 'Eebenben befonbers inter*»

effiert, unb fei es VOettvennen ober bie (Toilette, fann audi fein

(Srab 3ieren. (Serabe aber meil fid) alle 2(rten täglid^er Be»*

fc^äftigung an ben (Sräbern bargeftellt finben, vermitteln uns

biefe eine befonbers gute Kenntnis antuen £ebens. Ziehen

Ssenen von blutigen (Slabiatorenfämpfen, bie uns als (Srab«*

fd?muc! fet^r befremben, finben mir übrigens auc^ fo liebens*

mürbige unb rüt^renbe, mie bie von 2lbb. \2\, Beliebt maren
bei (El^eleuten Bilber ber gried^ifd^en Sage, in benen bie (S>aüen^

liebe gefeiert mürbe; mand^mal finbet man finnbilblic^e ^in**

beutungen auf bas ^ehen nad} bem Cobe (2J[bb. ^03), fpäter

aud? Darftellungen biblifc^er S3enen.

2lbb. ^52, H53 3eigen 2(fc^enurncn, bie eine gefällig oer3tert, bie anbete
in (Seftalt eines Baufes, bas bem Coten 3ur fipol^nung bienen foll. Die
fid^ iDinbenben Sd^Iangen fymbolifieren ben (Senius bes Perftorbenen.
Hecfjts unb linfs oon ben Sd^Iangen finb Cüren angebrad^t. — 2Iuf bem
Ijübfc^ oer3ierten (Srabftein 2lbb. ^5^ feigen w\t in Hifc^en, bie oben mit
einer IHuf^el abgefd?Ioffen finb, ein römifd^es €I^epaar bargeftellt. Die 3n*
fd^rift befagt: <Z. Ztibinius 2ifper h^ai ber Secunbia Heftituta, feiner Gattin
(unb fid?) (biefen Stein) bei £eb3eiten (errid^tet); (vivos ift ZTominatio).
Das DenJmal ftammt frül^eftens aus bem Beginn bes 2. 3^^^^- ^- ^k^'t
älter fann es faum |ein, ba itlbinius einen Pollbart trägt, was frütjer nic^t

ItXobe wai. Secunbia ift 3ierlid? frifiert (S. 50). Die ITIufd^elnifd^en

iDeifen oielleic^t auf einen (Einfluß (yrifc^er Kunft (5. 9) Ijin, ber in ber
Ktjeingegenb häufig ift. — €tn)a in ben 2lnfang bes 3. ^aljrl?. n. CI?r.

getjören bie oon einem (Srabmal ftammenben porträtbüfien bes £. 2tnti*«

ftius Sarculo unb ber 2tnttftia plutia, feiner (Sattin (H55). 3n ber 3nfc^rift
jinb bie IDorte: L(ucius), Cn(aei) F(ilius) Hor(atius), Mag(ister), L(ucii)

L(iberta ober -iberti) abge!ür3t (S. 51(), Die XPorte I^ei§en: „£ucius
2{ntifiius, SoI)n bes (Snaeus, f^oratius Sarculo, 2llbanifc^er Salier [b. t?.

irtitglieb einer pricfterfc^aft], 3ugleid> Dorftanb ber Salier. — Ztntijiia,

;JreigeIaffene bes £ucius, plutia. — Die (Jreigelaffenen Hufus unb 2Intl^us

traben bie Bilber auf eigene Koften il^rem ^errn unb il^rcr ^errin megen
il^rer Derbienfte mad?en laffen." Die (3aüen waten offenbar Ünberfos;
treue Diener, bie fie mit ber ^Jreilaffung belol^nt I^atten, erfüllten bie

Pietätspflid?t, bas (Et^epaar u)ürbig 5U beftatten. Die porträts 3eigen
d?arafteriftifd?e fdjarfe §üge. — Ungefäl^r in berfelben §eit mag ber unter
Hr. ^56 abgebilbetc Sarfoptjag gearbeitet fein. Seine Darjtellung —
^Id^illeus unb penthcfileia im Kampfe ber (Sriec^en unb 2Ima3onen cor
^toia — ift ein treffenbes Beifpiel einer unenblid? t>äufigen 2Irt bes
SarfopI^agfd?muc!e5 in fpäterer §eit. 3rgenbein(ßegenftanb ber lUvtl^ologie
ifi in fünftlerifd? unerfreulid?er JDeife gefc^ilbert; auf ber Heliefflä^e
brängen unb überfc^neiben ficS^ bie perfonen berart, ba% in ber ^ülle ber
Körper jebe eble Hul?e üerloren gel^t unb bie Öberfid?t über bas (5an^e

wggS



62 VII. Bcfiattung, (grab.

[cl^r crfcf^rucrt mirb; oft getjörl ein förmlidjes Siub'mm unb in rielen fällen
fet^r genaue Kenntnis öer Sage ba^u, alle bargefleüten peifoncn richtig

3u benennen. Die öel^anölung bes ITIarmors ift bei aller Pirluofität
fjanbmerBsmäßig. ®ft tragen bie f^auptperfonen ber bargcftelltcn ^anb*
lung bie porträt3Ügc ber in bem 5ar!opl^age beftatteten (loten, fo in

unferem ^Jalle in ber lUitte bie ^iguren bes ildjilleus unb ber pcntl^efileia.

IHan arbeitete bie Sarfopt^age nad^ Vorlagen, bie in IlTufterbüdjern oor^

iianben u?aren, auf Dorrat unb fügte nad^I^er auf JDunfd? ber Sefteller bie

porträt3Üge I^in3u. — Pornel^me' ^Jamilien I^atten bas Hcd?t, nad? bem
Cobc eines lllitgliebs eine iräd^fcrne (Sefid^tsmaffe bes €ntfcilafenen I^er=^

[teilen 3U laffen. Diefe IHaffen n)urben bei ben Sieid^enbcgängniffen fpäter
perftorbcner ^amilienmitglicbcr von Sdjaufpielern, benen man aud? bie

2Imtsab3eidien ber Derftorbcncn gab, im ieid?en3uge getragen, unb es

geleiteten alfo fo3u|agen bie ^ll^nen in langer Heilte bcn Qloten ins (Srab,

gemi^ ein feierlidj*gro§artiger 21nbli(!. Bei ber Pergänglidj!eit bes IHatc^'

rials, aus bem biefe IHaffen gefertigt tparen, I^at fid? feine bapon erl^alten.

Dod? befi^en a?ir ZTadjbilbungcn fold^er IDad^sbilber in Stein (1(57), bie

man an I)en!mälern von ^oten 3um ^ddicn bafür anbrad^te, ba% ber

Dargeftellte bas ms imaginum (bas Hedjt, foldie Silber fertigen 3U laffen)

befeffen I^atte. Siebe aud? ^Ibb. co.

Siäiten, wo ber Sarfopl^ag ober bie 2Ifdjcnurne geborgen mürbe, fiebt

man auf 2(bb. \58, ^59. Das pyramibenförmig befrönte (Srab ber 2lbb. 1(58

birgt ben ditus ;^Iarius IHajimus, praefectus leg. III Aug., alfo einen

Sefel^IsI^aber bes S. 32 befprod^enen £agers r>on £ambaefis. Der fran*

3Öfifd^e CLoIonel Carbuccia, ber in ben Kämpfen mit bcn Eingeborenen
2IIgeriens bas (Sebiet Don £ambaefis für bie ^ran3ofen eroberte, ließ bas
Derfallene (Srabmal n?ieber l^erftellen unb bann burdj feine llTannfd^aften

bem feit 3a^i^I^UTtberten im (Lobe rubenben Kameraben unb Dorgänger in

ber Kolonifierung bes £anbes eine (Sbrenfaloe abgeben. Dies Porfommnis
mad^t es bcutlid?, tpie bie antue Kultur, bie Dielen ron uns als tot unb als

bie einer ocrfunfenen ^e\i erfd^eint, bcn Homanen unb allen benen, bie

im Süben 3U I^aus finb, I e b e n b i g üor 2tugen ftel^t. datfäd^Iid? finb es

ja audj biefelben Stämme, benen bie Homer unb benen bie ;$ran3ofen in

Horbafrifa bas i.anb abnal^men, um es ber Kultur 3U erfd?lie|en. —
2Ibb. H59 fd?lic§lid? 3eigt, u?ie man fid? monumentale (Srabanlagen längs

ber £anbftra|gen Dor ben Stabttoren 3U benfen bat. (Eines ber bargeftellten

(ßräber wat ein a>ir!lid?es Cotenl^aus; redjts unb linfs liegen f^albrunbe,

scholae, mit Si^en für bie 2(ngel^örigen ber (Eotcn, bie bie (Sräber bc==

fud^ten, ober für üorübergel^enbe IDanberer.

3n fold^cn \d}'6n unb ftimniungsDoII gelegenen (Sräbern

fcf^Iafen alfo bie, bie einft antife Kultur fcf^ufen. VOas fie aber

gefc^affen liabcn, \d}Vdft nid?t mit it^nen; es lebt in unferer

materiellen unb geiftigen Kultur, es 5urd[?bringt unfer gan3e5

Dafein aud} bei benen, bie in begreiflicf^er, aber bocf? falfc^er

Überfcf^ä^ung ber Kultur ihrer eignen §eit ben lllien gering*

jcfpä^ig ben Hücfen feieren.

(QucDen für öie flbbilbungcn.

3n ben angegebenen IDerfen finbet man meift 2Iu5füI]rlic^e5 über bie

abgebilbeten (Segenftänbe.

:intertümer unferer I^eibnifd^en ror3eit IV, 37: Hr. ](38—UU V. \7,

292, 295a: Hr. 100, \o\.

Amelio, Dipinti Murali di Pompei tav. IV: Hr. 70.

Annali dell' Istituto ^88^ tav. H: Hr. ;^6.
Art and Archaeology I S. Xö7: Hr. ^9.

Saumeifter, Denfmäler III 2lbb. ^6^6 S. ;585: Hr. ^29, ^30.
Slümlein, Bilber aus bem römifd?*germanifd?en Kulturleben

2lhb, 268: Hr. ^5^a.

Blümner, (Terminologie unb (Eed^nologie Bb. II S. 26 unb \\2:
Hr. ^^7, \^9; BbT II S. H89—226: Hr. \50.

Bulletino comunale ^87^^ tav. II: Hr. 82; \88^ tav. XV: Hr. H02;
^883 tav. III: Hr. 66.

Brunn^:irnbt, porträts (lafel 6^: Hr. 6^. (Lafel 6 u. 66: Hr. U5,
U5. (Lafel 80^: Hr. ^57.

Brunn^Brudmann, Denfmäler Safel ^^09: Hr. 65.
Burlington Fine Arts Club Exhibition ^90^ pl. XV: Hr. 62.
Canina, Edifizj di Roma IV tav. \87: Hr. 26.
Cybulski, Tabulae quibus antiquitates . . . illustrantur VI, VII :

Hr. ^6— -^9.

Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquites III, 2, ^58U
Hr. ^08; IV, \, 239: Hr. U6; III. 2, 1(577: Hr. ^^^2.

€rman unb Krebs, 2Ius ben papyri ber Kgl. Illufeen (Berlin) (Tafel
XV: Hr. \27.

b'€fpouY-3ofepI], 2lrd?ite!tonifd)c €in3ell^eiten (Tafel 28: Hr. 56;
(Tafel \oo: Hr. 20.

^rauberger, ^Ifropolis ron ^a'alhef (Tafel 22: Hr. ^.

^-urtmängler, (Semmen III S. 3^6 ^ig. ^89: Hr. x\o.
^crrmann^Brudmann, DenFmäler ber IHalerei bes TlHetinms

(Tafel 39: Hr. 7^.

3abn, Darftell. gried?. Didjter auf Dafenbilbern (2Iblj. b. fäd)f. <Sef.
b. IPiif. III ^860 (Efl. XIII, 2: Hr. U3.

3al]rbud? ber (3efellfd)aft für lotl^ringifd^e (Sefdjid^te unb 2mer*
tumsfunbe XXI U909) (Tafel III: Hr. ^5.

Kifa, Das (Sias im ^Iltertum 2Ibb. 203a, 225, 379: Hr. 9^—96.
£onbon: Catalogue of Roman Pottery in the British Museum

(Tafel VIII, XXIII: Hr. 83—85.
IHau, pompeii, 2. 2Iuflage, ($igur ^76—^77: Hr. 5-^.

Monumenti dell' Istituto II, 58: Hr. \i{5; VIII, ^9: Hr. \03;
XI, 30, ^: Hr. 2^.



6* (QiieflenDerscic^ms.

Monumenti dei Lincei VIII, 8 : Hr. 55.

Monuments Piot II t. 1[0— ^3: Hr. 33. III t. 20: Hr. 7^. V, t. H,

9; 2'1(, 27, 28: Hr. 86—92.
Museo Borbonico IV A: Hr. \0!^. VI, 28: Hr. 78. VI, 38: Hr. \05
— \07.

Niccolini, Pompeii Vol. I Casa di M. Lucrezio tav. I:Hr. H^2i;

Seconda Fontana tav. I: Hr. ^26; Vol. II Tempio d'Iside tav.

II: Hr. \25; Descrizione Generale tav. II: Hr. 97; tav. III:

Hr. U9; tav. VII: Hr. ^59; tav. XXXIII: Hr. ^3^; tav. XXXIV
u. XXXXII: Hr. ^09; tav. XXXXIII: Hr. 93; tav. LXII:
Hr. UU tav. LXVII: Hr. 22; tav. LXXXVII: Hr. ;32:

tav. LXXXXIII: Hr. \b\h.

Hiemann, palaft Piocietians in Si^ialaio £fl. XIV: Hr. 53.

Nogara, Le Nozze Aldobrandine (Milano, Ulrico Hoepli) tav. -^7:

Hr. \o.

(E>fierreid?ifc^e 3al^re5l^efte XIII, Beiblatt \07 (HotDotny): Hr. u?;
XVIII U6 (€99er): Hr. ;20.

Paulin. Thermes de Diocl6tien t. VIII—X, XXIV—XXV:
Hr. \2, '^3.

pud?ftein-i£üp!e, Ba'albef dafel \7: Hr. 5.

Honc3en)ffi, (Seii)ölbcfd]7nuc! im ^Iltertume Safcl XXIV: Hr. 72.

Sc^neiber, Das alte Korn (Eafcl XIV, \2: Hr. ^3a.

rOilpcrt, Die römifdjen lUofaÜen uni) IHalcreien ber firc^Iic^en

Bauten oom ^.— ;3. 3«^rl^- ^ ^2—^'j: Hr. 75.

Wood, Ruines de Palmyre pl. 35: Hr. 37.

Hbbtlbungcn nac^ p^otograpI)ien Don:

2tlinari: Hr. 7, \2, 69, U2. — Hnberfon: Hr. 67, 73, 99. — Brogi:

Hr. u^, \35, \36. — Brucfmann: Hr. 63. — Balbojin (£ooIibge: Hr. 60.

— 2(. (Siraubon: Hr. 9. — £eljnert u. £anbrocf: Hr. 3, 25, 3^, i{\, 50,

76, 158. — mofcioni: Hr. \\, ^23. — Heurbein: Hr. 2, ^7, ;8, 23, 2^, 32,

36, 38, ^0, \^, 52. — ^m bie 2lbb. ;, 6, 8, \3, \% 15, 16, 27, 28, 29, 30,

3^^, 35, 39, 51, 57, 58, 59, 6^^, 68, 77, 79, 80, 81, 98, 118, 121, 122, 128, 133

13^, 137, H^, 152, 153, 15^^, 155, 156 hxmUw pf^otograpt^ieu ohne ^irmen^*

an^ahi als Dorlage.
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126. ^eifpiet Der p(afatfi)rift: 5!Da^(aufruf, in Pompeii an eine QX^anD gefc^iieben.

.» vv

Accepti ex leg(ione)
| | Tr(aiana) fort[i]

dati ab eodcm praefect[o]

Aegypti

in c(enturia) Lappi Condiano et Maximo
co(n)s{ulibus)

y^^PJmV'fT^7^h^--l>^ ^ co,n,s,uUbus,

^^^77^^/^r7^;^P5^;^^|^PKr Horatius Herennianus ex IV idu[s]

M^"^l^^^^^^^^'Y^f'J ' Novembres

i?^-^'^'^"'^/'"XT'^5;^X^K iyiAt] translatusex coh(orte)fFl(avia) Cil(icum)

127. ^eifpiele Der ©c^reibfcf)rift. '^u^ Der etammroUe Der 1. ^uguftifc^en )3ra^
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Valerius Tertius ex VIII kal(endas)

Apriles

^/^/j in c(enturia) Candidi Torquato et luliano

125-127. "proben romifc^cr @d)nft.
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146. 'JTIaurcr beim '23erpuf5cn (tunicare) einer ISi^ow^,

513anDbi(D au^ Pompeii.
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149. D^äDc^en 3um

(Jinörücfen üon

Ornamenten.

148. 3iegerftein mit Segione^ftempel (LE6 III A/6 = legionis III

Augustae). ^(u^ '(i^w 2^ermen De^ 5!egion^iager^ in £ambaefi2(,

Otigerien. ^tx^^ixo,, \n Priratbefitj.
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1 58. OkaSppramibc De^ §(auiu^ "JHa^imu^,

.^ommaiiDcure^ Der legio III Augusta, in £ambacfi^, "^((gerieu.

157. (c^tatxii etne^ eRömcr^ in Soga. "©fc Originale Der PorfrafSüften, tie

er i)äU, finD au^ 2^ac{)^ gu Denfen (Ql^nenbilDer). CRom, ^«(0330 53arberint.
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Svomanc unb (Sr^af^luußcn
O^ovcIIcn unb Segenben öu§ vjerflungencn fetten. 93on

TH. BIRT 2 ^^lufiflQo. ß'lauf.nb •
„ein jnrtcr iRei^ itmeS Iqrijc^ geftiimntcn ®dftc§ ftrömt au§ bcn einjjelnen 5ino=

tiuen. Die ©ifcbid^tcn finb in t^rer fc^Ud^ten unb bod) f laf fticljeu ©dibnlicit
Doüer ngentümlic^cr 'öecte." Die ^oft

95on ^pa9 unb £icbe. öünf ©rjäijlunQen auiS öcrtlungencn 3eiten. a3on

TH BIRT •
„Stne f5ftlirf)c ^robe biAtcifcfirr ©cftaltungSfruft. Die Spracöe i[t tootil abgr^
tönt, DoU feiner :Qiev, bic Srciper ber ^anbiung fd)tc IDienfc^cn, mitten in
ben roirbeinben ßcetS eincS bunifarbigeii Öebens geftcüt. Der Sammler

^ie SBelt um 9^ cmbranbt Sin geJc^'d^tUdjcr 9iotimn aus ber. großen
3a^r^unbert ber 9?iebcrlünbo. S^on WALTEIl M. DAMMANN •
„Die (£prad)e ift ber Umroelt fo auf ben ßeib gefd)nitten, ba^ man fül^It, \o

unb nic^i anbcr« mufete ba% ©uc^ gtfdirieben merben. (g8 ift ein rounber«
DolleS SBiic^, baö fid) boffentließ ben i\)xn gebü^renben ^la^ in ber ßiteratur
erringen wirb." ütierarijc^eS ^entralblatt

2lnnen^of. Koman. Öon <l?aftor HANS DITTMER •
Sin 5Homan oon ber frteftfrficn 9?orbfüfte, mit C^eftaltfn, mie fie nur bic grofec

Canbfdjaft gebiert. (Sin 93uri) DoIIer Seibenfdinften unb 3tnfprüd)e be€ fta^l^nrten
SSiOenS, i^er in jenen a)Jeiifd)enDom ÜJJecrc lobert. ®in ftarter ßebcnSmiClc fprit^t

au« jeber ©cite ber Didjtung.

^tc 93obcrba!f)n. Gine Dorfgcfc^id^te aus bem ^irfc^bcrget %al Jßon

KURT FELSCilER •
„3n« $)irfd)berQer 2'al, in jenen oom ^Riffon» unb 23obcrEQ^!^ndögebirge um»
ft^Ioffenen lieblidicn ileffel, orrfetit un^ ber frijleitfc^c Didjter. ^eber, ber greube
an echter ^eimailunft l^at, roitb an bem ©udjc reine (?reubc erleben."

IRicberfc^lefifc^c 3eitung
KARL GJELLERUP •

^er gotbcnc S^^ftg. '5)ic^tungunb91oDettenfranäau§ ber^eitbaSßaiferS
2:ibcrtuö. 17. biß 19. laufcnb •
„@* ift eine tiefe, m u

f i f c^ e D i rfi t u n g , ein ©iegeSgefong auf ben gufammen»
brnc^ be§ morfc^en 9iümerceic^§ unb bie auffteiienbc iöforgenröte be§ (Siermanen»
tum*." 93eU)agen & illafingö iöionatsbefte

2(ntigono6. ®in 5Roman auS bem ^roeiten 5a^r^n"öert. 4. biß 6. Jaufenb
Drent, ®ried)enlanb, 3lom finb bic d-Iebni^ftcitten ber Did)tung. Tlit ihrem
®eifte miife ftD Vintigonoö auöeinoabcrfcö^". ^iö iljn innere SiouuenigEeit bem
Kbnftentum jufiH;rt.

^tc ^trttn unb ber .^infcnbe. ®in arfabifd^es ^bxfü. 7. STaufenb

„©joHerup bat eine 9iOürIIo gcb d)tet, roic fie nur SRojort in ber ITJufif nw«»
biücfcn tonnte. Die liebiidjfie tyraj^ie, ed)flmerei, Üiebcötor^eit, fiummcr
unb ßuft ^at er |u einem ©irauB jufammcngcrafft." ^rov^läcn

^ie ©ottegfreunbtn. JRoman. lo. bi« 12. laufenb •
„üßJie bie Ciorri" ber ^i^urg Uangenftcin ben tvübrer ber ,J?etjer' fc^ii^t unb roie

ber jeIottid)e ©ifd)of Ottmar nom Saiifu« jnm ipaulu« n3irb unb mit ber Surg«
bcrrtn alS ftogbafter 33eftegter in ben lob gt-bt. ba§ roirb un§ in bodjbramoe
tiftöer, uon bic^tertf dicm ®ct)U)ung bcfeelter DarftcIIung bcrid)tft."

Sciiincr aJlürgcnjeitung

T)'lt 2Bc[tn>anbcrer, tJtomanbicötung. 14. bis 18. Joufenb •
„Die 5üeltn)anbercr, ein« ber bubbbtftifdjcn IBücfter b^S Did)tet^gB(iefn, ein Sno«
auä ^nbicn, gelören ju bem unfterbliriicn (Siellerup. 2itcrarifd)cö @d)0

VERLAG VON QUELLE & MEYER IN LEIPZIG
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KARL GJELLERUP *

üleif für baß i'ebcn. Vornan in fünf Suchern. 8. bt§ 11. Saufcnb •

„Äünftlerifcb ein ancifterroetf unb geiftig ein dmü reifer (Sebanlen, roirb biefct

iftoman aücn benen ein (Srlebni« fein. berliner ajlorgenseitung

Das heilig flc Ziex, ©in clt)flf*c§ ^abelbuc^. 6. bis 8. Saufcnb •

„@§ ift bc§ 3)ic^terg fdiönfteS SSerf. ®in güllborn fc^üttet er ouS.

@S ift ein ^ubcl unb Dan? in mir, fo Don einer rulturgcfcpicftthc^en S3cbeutfam=

fett j»ur anberen geleitet »u roerben, au« bcr ?lntife in bie 9icuäeit, oom Orient

tn§ .llbenblanb." ^öglic^e SRunbfc^au

Seit i6) sucrfl fic fah. 9. bi« 12. Jaufenb •

'Diefe« fdiöne ^bi^a mit feinem tragifc^en ?lu«gang ift emS ber rounbct»

Sollftcn Wie (iJieaerupS. ©in ganjer fiiebeSfrüDUng ift ^icr m bie Stirn-

mungSbilber au§ t)te§ben u«b au§ ber fäc^fifc^cn
®^™«^»^^';^'J^,9'|j^"^tftibenbc

Die JÖttaclmttht«. 9toman in fünf SBüc^ern. 6. bi« 8. 2aufenb *

»tn ftrena bramatijc^cm ttufbou fteigt bie ^anblung empor. 3cbe ©eftalt atmet

^irflicfifcit. @ine brüdenbe Scferoülc liegt über ber (JriätjUmg ber crftcn mcr

»ücöer? Unb bie Sü^nc im fünft.-u Suc^e ift fo graufig ergaben, l'^M'^^" *1°;

flauen bcr ^anblung fpürbat wirb." Söartburg

5tn bcr @rcn3ie. Sfloman. 6. bt§ 10. laufcnb *

,<Die« ift eme munbcrbübfc^e f leine @efd)ic6te. |ier ^«t
JfJ .^i^*" ^J*

?änifc^e Heimat einqefangen ; bie »eine &abt. mit aüer ©ng.' unb «"'"^^""na.

bie ßeute^.an ber ©renäe'. bie nic^t ben 2)lut ^aben. ^inau^äufegeln «^^jf«^^««

gjjggj
u iJiterarticqe Utunoic^au

smabonnabcltatttouna. einencnetianifc^eftünftlergefc^icfite.S.Xaufcnb

„Cinc Don feinem ^.!ltem bur<J?pulfte. oon füblic^er 2ei(^tblütigfeit getragene

Äünftlergefc^ic^te au§ Slltnenebig."
«ermanm

AUGUST HINRICHS *

Das 2id)t bcr y:)cimat. 5Roman. 11. bi« 15. laufenb *

„©0 mie ber 2>erfafjec, norbbeutfc^. fembaft, ^^^"e 6ct,mu(f unb o^ne
5^^^^^^

ift aud, fein «ucf,. f*li(^t unb ecf,t ftarf unb fro^. ^»""'^« «
f/j^S^^^^^

9iabc ber ^ctmatfc^rtttfteller grofecn @tiI8." ai3eier..öc"""9

(iin einsigartige« «u*. g« ift eifüllt uon tiefer ß.tbenfcDart unb bod) fonn gern

^umor. '^cr ganje 3auber bcs S3agantcntum§ funlelt bann in taufenb üic^tcrn.

Der üBoIfcnfcfcnlje. Son MAX JUNGNICKEL. On alter Srattur •

9öte 5tefu« im J^ruöiingöprangen unter bem 3ubel ber «emo^ner m« cmfame

Wring "
<I)örfien. einen e.nsug bält. mie er mit Ö^" «""""

Jf„^'*i
""^

^ungerSbe ^änbc ftint. um b mn in ber (5^riftna*t °«'"
."^^".^"^"^Slo^Se

Sieben ju muffen, ift oon fcblicbter Sragil unb tief ergreifenb." ®er »eobac^tcr

Das ©tuet in bcr ©actgaffc. SRoman. Son Hermann kurz^

Ter Raube^rer üb famer Stunben unb bie mürbeDoQe Mnmut unb JBe^ag.

acbteit eine« feiigen, alt Döt er Iirf)en ß lein ftabt leben« ^einieln un§ Jintcr

bunten Suöcnfc^eiben unb laoenbelbuftigen Oatbincn an.- ^ec ^og

Der ^la^ an bcr @onnc. @in SHoman au« ßurbranbenburg« See- unb

ßolonialgef* (t)te. öon GEORG LEHFELS ^ ^.^ ^^ • ^ : • * -r.«f.t
,3n einem <Roman au8 ber 3eit be« großen Äurfürften »ir&

«J"
i"*«"^!'^"*«^

Itücf ®ef,tiicb:te entroHt. '5)er tcmpcramentDoüe grsä^lcr roeife bi« junt Scbluß

ju fpannen." ^" ^^^

Die große SBogc. ©in Hamburger 5Roman au« ber granaofenseit. Son

GEOKG LEHFELS ^ ^^, -r , • tu ^t
„Ter feffelncc Stoman fpielt in Hamburg, er f^ilbcrt !>«« ®W'»^J.»"" ®'"°«!

iaufmannSfamilie. 5n bcr ^erau«arbeitung ber 2ijpcn ""$. ^f/.f* ^i^^f
«eigt

berWtcr eine fiebere, f(^arf jetc^nenbe ^anb." ^eitfc^r. für »üc^erfrcunbe

010692550OBanbcrer unb @cfäf)rtc unb anbere Dloueflen.

RJCH SARNETZKI .^ v *
2eft bie« SBud), mir baben t>a einen 3)id)tcr, ber uns »,«- ^ n—t. ,

bem ajergängüc^en unferer fummerDoHen ^^öej^f^^t^^^^
^^^^^.^^^ ^^.^^^^^

Die ^Pfeifer »on 5tltcnfanbc. «oman. Son dettmer Heinrich

üÄ^m^lauerngefcfilecfit ber Pfeifer ru^t ein feltene? ®cfd»i(f .
®tet« treibt

?8 ben Tmfi?en eSb.^ oft auc^ bie 2od,ter in bie ©elt, an ber ^e äert"^*'

Sin fol^e« Toppeljc^idfal läfet unS ber Tic^tcr in feinem SRomane erleben.

WILHELM SCHARRELMANN *

""ufuS bcr ""sünalina Stoman 6.-10. Jaufenb. ,„r^
*

®r bawine Tiining gefÄn. bie in einfamer ®rb|e in ber äeitgenöffifcjen

Literatur b'ftcbt Sin unfagbarcr Tuft liegt über bem ganjen ffierfe ba«

an b7e f^liite einfalt ber eoangelien erinnert." ßiterarifc^e« 3entralblatt

Die erflc ©cmcinbc. ©ine fiegenbenbic^tung au« ber ©efc^ic^te be« Ur^

lieKZung noH Söabrbeit. Sc^önbeit unb fcelifcf)er Äraft mirb atten ©tärfung

unb erb?bung bringen, bie au« bem OTaterialiSmu« unferer Jage ju einer reli«

gibfcn ober bocb Derinnerlid)ten SBeltauffaffung brangen.

2:ä(cr bcr 'luQcnb. JRoman. 5. Staufenb *

grjht bcr 6cblid)ibeit tt% aJlärc^cnä mirb bier erjöb", mie ou8 bem traum^^

baften eirfcn ber .ttnbljeit em anbercr ^leni^
^-^'^^^^^/^^^^^^^ 3eitung

(Sclioc iMrmut, 5Roman. 4. Jaufenb *

Tie5Vbcebiefe§«ucbe«Don ber feiigen ?lrmut möchte man arstrbftenbenStern

üb« nSe aufgeben ie^en, beren «lid non Ö^n ©itterniffen ber gntbebri^^^^^^^^

unfcter 3eit ju «oben gebogen ront:' uaejcr-^eitung

q)ibbl JOunbcrtniarf. ®eid)i(^te einer fllnbbeit. 4. 91uf tage. *

.rein ber^bafter unb gefunber (Seift roebt 'uurd) bieje« «ud). unb ein o" fccbter

äjJann ftcV babinter. SHan fann ftc^ an biejer ®.icl)icbtc ^'""
^'"*'^^\VninÄSBelbagen unb ßlafingS ilRonatSbefte

Das neue ®cfcfaUd)t. JRoman. 2)on JOHAN skjoldborg •

6tiolbborg bat in S.mem 5J?euen ®eid)lv(bt ein SBerf gejdjaffen noU ©lauben

i^eilrrfcit unb 3u tuni t «boi f nung. ©§ ift eui Sau rntoman. benman

gerabeju etnfoj»ale«>Sauctniboll nennen fann. Sbemniger Tageblatt

@cfett)aric@tcübt«n. S»""'«^«»^''^^^^"^''"'^"-^^"^^^"^^^^^^'^^^
Tide« neue ffierf \!Umin Siemart« ift. rcu- bte jrüberen. burdipulft "on einer

mit 3nbrunft auf ba§ qSiebeftal erbobenen, m»t ©tregung oorgetrag' nrn yjaWn«

unb aJlenfcbenliebc. (Sin etnfte«, aaerbing« nic^t für
^^^^^l^^^^'^y^J^^I'^fn^junfl

GUSTAV SCHRÖER *

DicScutc aus bem Dteifatalc. aRoman. 6^*«
8-^""^*'"i^^,,„„t

„(gin ernfte« ßieb oom inneren ©erben be« TOenjcben. Söom Sueben nocb ®o"
«"J

Dom öeimfinben in einer aOe« umfaffenben fiicbe. (J.n 93u(b oom ^abren

ajlcnfcbentum. ßrieg unb iReoolution ^aben m H'^'en C>erjen ^WertnoOeö ncr,

fcbüttct
" Seipjiger iTleuefte 9ta(^ncbten

Der ©(^uljc »on OBolfcnFjogcm JRoman. 6. bi« i3. taufenb •
„Ter Jbürinqer Ticbter jcftrieb ein U3oif5bu(^. ein 93u<^ '" .?'" '"'^''^^

o /h.««
ünb mit ben f(^lt(^tcften, befio erf cbütter üben ©orten." Singememe 3eitung

Die 95aucrn von ©icbcl. Sfloman. *

Ta« Sucb bcr 3eit. ^JÜt^tS ®cringere« al«: <5cbulb am beutf^ej
,r*"^«;w

unb Scbulb be« beutfcben Bauerntum«. 2eben«fragen uniere« ^olfe«. Rün|t»

lerifcb ba« ftärlfte ber biSbecigen Sücber ©c^rbcr«. mutig, groß, beutid).

Kataloge unentgeltlich u n d postfreil




