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Satyrs Rrrr durch die Wkllen.

Von VV. Amki.lwo.

Wer so oft und gerne wie der, dem wir diese Bliitter widmen, an den

Gestaden des zaubcrhaften Golfs von Neapel weilt, dem ist auch das Reich

jenes traubenbekranzten, von Delphinen umspielten Meergottes vertraut, dessen

Marmorbild uns heute im Vatican mit seinen sehnsuchtsvollen Augen anblickt 1

);

ich meine die stille Bucht von Baja und Pozzuoli mit ihrem phantastischen

Kranze geheimnisvoller Wunderwerke der Muttcr Natur. Dort nun, am Ufer

und in den Fluten des Lucriner Sees, spielt eine anmutige Erzahlung des Alter-

tums, die uns von der merkwurdigen Ereundschaft eines Delphins mit eincm

Knaben meldet; mehrere antike Schriftsteller haben sie iiberliefert, am aus-

fuhrlichsten Plinius in einem Capitel seiner Naturgeschichte (IX, 25), in dem

er von der im Altertum immer und immer wieder geruhmten Menschenfreund-

lichkeit der Delphine und ihren menschlichen Eigenschaften handelt.

Er erzahlt etwa, wie folgt: „Unter der Regierung des Kaisers Augustus tnig

es sich zu, dass ein Delphin, der sich aus dem offenen Meer in den Lucriwr

See verloren hatte, eine wunderbare Ereundschaft mit einem armen Knaben

aus der Niihe von Baja schloss, der die Elementarschule in Puteoli besuchte

t> Dic Biislc cints Mccrf;i>tU-v in der Rotundc «les Vatican (Helbig, 1'iihrcr I rtr. 309) ist tm Golf

von Pozzuoli Kcfunden wordcn.

Sthika IIklhiohka. I
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SATVRS RlTT m'RCH IHK Wk.U.KN 1

und stets, wenn er um Mittag das Ufer passierte, den Delphin mit dem Namen
„Simon" rief 1

) oder ihn mit den Brocken seines Brodes an sich lockte, das er

fur den langen Weg bei sich trug. Man miisste sich wirklich schamen, die

Sache zu berichten, wenn sie nicht durch Briefe des Macenas, des Fabianus*),

des Flavus Alfius 3
) und vieler Anderer bezeugt wiirde. Zu jeder Tageszeit

kam der Delphin auf den Ruf des Knaben aus dem entferntesten und verbor-

gensten Winkel im Fluge heran, frass ihm aus der Hand und bot ihm seinen

Riicken zum Reiten, wobei cr die Stacheln seiner Riickenflosse wie in einer

Scheide barg; so trug er ihn rittlings iiber die grosse Wasserflache in die

Schule nach Puteoli und ebenso wieder zuriick. Das ging mehrere Jahre hin-

durch, bis der Knabe an einer Krankheit starb; da kam der Delphin noch oft

an die gewohnte Stelle am Ufer, aber man sah ihm an, dass er traurig war,

und schliesslich starb auch er, wie niemand bczweifelte, aus Sehnsucht."

Gellius 4
) berichtet uns die gleiche Gcschichte und fiigt hinzu, der Knabe

habe Hyakinthos geheissen; die Leute, die den Delphin todt am Ufer fanden,

hatten ihn mit seinem kleinen Freund in einem Grabe bestattet.

Die Bestimmtheit, mit der die Wahrheit dieser Krzahlung von den Gewjihrs-

miinnern des Plinius augcnscheinlich behauptet worden ist, braucht uns nicht

Wunder zu nehmen, wenn wir bcdenken, dass der Schauplatz im Neapolitani-

schen liegt, wo noch heute die kindliche, aberglaubische Phantasie des Volkes

jahrlich einige Wunder entstehen liisst und voll Ueberzeugung verbreitet. Wir
aber wissen, dass diese Geschichte nur ein Glied einer ganzen Kette von Sagen

iihnlichen Inhalts ist. Allen liegt die merkwiirdige Freundschaft eines Delphins

mit einem Knaben zu Grunde, und dic meisten endigen mit dem ruhrenden

gemeinsamen Tode der Freunde.5
)

Unter den erhaltenen Bildwerken der Alten stellt keines eine dcr er-

wahnten Sagen dar; wohl aber giebt uns dieser ganze Kreis von Vorstellungen

den Schlussel zum Verstandnis einer Reihe von Darstellungen, von denen ich

dem grossten und interessantesten
,
einer

f
Marmorgruppe im Casino der Villa

Borghese, an dieser Stelle einige Worte widmen mochte; es ist bisher von der

Wissenschaft ganz iibergangen worden und verdient doch unser Interesse in

mehr als einer Beziehung (Fig. i).
fl

)

Die Gruppe, in feinkornigem weissen \4armor mit grauen Adern gearbeitet

(H. i, 23 m. L. o, 95) steht in der Mitte eines Parterre-Zimmers des Casino Bor-

ghese (bezeichnet mit CC). Ueber ihre Geschichte habe ich leider nichts

Bestimmtes eruieren ktinnen. Erganzt sind das Unterteil der Nase, Flicken

rings um den Hals, Mittel- und Zeigefinger und Teil des Ringfingers der 1. I land,

r. Hand mit der einen Schwanzflosse des Delphin, r. Fuss, der Unterkiefer

1) Ueber dietcn N.inicn und die TbalKicbc, dass die Delpbinc j»crnc auf ibn hotcn, s. wcitci unlen.

;t VgJ. Teuflel, Gcsch. d. r.iin. I.iteralur I p. (.31. 10.

3) Vgl. Pauly-Wissowa, Rcal-Kncykl<«|i4()ic I p. 1475 nr. '».

4) Noct. attic. VI (VII), X. Scine Ouellc ist Apion: s. C. Miillcr, K 1 1 < i III >lnff.

;) Das «an/c Matcrial ist /usammtn^ostt-llt v.m Slcphani, Coniplc rctidu l*<>\ )>. :u\ ff.

6) Bishcr nur fliinic 707, if,«i pul.li.i.it.
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1 W. AmkiaWi

des Delphin und die Welle. Der r. Arm war

oben, das r. Bein am Knie mehrfach gebrochen.

Der Kopf ist angesctzt, aber von demselben

Marmor, derselben Arbeit und Erhaltung wie

der Ktirper, also zugehorig. Die Oberflache ist

im Ganzen stark geputzt.

Die grosse Masse der oben erwahnten

Sculpturen stellt einen Eroten dar, der in mut-

williger Weise auf dem Riicken eines Delphines

Plat/. genommen hat. Hier aber ist der Reiter

ein Satyr, kenntlich an den tierischen Ohren;

sonst ist das Satyreske in der Figur nicht betont;

der Schwanz fehlt, und auch in den Gesichts-

ziigen ist mehr jugendliche Anmut und Mutwille

als tierische Derbheit. Die Linke klammert sich

i
allerdings etwas gewaltthatig an den Oberkiefer

J des Tieres, wahrend die Rechte auch nicht

Fm. 2. tiwntt kinks s.vrvRs ai'k gerade zart die eine Schwanzflosse ergreift.

KisKM Dku-iun. Mi n. ni'N. Augenscheinlich fiihlt sich der Damon des Wal-

des nicht ganz sicher bei diesem Ritt durch die

Wogen; dass indes die Angst bei ihm nicht allzu ticf geht, sehen wir an dem
lachelnd erhobenen Antlilz, zwischen dessen geoffneten Lippen die Zahne

sichtbar werden. Die Ausfuhrung ist decorativ, entsprechend der einstigen

Bestimmung des Werkes zum Schmuck eines Brunnens; das Wasser sprudelte

vorne aus dem geoffneten Rachen des Fisches. Doch ist das korperliche Motiv

von grosscr Lebendigkeit, und das Ganze muss sich iiber der bewegten Wasser-

fliiche sehr anmutig ausgenommen haben.

Wie aber erklart sich die merkwiirdige Zusammenstellung eines Satyrs

mit einem Delphin, in deren Seltsatnkeit auch eine Gewahr vielmehr fur als

gegen die Zugehorigkeit des Kopfes liegt? — Ilalten wir zunachst Umschau
unter der Masse der erhaltenen Monumente, so tinden wir die gleiche Zusam-

menstellung noch einmal an einem kleinen Werk, das sich jct/t in der Mun-

chener Glyptothek befindet (nr. 1 1 1 ; s. Fig. 2 nach Clarac 749 A, 1H41). 1
) Ein

Kniibchen, durch die Nebris als Satyr kenntlich, sitzt seitlich auf einem Del-

phin, dcr es durch dte Wellen triigt: in der Rochten hat es einst eine Peitsche

geschwungen, dercn Ende sich auf dcin Kopf erhalten hat (der Erganzer hat

es sinnlos fur das Schwanzende etncr Schlange genommen; man vergl. die

Eroten auf der oben als Randleiste abgebildetcn Terracotta-Platte). Auch
diese Gruppe hat sicher einst zum Schmuck eines Wasserbassins gcdicnt.

Eine andere Darstcllung eines Satyrs auf einem Delphin ist mir unbekannt;

wohl aber kann ich wcnigstens auf die Erwahnung eines inhaltlich verwandten

11 Wit mir Itiillc millcilt, sind tlie v<ni Hrunn in ilcr IVsihrtilnm^ <k-r <ily]>ti>lbck (•causscrtm

/wciltl an dtr Kvbtlu-it iiiib«-|,'i umltt. Doch «la> Sliick uiR-r.irl.iiKI.
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Satvks Rn r ihkch die Wei.i.fn 5

Monumentes verweisen, einer rotfigurigen Lekythos, auf cler Silen, der iiltere

Genosse des Satyrs, in derselben Situation, mit Leyer und Kantharos in den

Iliinden, gemalt ist (Gazette archeol. 1888 p. 181).

Die Erkliirung fiir diese drei Bildwerke giebt uns nun jene oben beriihrte

Reihe von Sagen, wenn auch in ihnen die Dolphine mit menschlichen Knaben.

nicht mit Damoncn des Waldes Frcundschaft schliessen. Wenn aber der Del-

phin sich schon in so wunderbarer Weise zu dem Geschlecht der Menschen

hingezogen ftihlt, wie viel leichter erkliirt es sich da, wenn Naturwesen zu

Naturwesen in Beziehung treten. Wer nun in Griechenland und Italien gereist

ist, der weiss, wie die Kiisten des Meeres auf weite Strecken hin von dichten

Pinienwaldungen umsaumt sind, der lauschigen Ileimat der Satyrn und Silene.

Die Bewohner einer solchen Pinrta sind es denn auch, die wir in unseren

Bildwerken in so freundschaftlichcr Bcziehung mit dcm Bewohner dcs Nachbar-

Elementes finden. Und wic kann cs uns uberhaupt wundern, Satyr und Del-

phin als Freunde anzutreffen, tragen doch beide den gleichen Spitznamen

..Simon" oder „Simos", d. h. Stulpnase. Von den Delphinen berichten uns ver-

schiedenc antike Schriftsteller, dass sie gerne auf diesen Namen horten'); dass

er fiir die Satyrn typisch war, beweisen uns zahlreiche Vasenbilder.*) Der Grund

fiir diese Gcmeinsamkeit dcs Spitznamcns lag darin, dass man Satym und Del-

phinen die Eigenschaften zuschrieb, die man mit dcr cinoTnc verbunden glaubte.5
)

Kein Schriftsteller oder Dichter hat uns eine dcn genannten Bildwerken

entsprechende Schilderung hinterlassen; wir haben in ihnen freie Schopfungen

des poctisch-kunstlerischen Genius zu sehen, iihnlich, wie Brunn eine solche

in der an pompcjanischcn Bronzchcnkcln mchrfach erscheinenden Darstellung

der „Meermedusa" erkannte.4
) Interessant ist dic Thatsachc, die uns die pariser

Lekythos lehrt: dass eine derartige Schopfung schon im 5. Jahrh. v. Chr. mog-

lich war. Bei den beiden Marmorgruppen wird man in Rucksicht darauf, dass

sie reine Decorationswerke sind, streiten konnen, ob sie romische Originale oder

Copieen griechischer Werke seien. Bei dem borghesischen Exemplar ist mir

angesichts der Vorzuglichkeit des Motives die zweite Annahme die wahrschein-

lichere. Jedenfalls ware dann die Schopfung des vorausgesetzten Originales

nicht vor dem Beginn der hellenistischen Periode dcnkbar, denn erst in dieser

Zeit waren die griechischen Kiinstler durch die befreiende Thatigkeit des Lysipp

fahig geworden, Figuren mit derartig durchgefiihrtem Contrapost (gegensiitz-

licher Bewegung aller einander entsprechender Teile des Korj^ers) /u compo-

nicren. In die friih-hcllcnistische Zeit gehort auch der Typus des Kopfes.

1) Slcphani a. u. O. p. 206.

2) Heydcmann, Satyr- und Bakchcnnamcn, 5. Hall. WinckclmannsproRT. p. 38.

3) Dictcrich, Pulcinclla p. 30 u. 34 f.

4) Annal. d. J. 1864 p. 37» 11. «iricch. (roltcridcalc p. 37 ff. Kin Hcispicl cincr ahnlichcn Schiipfnng

fmdct sich auf dcr r. Ncbenscite cincs Kindcrsarkophagcs im Muscu nazionalc romaiut (<"ascUa I) iti dem

/.immcr, in dcm dcr Hcrmes vum 1'alatin stcht): wir schcn Mcrcur als Kind mil I*ctas<» und Kerykcion

auf eincm Mecr-Widdcr iilicr dic Wcllcn rcitcn: ibm cntsj>richt auf dcr andcm Xclicnscitc cin Kmt niit

Dreizack auf cincm Mccr-Drachen. Dic Arbcit ist sorgfSllij; und k"' "nd diirftc aus dcr Zcit Hadrian»

stammen.
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6 W. Ameluno

In dem eigentumlichen

Reiz des korperlichen Mo-

tives ist es nun jedenfalls

begrundet, dass die Figur

sich zur Zeit der Renais-

sance einer gewissen Be-

licbtheit speciell in den

Kreisen der raffaelischen

Schule erfreute. War es

doch die Zeit, als der

Menschheit wiederum durch

einen genialen Meister die

Augen dafur geoffnet wor-

den waren, welche uncr-

schopflichenWirkungensich

durch die gegensatzliche Re-

wegung der einzelnen Teile

an den Figuren erreichen

lasscn. Wiihrend aber im

Altertum derartige Motive

nur bei heftig bewegten Fi-

guren in Anwendung kom-

men, stellte Michelangelo

alle, auch die in absoluter

Ruhe bcfindlichen (xestal-

ten im durchgcfuhrtesten

Contrapost dar , wodurch

im geschlosscnsten Umriss

eine bisher ungeahnte Fiille

von Leben sich entwickeln

Fxa, 3. Statuk db9 jonas. St.\. Maria df.i. Pofolo, konnte.

Doch dies nur neben-

bei, um die Vorlicbe der Kiinstler jencr Zeit fiir das Motiv ciner Statue

zu erklaren, die scitdem bis zum heutigen Tagc fast unbeachtct gtiblieben ist.

Allgemein bekannt und durchaus wahrschcinlich ist die Annahme, dass

unser Satyr zu dcm Jonas in der Capella Chigi in Sta. Maria del Popolo (Fig. 3)

Modell gestanden liabc.') Lorenzctto hat dics Werk „von der F.insicht Raffaels

unterstutzt" ausgcfuhrt. Man glaubt demnach annehmcn zu kcinnen, dass Raffael

eine Skizze modelliert habe, und vermutet, dass diese in einer Skizze des

South Kensingtonmuseum erhalten sei, von der ich hier mit giitiger l
->laubnis

der Direction des Museums eine Photographie veroffentlichen kann (Fig. ji.

Das Motiv des Modells ist indessen so durchaus verschieden von dem der

1) Springer, Raflacl uml Michdangsla ]>• 304 1
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Satyks Ritt dukcu xnr. Wkllen 7

Statue'), dass ich meine Zwei-

fcl an der Richtigkeit seiner Bc-

stimmung nicht unterdrucken

kann, ohne mir ein endgiiltiges

Urteil dariiber zumuten zu wol-

len. Das Kine aber lasst sich

mit Bestimmtheit sagen: ist

dieses Modell wirklich die

von Raffael angefertigte Thon-

skizze, dann hat Lorenzetto sie

so frei benutzt und das Motiv

so stark umgewandelt, dass

man von einem raffaidischen

Kinfluss bei der fertigen St;itue

kaum noch sprechen konnte.

Auch ware die antikc Gruppe
— und das ist fur uns das

Wesentlichere dann erst von

Lorenzetto zu Hiilfe gezogen

worden.

Dem Raffael selbst wird

ferner ein Werk zugcschrie-

ben*), das mit unscrer Gruppe
oder vielmehr mit dem /.u ihrer

Krkliirung dienenden Sagen-

kreis in Beziehung steht: die

kleine Gruppe des toten Kna-

ben auf dem Delphin in St.

1'etersburg (s. unsere Schluss-

vignette). Wohl ist es mog-
lich, dass man damals die ein-

schliigigen Sagen gesammelt

habc, um sich die borghesische Gruppe, fiir die das kunstlerische Interesse

wach geworden war, auch inhaltlich zu erklaren, und dass der Iiildhau(;r der

pc*tersburger (iruppe dadurch zu seinem Wcrkchen angeregt worilen s«>i.

Dieser Kiinstler ware demnach mit Wahrscheinlichkeit in der Umgebung des

I.orenzetto anzunehmen; in ihm Raffael selbst zu vermutcn, vcrbietet, soweit

ich urteilcn kann, der kiinstlerischc Charakter der Sculptur.5
)

Dass indessen die borghesischc Gruppe in dem engsten Kreis der raffaeli-

schen Schule bekannt gewcsen und studiert worden sei, scheinen mir xwei

1) Anch dcr KaLilng von Kuliinsson j»iebt von <lem Stuck tu: it is yct witlcly diflcrent from ihe

statuc — — thc cntirc mnvement of the finure is dificrcnt.

2) Springcr a. a. O. p. 303.

3) Auch dicscs Werk ist cinst (1633) in der Vitla Pinciana gewoen: sichc Springcr a. a. O. p. 512 untcn.

Fui. 4. T110NM1 >i'Ki.L im S. KlMSnfOTOII-MUMI m.
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8 W. Amklung

FtO. 5. FoNTANA DKI.1.K TARTARIGHK. KoM.

Liguren zu beweisen: der Adam auf dem Gcmalde des Siindenfalls in den

Vaticanischen Loggien 1

), nur dass hier die ganze Lage eine gewaltsamerc und

der 1. Arm gehoben ist, und deutlicher, wenn auch in der Umkehrung, der

Paris des von Marc Anton gestochenen 1'arisurteils , bei dem indes auch der

dem Reschauer zugewendete Arm leicht erhoben ist.*)

Ich wiirde die Abhangigkeit dieser beiden Liguren von unserer Antikc

nicht so bestimmt behaupten — derartige Motive mussten den damaligen Kunst-

lern, wie ich oben angedeutet habe, ohne Weiteres nahc liegen 1
) — , wenn

sie nicht wieder die grosste Aehnlichkcit zcigten mit den Sculpturen eines

I) Knackfuss, Kaflacl Abb. 91 (Kiinstlcr-Monoj»Taphiccn|. Vgl. l)i)llmayr, Jahrb. dcr Samml. dei

allcrh. Kaiscrhauscs l8<>5 p. 295, wo das Ocmalde dcm G. F. l'cnni /.ugrschrichcn wird.

II l.owy, Archivio storico dcll' artc, Scr. II, lti'»6 p. 243: das Motiv unterschcidct sich we>cnllich

von dcm dcr lieidcn 1'arisfigurcn auf dcn fiir dic Composition bcniitztcn Sarkophagcn, ist also absicht-

lich vcriindcrt.

3) Auf kcinen Fnll darf man versuchen , Figuren mit ahnlichcn Motivcn an dcr l)crkc dcr MXtini-

schen <'apcllc oder dcr GaHeria Cancd in diescn Krcis zu *ichcn. Hicr musstc das cigenartigc Problem

jiusamnicn mil der Vorliebc fiir Contr.-ipost-Kcwegungcn gleichc Kcsullatc hcrvorbringcn. Bci den beiden

raflacllcskcn Kildcrn obei ].ig einc dcrartigc inncrc Xotigung nicht vor.
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Satvrs Ritt durch die Wei.len 9

spateren Werkes, das zweifellos von der borghesischen (iruppe beeinflusst ist;

ich meine die Fontana delle Tartarughe in Rom (Fig. 5), die im Jahre 1585

vielleicht nach Angabe des Giacomo della Porta von dem Florentiner Tad-

deo Landini ausgefuhrt wurde. Noch ist in den Jiinglingen, trotzdem ihre

Stellung weit gelockerter ist, das Motiv der antikcn Figur zu erkennen; auch

die Verbindung mit dem Uelphin, dessen Schwanz die gesenkte lland fasst,

ist geblieben; die gehobenen Arme aber entsprechen denen der eben erwiihn-

ten Figuren auf den raffaelesken Bildern.

Endlich kann ich das Motiv unseres Satyrs noch auf einem kunstlerisch

wenig erfrculichcn, aber an vornehmer Stelle befindlichen Gemalde des vorigen

Jahrhunderts nachweisen. De Angelis, der unter Pius VI. das Gewolbe des

Gabinetto delle Maschere im vaticcinischen Museum zu schmiicken hatte, malte

auf dem Mittelbilde, das die Hochzeit des Bakchos und der Ariadne darstellt,

einen Satyr in der Stellung des borghesischen.

So liefert uns auch diese summarische Zusammenstellung, deren einzelne

Beobachtungen mir mehr der Zufall als systematisches Suchen zugefuhrt hat,

den Beweis fur das lebendige Nachwirken einzelner antiker Motive 1
) in der

modernen Kunst, speciell in der Hochrenaissance, die sich in dieser Beziehung

nur mit der Zeit des Canova und Thorwaldsen vergleichen lasst. Wiihrend

abcr die Figuren dieser Beiden im antiken Costiim und in den antiken Motiven

«•rstarren zu leblosen Gebilden, begiebt sich in der Renaissance das Wunder,

dass alles Antike nicht wie etwas Fremdes, Unerreichbares, sondern etwas

Kbenbiirtiges, dem eigenen Wesen Verwandtes empfunden und in die eigenen

Compositionen verwoben wird wie etwas Selbstverstandliches, der eigenen Kr-

findung Fntsprossenes, sodass ein Strom des Lebens ungehemmt das Ganze

durchflutet, und dies urspriinglich fremde Gut nur dem erkennbar bleibt, dcr

die antiken Gestaltcn deutlicher als alles Andere in seincm Gcdachtnis birgt.

1) Es ist noch nicht darauT hin};ewie>on wonlcn, da*s KafTarl ilas Motiv dei reuenden I'ulto in

dcr Arademia di S. I.ura iSpringer a. a. O. p. 258) von deni praxkeUscbcn Sauroktonos entlehnt bat.

Aurh in diesem Fall >cheint ein Stuck der borghesischen Sammlung in Villa 1'inriana — das heutc im

Louvre bcfindliche KxempUr — die Anrcgung gcgcbcn Jtu habcn.
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„Al,KIBIADES."

Von Paul Arndt.

Das von W. Helbig

(Annalid.J. 1866, p.2 28ff.)

auf Alkibiades gedeutete

Portrcit eines jugendlichi-n

bartigen (jriechcn war

bisher durch drei Exem-
plare. im Museo Chiara-

monti (Arndt, gr. u. rom.

1'ortriits, Taf. 467 und 468;

hier Figj. 1 und 2)
1
), im

Capitol (Stanza dei tilo-

S0I135) und im Museo Tor-

lonia (Nr. 67; ehemals in

Villa Albani), bckannt.

Es durfte sich verlohnen,

unter Berucksichtigung

einer erst nruerdings be-

kannt gewordncn Darstel-

lung der namlichen Per-

sonlichkeit die Berechti-

gung dieser von Helbig

noch in der neuesten Auf-

lagc seines „Fuhrers"

(unter Nr. 03) aufrccht ge-

Fio. 1. S01;. Alkiihai»! s di vaticasischkx Miseum. haltenen Benennung einer

IViifung zu unterziehen.*)

Die Griindc fiir Helbigs Benennung sind folgende: Der Typus ist attisch,

aus den letzten Jahrzehnten des 5. Jahrh. Dcr Dargestellte war, wie dic Zahl

1) Dic Krlaulmis zur Vcroffcnllichun}; dcr in dicsem Aufsnt/.c wiedergcgclicncn Ahhildun{;cn vcr-

ihinkcn wir <lcr Vcrla^sansLall ftruckmann in Miinchen.

2) Fiir kiinfligc Unlcrsuchuimcn sci hcmcrkt, dafs, nach dcr (bcini dcutschen Institut in Rom kiiuf-

licheni Photoj,rrnphic zu urteilcn, auch dcr dcr Stntnc dcs Paln//o Barhcrini Mat/-Duhn 1323 auf-

gCWUte Kopf hicrher zu yehiircn schcint.
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..Al.KlMIAUKS" I I

der Replikcn bezeugt, ein beruhmtor Mann. Soin Alter betriigt ungofiihr

30 Jahre. Aus jener Zeit kennen wir keinen beriihmten Athener so jugend-

lichen Alters als Alkibiades. Die Mischung von energischer Grofse und Sinn-

lichkeit, die die Ziige des Portrats aufweisen, ferner die auffallende Bildung

des Mundes, die anzudcuten scheint, dafs der Betreffende lispelnd gesprochen

hat, stimmcn weiterhin zum Charakterbilde des Alkibiades und zu dem, was

uber seine aufsere Erscheinung berichtet wird.

Diese Deutung des Kopfes hat, als sie aufgestellt wurde, allgemeinen

Beifall gefunden und erfreut sich noch heute grofser IMiebtheit. Den ein-

zigen gegen sie erhobnen Einwand (Eriederiohs-Wolters, Bausteine Nr. 1 32 1

;

vgl. Toepffer bei Pauly-

Wissowa s. v. Alkibiades

Sp. 1531 f.), dafs eine No-

tiz des Athenaeus iiber die

Haartracht des Alkibiades

(Kounv tVpetpe erri ttoXu ir\c f|Ai-

Kiac) die Deutung haltlos

mache, hat Ilelbig mit dcr

Entgegnung zuruckgcwiesen,

die Stelle besage nur, dafs

Alkibiades auch noch ge-

raume Zeit nach dem Eintritt

in die Ephebie, der atheni-

schen Sitte entgogen, sich

das Haar habe lang wachsen

lassen; fiir die Marmorkopfe

aber besage dics nichts, da

sie Alkibiades als reifen Mann
darstellen. Offenbar trug sich

Alkibiades so als junger

Stutzer in Nachahmung spar-

tanischen Brauchcs, als einer

der von Aristophanes ver-

spotteten I-akonisten; die La-

koner trugen als Knaben
kurzgeschornes Haar, das sie

vom Ephebenalter an lang

wachsen liefsen (Helbig, i bafti di Alcibiadc, Rendiconti della R. Accademia dei

Eincei 1892 p. i<)t)ff.). Spiiter, naoh seiner Verbannung aus Athen, als er die

(runst der Spartaner zu gewinnen suchte, nahm er vermutlich wiederum die

Erisur derselben an (Helbig a. a. O. p. 202 oben).

Wenn nun auch die aus der Haartracht gczogenen Eolgerungen gegen die

Helbigsche Deutung nicht stichhaltig sind, so erweist sich dieselbe doch unter

andern Gesichtspunktcn als angrcifbar.

I'i<i. 2, S<]<;. Alkihiaiu s i\i vaticanischkx Mlselm.
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12 Paui. Arkdt

Stilistische Grilnde verbieten ganz

cntschieden, die Kntstehung des Typus

in die letzten Decennien des 5. Jahrh.

zu verlegen. Ilelbig selbst hat gelegent-

lich der Publication eines schiinen atti-

schen Grabreliefkopfes der Sammlung
Barracco (pl. 53 = 86bh dea Supplements)

auf die Ahnlichkeit desselben mit dcm
sog. Alkibiades hingewiesen (Text p. 50).

Zwei weitere Kiipfc verwandten Aus-

sehens befindcn sich auf Grabreliefs in

Athen (Arndt- Amelung, Kinzelverkauf,

Nr. 675—78), die es aus andern (iriin-

den unmiiglich ist, noch ins 5. Jahrh.

hinaufzudatieren; sie stammen, wic das

Relief, zu dcm dcr Barraccosche Kopf
geluirt hat, friihestens aus der Mitte des

4. Jahrh. Die schlagendste Parallele

aber zum Alkibiades bietet, n«imentlich

in der liehandlung des Auges und in

dessen I.age zur Nase, der bei den Aus-

grabungen des Maussoleums gefundene,

zum ehemaligen Sculpturcnschmuck des-

sclben gchorigc und dadurch mit Sicher-
FlO. 3. Bartigek Kp» im Hkiii.sii MrsKi U<

heit rund ums Jahr 350 anzusetzende

Schdne biirtige Kopf des British Museums

(Hullc, Dcr schcine Mensch Taf. 151), den Tig. 3 und 4 nach dcn fiir das

Hruckmannsche Portriitwerk bestimmten Aufnahmen wiedergcben.

Diesc Verglcichungen lehren deutlich, dafs eine F.ntstehung des Alkibiailcs-

typus noch im 5. Jahrh. entschieden ausgeschlossen ist. Der Kiinstler, der ihn

schuf und den wir leider nicht benennen konnen, war ein Zeitgcnosse des Skopas

uud Praxiteles. Mit dieser Umdatierung des Typus aber fallt jegliche Berechti-

gung, ihn auf Alkibiades /uriickzufuhren.

Ist es moglich, an Stelle des abgelehntcn dann einen andern Namcn fiir

dieses im Altertum doch oifenbar beriihmte Portrat in Vorschlag zu bringen?

Zur Peantwortung dieser hrage soll uns der in Fig. 5 und 6 wiedergegebene

Kopf, der zu den neuerdings wieder ans Licht ge/.ogenen Kunstschat/.en der

k. KesidtMiz in Miinclinn gehiirt > Arndt-Anielung. Kinzelverkauf Nr. < 165— 07;

Arndt, gr. u. riim. Portrats, Taf. 469/470), behilflich sein.

Offenbar stellt er die namliche Perscinlichkeit wie der vaticanischc Alki-

biades tlar. Identisch ist, aufser der allgemcinen Ahnlichkeit der Gesichtszuge,

das iiber der Stirn sich emporstniubende liaar, die (iesammtanordnung von

Ilaar und Bart, das vom Bart freigelassene Kinn. Mit einer ein/.igen Ausnahme
haben in der That auch alle Kachgenossen, die ich vor den originalen Marmor
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,,Al.KllllADES" 13

gefiihrt habe, sofort die Oberein-

stimmung des Miinchner mit dcm
vaticanischen „ Alkibiades" er-

kannt.

Das Miinchner Exemplar nun

ist vor dcn ubrigen Wiederholun-

gen durch ein vorn spitz zulau-

fendes, aus Metall gefertigt zu

denkendes Diadem und das ge-

schwollene rechte Athletenohr (das

I. ist wie gewohnlich gebildet) aus-

gczeichnet. Man pflegt das Dia-

dcm in dicser Form als Abzcichen

gottlicher Gewalt zu betrachten.

Aber der Dcutung auf einen (iott

widersprechen, aufser den indivi-

duellen Ziigen des Gesichtes, die

geschwollnen Athletenohren, die

auf den Darstellungen von Got-

tern meines Wissens nur bci Ares,

Herakles und Hermes sich finden,

von denen keincr hier gemeint

sein kann. Also ein Stcrblicher,

der mit gottlicher (iewalt ausge-

stattet war? Offenbar, wenngleich

die Annahme, ein solches Diadem

sei nur Gottern zu eigen gewesen, irrtiimlich ist. Dcnn ein genau cntsprechcn-

der Reif findet sich mehrfach auch auf Darstcllungen von Kindern und Jting-

lingen. Als Beispiele seien angefiihrt: der Palermitaner, aus Athen stammende

(irabstein eincs Knabchens Xamens Philokrates (Conze, attische (irabreliefs

CXCTV, 978; Arndt-Amclung, Kinzelvcrkauf Nr. 564 und Xachtriige zu Serie

III p. 52); zwci (irabreliefs von Madchcn im athenischen Nationalmuseum (Conze

a. a. O. CLXII, 827 u. H2H); das neuerdings fiir die Miinchner Glyptothek erwor-

bene (irabrelief eines kleinen Miidchens Xamens LMangon (Auctionskatalog Ucl-

bing-Margaritis, 1899, p.i6Nr.3i3); die jetzt in Prag bei 1 Ierrn Dr.von Oppolzerbe-

tindliche Knabenstatue der Auction I lelbing-Margaritis 1897, p. 22 Nr. 258 (offcn-

bar identisch mit Sybel 3781 = Annali d. J. 1851» tav. A = Reinach, repcrtoirc

II, 2, 465, 2 = Friederichs-Wolters 1590; aus Phokis stammend, dann in dcr

Kgl. Bibliothek in Athen); der Plutos und der F.ros dcr Kcrtscher Mysterien-

vase Compte-rendu 1859 pl. II Gerhard, ges. akad. Abh. Taf. LXXVII
Baumeister, Denkmiiler s. v. Elcusinia p. 475 Abb. 521. Einer etwas vorgeriick-

teren Altersstufe gehiirt ein aus Pharsalos in Thessalien stammender kleiner

Jiinglingshermcnkopf uuhckanntcr Uedcutung im athenischcn Xationalmuscum

an (Kavvadias 196; in Photographicn vcrbrcitct; im Katalog ohnc Grund auf

FlO, \. BaKTIUBK K«ii-k IM BKRUH MUUUM.
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Hermes gedeutet), sowie

eine neuerdings auf der

Auction I Ielbing-Marga-

ritis (Katalog Nr. 305)

ervvorbene biiotischeTer-

racotte des Miinchncr

Antiquariums, ziemlich

freien Stils, einen mit

dem Mantel bekleideten

Jiingling darstellend, der

einen llahn auf der Lin-

ken triigt. 1
) Aber bei ge-

wohnlichen Sterblichen

reifen Alters kann ich

/ur Zeit ein Diadern iden-

tischer Gestalt nicht

nachweisen. Die An-
nahme, dafs ein Kin-

zelner einmal aus per-

sonlichor Launo oder

andem nicht mehr zu

constatierenden Griindon

mit einem Altribute der

Kinderzeit dargestellt zu

werden gewiinscht habe,
FI6.S- Kohk KiNtta P0«mw im un MCmchbkui Rmntsi. hat wenig Wahrschein-

lichkeit fiir sich. Also

hat das Diadetn hier offenbar doch die Hodoutung, dals der Dargestellto, wenn

auch selbst kcin Gott, so doch mit gottgleicher Macht au^geriistct ist; da es unter

den (iotthciten aber vorzugsweiso <l<-m Zeus eignet (vgl. z. H. La Glyptothequo

Xy-Carlsberg pl. 13), dafs der HotrefTende. wie jener, die viiterliche llerrscher-

gewalt ausubt.'J i

Der sog. Alkibiades ist also aller Wahrscheinlichkeit nach ein Furst ge-

wesen. Mit di<--«er Hostimmung abcr ist die Periode, in der der Dargestellte

gelebt hat, noch nicht tixiert. Wir miissen, bevor wir weiter iiberlegen, fragen:

haben wir ein zeitgenossisches Portrat vor uns? odor haben wir es mit einem

beriihmten Manne der zuriickliegenden Zeit, hier also des 5. Jahrhunderts, zu

thun, dessen Hildnis auch von spiitoron Generationen aufgestellt wurde (wie

1) Ol> <Ier vom dculschcn Inslitut in Athcn unler ..Kuboca 2" photographicrtc Alhlclcnkopf <lcs

4. J.dirh. in Orco- auf Euboca, auf clcn micb Hulle hinwcisl, chcnfalls cin Diadcm dicser Korm triict,

Wage ich, ohnc Kcnnlnis <l<-s Orijjinals, nach dci Phulot^raphic allcin nicht /u iKslimmcn.

2) Auf dct vaticanischcn Vasc mit flektors Ahschicd von scincn Kltcrn triijjt 1'riamos cincn schmalcn

Kcif mit spil/ /ulaufcndcm SUirnsihmnrk, <lcr an dcn «lcs „Alkil>ia<lcs" crinncrt: (tcrharri, A. V. 111, 1 8<> —
Knuelmalin. FtiMeratlM ni Dfat* Taf. VII, 3K — Kcfadl in HclKi^s ..Kiihter" 1

. II. p. 20<) Nr. 134.
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dies z. IV von Sophokles, von

Alkibiades iiberliefert ist)?

oder ist endlich gar der Kopf
eine Idealschiipfung, wie I lo-

mer, Aesop? Auf die beiden

letzteren Miiglichkeiten lautet

der Kntscheid gleich. Denn
sowohl wenn das Bildnis eines

oinige Decennien vorher ver-

storbenen Herrschers vorlage,

als auch wenn es sich um das

Idealportrat eines Fiirsten aus

archaischer, zur getreuen Wie-

dergabe von Physiognomicen

noch nicht befahigter Zeit

handelte, iniiner wiirde doch

aller Wafcrscheinlichkeit nach

nur ein Typus vorhandcn sein,

bezw. zwei verschiedene, nicht

aber zwei im Wesentlichen

unter einander verwandte und

nur in F.inzelheiten sich unter-

scheidcnde Typen, Solche

waren nur moglich, wenn der

Miinchner und der Vaticani-
, ,„ r - . FlO, d. KUM> Kl.NKS Kl kslKN IN DKR Mf.NOIENKR Kl MDI S/.

sche Kopf aus zwei auf eman-

der folgenden Perioden stamm-

ten, der eine auf der stilistischcn (xrundlage des andern goschaffen worden
ware: aber beide sind aus der niimlichen Zeit. Und dafs etwa zwei Kiinstler.

denen im Jahre j^o der Auftrag wurde, im Anschlufs an vorhandene Portrats

das Hildnis eines I^iirsten, sagen wir aus dem Jahre 420, in den Kunstformen

ihrer Zeit zu schaffen, in ihrer 1,'mstilisierung der alteren Ziigo sich nicht weiter

von einander entfernt hiitten, als der Stil des Miinchner von dem des romischcn

Typus — ein solcher Fall wiirde auch durchaus zu dcn kiinstlcrischen Unwahr-
schcinlichkeiten gehoren.

Unter welchem Gesichtspunktc man auch die Frage betrachten mag,

weitaus das Wahrscheinlichste bleibt immer, dafs wir es mit einem realen.

zeitgenossischen Bildnis zu thun haben. Denn auch der (Tcdanke, der mir

von befreundeter Seite in Form einer Frage geiiufsert wurde, ob nicht iiber-

haupt nur ein „halbes" Portrat vorliege, namlich der stark individualisiertc

Idealkopf eines mythischen, heroischen Kiinigs, in der Art des Miinchner

Diomedes: auch dieser zuniichst bestcchende Rinfall scheitert an den namlichcn

Bcdcnken wie die vorher eriirterten Miiglichkeiten. Die Kiipfe wiirden dann

ein beriihmtes statuarisches Original reproducieren; in diesem Fallo abcr diirften
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der Miinchner und der romische Kopf mit seinen Repliken als Wiederholungen

des namlichen Vorbildes nicht so stark von einander differieren.

Soweit war ich mit meinen Reflexionen iiber das interessante Thema ge-

kommen, als sich die Gclegenheit bot, die Frage der Namengebung mit meinem
Freunde A. Flasch zu eriirtern. Ein Fiirst aus der Mitte des 4. Jahrhunderts,

offenbar eine bekannte Personlichkeit, seine Portrats ihrem Stile nach vermut-

lich in Athen geschaffen — wer kann das sein? Flasch riet auf Euagoras,

den Konig von Salamis auf Cypern und Freund des Konon, dem die Athener

wegen seiner Verdienste um ihre Stadt ein Standbild bei der Konigshalle er-

richtet hatten (Overbeck, S. Q. 1422/23). Aber Euagoras wurde bereits 374

ermordet, die Statuen vermutlich bereits 20 Jahre friiher errichtet (s. Pauly.

Realencyklopadie s. v. Euagoras; Rliimner-Hitzig, Pausaniae (rraeciae dcscriptio

I, 1 p. 139; O. R. Fallis, Pausanias auf der Agora von Athen, Miinchen 1895,

p. 33 f.). Aus so friiher Zeit kann aber das „Alkibiades"portrat auf keinen

Fall stammen.

Wie mir nach reiflicher Oberlegung aller iiberhaupt in Retracht kommen-
den Personlichkeiten 1

) scheint, hat kein Name grofsere Rerechtigung, hier

genannt zu werden, als der Philipps II. von Makedonien.
Darstellungen von ihm sind auf Miinzen und sonstigen Kunstwerken*) nicht

erhalten. Ebensowenig haben, soweit ich sehe, die Alten genauere Angaben iiber

sein Aufseres iiberliefert.8
) Wir erfahren nur, dafs er von edler und kraftiger

1) Ich habc cinc Zeit lang an dcn spartanischcn Kcinig Agcsila(»s (f ca. 360) odcr dcsscti Solin

uml Nachfolger Archidamos III. (f 338) gcdacht, Beidc bcriihmtc HctTfiihrcr und zu den crstcn MXnncm
ihrcr Zcit gchorig. Das Standbild dcs Archidamos in Olympia war nach Pausanias (VI, 4, 9) da» erslc

cincs Konigs, das dic Spartancr aufscrhalb ihrcr Stadt aufslclltcn. Dcn Vcrsuch von Wolters, die

inschrifllich bczcichnctc Ncaplcr Hcrmc auf dicsen Archidamos /uriickzufuhrcn, hat Furtwangler (Meister-

werke p. 550 Anm. 1) mit Rccht zuriickgcwiescn. Dic Alkihiadestypcn abcr mit ihm zu identificiercn,

vcrhindert mich dcr Stil dersclbcn, dcr dcr Mittc der drcifsigcr Jahrr dcs 4. Jahrh. voniuslicgt. Von

Agesilaos abcr ist ubcrlicfcrt, dafs cr sich die Krrichtung von Itildsaulen vcibeteti habc, und scinc

."lufscrc Erschcinung, sowcit von ihr gcsprocbcn wird, pafst nicht zu dcm ..Alkibiadcs". Vgl. Pauly-

Wissowa, Kealcncyklopadic s. v. Agcsilaos 4.

2) I-ougpcricrs ohnchin schwach hegrundctcr Vcrsuch (Kcvuc numismatiquc 1868 p. 3 1 3 fT.) , dcn

hartigen Kopf dcs cincn <~ioidmcdaillons von Tarsos in dcr Bibliothctjue nationale in Paris mit Philipp

/u idenlilicicrcn, schcitcrt an dcr ausgcsprochcn hcllcnistischcti Physiognoinie dcs Dargestclltcn (Phot.

(iiraudon 438». Ich vcrdankc (i. Habich dcn Hinwcis auf I.ougpericrs Aufsat/. Ebcnso cntbchrt Kurt-

waiiglers Vcrsuch 1 Mcistcrwcrkc p. -550 Anm. I), in dcm sog. Philetaeros der hcrculancnsischcn Villa

(Arndt, gr. u. rotn. Portrats , Taf. 107/8) dcn Philipp tiach/uwcisen, dcr Wahrschcinlkhkcit. In Dclphi

war das Portrat dcs Philipp als Pcndant zu detn des lakcdiimonischcn Konigs Archidamos, natiirlich

dt> III., bcidc zur Scitc dcr Phrync dcs Praxitcles, aufgestcllt (Athenaeus XIII, 59 p. 591,1. Dicscn

Archidamos hal Woltcrs in cincr Hcrme der hcrculaiietisisehen Villa nuchweiscn /u konncn geglaubt.

In dctti daselbst chcinals als Pcndanl aufgcstclltcn Portral will nun Furtwiiugler Philipp crkcnncn. Doch

hat Furtwanglcr sclbst bcmcrkt, dals dcr betrcffende Archidamos aus Hercitlancum dcr zwcitc scines

Natuctis ist (s. olicn Anm. I); auch sind dic Kunslwerkc der hcrcuhincnsischcn Villa ohne Wahl und

tielcrc Ali^iclit /.usaiiimcngcsCcllt. Kndlich wurdc Philipp schwcrlich bartlos dargcslellt scin.

3) Vgl. (". A. F. Itriickncr, Koliig Philipp und dic hcllenischcn Staatcti ,
(iitttingcn 1*37, p. fl".

Amold Sch-ifcr, Deinostheties tind scine Zcit*. II p. 34 ff. Knisl ("urtitis, gticchisrhe (iochichtc* III

p. 403 ff. Das Itucli voii llogarth, Philipp utid Atcxauder. two cv>ay> iti hiography , l.ondon 1897,

ist mii nicht /ugaiiglich gewrscn.
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Gestalt war, in allen korperlichen Obungen Meister, auf der Jagd und beim
Zechgelage gleich unermiidlich wie im Felde. Bei der Belagerung von Methone
verlor er durch einen Bogenschufs das rechte Auge, in den Jahren 355/54;
indes wurde diese Verletzung selbstverstiindlich auf seinen Portrats nicht an-

gedeutet. Den Charakter eines Menschen aus seinem Bildnis herauslesen zu

wollen, ist ein mifsliches Unterfangen, das meist auf Irrwege fuhrt; doch sci

gesagt, dafs die Ziige des Portrats vortrefflich zu dem Bilde stimmen, das wir

uns von dem eben so kiihnen und verschlagenen als liebenswiirdigen und

zugellosen Fiirsten machen diirfen.

Kine ausgesprochene Ahnlichkeit mit Alexander ist nicht erforderlich.

Das Xeapler Bronzeportrat : Arndt, gr. u. riirn. Portrats, Taf. 91/92, das ich aus

eben diesem Grunde auf Philipp beziehen zu miissen geglaubt hatte, stammt,

wie mir Jan Six (a. a. O. Text zu Taf. 186/87) mit Recht entgegnet hat, seiner

Bartlosigkeit halber aus der Zeit nach Philipp; es stellt vermutlich einen

andern Angehorigen der Familie Alexanders dar. Eher konnte man auf eine

gewisse physiognomische Ahnlichkeit des ..Alkibiadcs" mit Perseus von Make-
donien (1. Halfte des 2. Jahrh. v. Chr.) hinweiscn (Imhoof-Blumer, Portratkopfe

auf griech. Miinzen, Taf. II, 13); doch ist die zeitliche Differenz zwischen beiden

Fursten viel zu grofs, ein verwandtschaftlicher Zusammenhang, wenn iiberhaupt

vorhanden 1

), so doch zu locker, als dafs man mehr als eine zufallige Ahnlich-

keit hier erblicken konnte.

Die Altersverhiiltnisse Philipps stimmen ebenfalls gut zu meiner Deutung.

Im Jahre 382 geboren, gelangte er 359, mit 23 Jahrcn, zur Regierung; in

seinem 46. Lebensjahre, 336, fand er den Tod durch Morderhand. In der

Mitte des Jahrhunderts, in welche Zeit ich die Hntstehung des PortrUts ver-

setze, war Philipp rund 30 Jahre alt. Dafs er das eine Mal mit, das andere

Mal ohne das konigliche Abzeichen des Diadems dargestellt ist, hat nichts

Auffalliges; man braucht deshalb noch nicht den vaticanischen Typus auf die

Zcit vor seiner Thronbesteigung zuruckzufiihren. Denn auch Alexander findet

sich mit und ohne Diadem dargestellt, offenbar ganz nach dem Belieben des

Kiinstlers. Fiir einen noch nicht Dreiundzwanzigjahrigen sind die betreffcnden

Portriits auch zu alt.

Ober die Form des Diadems ist oben bereits Einiges bemerkt worden.

Die sog. K6nigsbinde , das hinten gekniipfte Band mit herabfallenden Knden,

scheint zuerst bei Alexander sich zu finden ; auf den Darstellungen seiner Nach-

folger erfreut es sich grofser Beliebtheit. Zu Philipps Zeitcn scheint es noch

nicht gebniuchlich gewesen zu sein.

Von der Hand dreicr Kiinstler sind uns (aufser dem oben S. 16 Anm. 2

erwahnten Standbilde in Delphi, dessen Kiinstler wir nicht kennen, wenn er

nicht, was allerdings unwahrscheinlich , mit einem der folgenden identisch ist)

I) Antigonus, der Stammvatcr der makedunischen Diadochcndynastie, gchortc eincm vomchmcn makc-

donischcn Ocschlechtc an, >einc ZuKekiirinkeit /iim elimiotischen FurstenhauM: abcr ist nicht nachweisbar

(Pauly-Wissowa, Realcncyklopadie s. v. Antigonos Sp. ^4061.

bim^A Hilbioiaxa. 2
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Portrats Philipps II. litterarisch uberlicfert: von Chaereas (S.-Q. 1602) l

),
Euphranor

(S.-Q. 1798) und Leochares (S.-Q. 131 2). Wir sind, wie schon oben angedeutet,

leider nicht im Stande, den behandelten Typus auf einen dieser Meister zuriick-

zufuhren. Ware ich aber ein Kreund kiihner Hypothesen, so wiirde ich das

folgende Geriist construieren : Leochares arbeitete ein Portrat des Philipp. Vom
Maussoleum, an welchem Leochares beschaftigt war, stammt ein dem „Alki-

biades" nachst verwandtes Portrat. Ergo ist auch der ..Alkibiades" von

Leochares. — Und warum sollte man nicht weiter auch stilistische Beziehungen

zwischen diesem neuen Werke des Leochares und dem lsokratesportrat (Villa

Albani-Berlin), das doch vermutlich auf den namlichen Kiinstler zuriickgeht

(Arndt, gr. u. r6m. Portrats Taf. 135), entdecken konnen?

Doch genug solcher ganz miifsiger Vermutungen, wo schon meine Deutung,

auf der sie sich aufbauen, fur nichts Anderes — dessen bin ich mir voll be-

wufst — als eine Hypothese gelten darf, die ich hiermit dem Gerichte der

Fachgenossen unterbreite.

I) Hclbig, Monumcnti anlichi dei I.incei, 1895 p. 84 (T.: Wilamowit/, I.ittcr. Ccntralblatt 1896

p. 1516; Amclung, Bull. com. 1897 p. 140 Anm. :.
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Testa di Marte o di Romolo,

proprietA del barone Barracco.

Con Tavoi.a.

Altezza c. m. o, 415. Marmo grigio-chiaro di cristalli fini, con macchie

brunastre.

E conservata la sola testa senza il collo. E rotto, e manca, il naso, la

cresta dell' elmo quasi tutta e 1' occipite; la superficie obliqua, lasciata da

quest' ultimo, non e un taglio. Anche del resto varie parti sono danneggiate.

Sul lato sinistro della testa i capelli, la barba e 1' elmo sono meno lavorati

che sul lato destro, e la forma dell' elmo qui, sull' orlo della rottura, si perde

e diventa indecisa, cib che potrebbe destare il sospetto provenire la testa da

un alto rilievo. Alla quale ipotesi pero pare si opponga la decorazione delT elmo

fatta con estrema cura ed eleganza.

Sulla visiera scorre al margine inferiore leggermente rialzato una fila di

piccoli buchi fatti col trapano; che cosi fosse anche al margine superiore, si

riconosce dagli avanzi presso la ccrniera destra; fra ambedue le file un tralcio

di fiori in bassissimo rilievo, che parte dalla cerniera fatta in forma di fiore.

Sull' elmo stesso e rappresentato su ciascun lato un leone cornuto e alato

{LoTvcngrei/, Roscher, Mythol. Lex. I p. i775sgg.) in bassorilievo. La cresta

dell' elmo e sorretta dal gruppo della lupa (son conservate le quattro gambe)

coi gemelli, dei quali l'uno c rimasto intero dell' altro la meta. II primo sta

accovacciato presso le zampe di dietro dell' animale ed alza il braccio destro

verso la poppa, 1* altro piii in avanti, con la gamba sin. stesa, la destra in-

ginocchiata, e la mano d. piantata sul suolo.

Come nella visiera, cosi anche nei capelli e nella barba, ovunque si trat-

tava di scavar sotto, e stato fatto molto uso del trapano. II lavoro e eccellente.

Lo stile si avvicina in modo speciale a quello d' una testa di guerriero esistita

gia in Catajo, con elmo e pelle di leone (Diitschke, Antike Bildwerke in Ober-

italien V n. 605; Arndt, Griech. u. r«">ni. Portrats nr. 43).
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ZUR DATIERUNG DER ' AEGAEISCI IEN * VaSEN

m DEN ScIIUTTHUCtELN von Kahun.

Von F. W. von Bissing.

Mehrfach ist in den letzten Jahren die Richtigkeit der Datierung der

'aegaeischen' Scherben aus Kahun in Zweifel gezogen worden. Cecil Torr

glaubte sie den Fabriken von Naukratis und andcrn gricchischen Kolonieen in

Agypten zwischen 700 und 500 vor Chr. zuschreibcn zu sollen 1
); de Morgan

andrerseits nahm die Scherben Petrie Illahun I i, 3, 5, 6 fur die Slteste Zeit in

Anspruch und verwies 'andere in weit jiingere Zeitliiufte als die XII. Dynastie'*);

A. Evans hat dann als Vermutung ausgesprochen, dafs zwar ein grofser Teil

der Kahunfunde in dic XII. Dynastie gehorten, aber die aegaeischen Scherben

nicht notwendiger Weise ebenso alt zu sein brauchten.9) Endlich ist in den

Athen. Mitt. 1898 S. 256 ff. darauf hingewiesen worden, dafs eine so scharfe

chronologische Scheidung zwischen Schutthaufen in- und aufserhalb der Stadt,

wie sie Petries Datierung voraussetzt, gerade im Orient kaum durchfuhrbar

sein durfte.

Inzwischen ist nun aber das Material, namentlich durch die Ausgrabungen

Quibells in El Kab und die diesjahrigcn Eunde Newberrys und Spiegelbcrgs

in Theben 4
), betriichtlich vermehrt, und es verlohnt sich die Gesamtheit der

Umstande noch einmal durchzupriifen.

Zuniichst liifst sich wahrscheinlich machen, dafs Kahun auch nach der XII.

Dynastie noch bewohnt war. Funde a.us der X III. 1 >ynastie erwahnt Petrie selbst 5
),

1) Mcmphis and Mycene p. 66. Unler dcn mir bekanntcn Funden aus Naukralis, Daphnac u. *. w.

findcl sich indcssen kein Stuck, das zum Vcrj;lcich niit dcn bckannlcn Kahunfundcn gccijjnct wiirc.

2j Origifies dc l'l£gyptc I S. 50. Sein lcidcr nicht n.ilicr bcjjriindctcs Urtcil hcruhl wohl auf dcr

Zusammcnstclluni; der jjcuunntcn Scherbcn mit Vascn wic Origincs I Taf. VII 2 a— c; XI. Alwr crsterc

hahcn mit dcn Schcrbeil aus Kuhun nur cinc obcrHUchlichc Ahnlichkcit, lcUtcrr man man allcnfalls als

Vorlaufer dcr von de Morgan nicht erwahnten Kanticn lllahun I 17, 20, 21 anschen.

3) Joumal of Hcllenic studics 1895 S. 348 IT. Auch cr spricbt von /wci zwcifcllos Xaukratiliscbcii

Si lierl>cn atis Kahun - sind diesc noch unedicrt*'

4) Allcn |>cnanntcn, sowic l.ord Xorthhampton, auf dcsscn Kosten dic thchanischcn Ausgrabungeu

vorRcnonimcn wurderi. bin ich zii hcr/lichem Dank vci|illichtcl. Ouihcll hat mir scine I undjournale,

Ncwbcrry und Kpicj,'clbcrg ihr ncsamtes noch uncdicrlcs Material zur Vrrfiinuiit: j^rstclU.

51 Kahun 31 f.
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ZUK DaTIERUNG OEK 'aKOAKISCHKN' VASEN IN I)EN ScHLTTHiGEl.N VON KaIIIN 2 1

und die Statue des Se-sebek diirfte nach dem Stil ebenso gut in die XIII. wie

in die XII. Dynastie gesetzt werden. Aus der Hyksoszeit stammt cin Holz-

stempel mit dem Namen des Apophis und fiir die XVIII. Dynastie mussen wir

nicht nur die von Petrie besprochenen 'intrusive burials' 1

), sondern bekanntlich

auch das Maketgrab in Anspruch nehmen (Tuthmosis III. und spater).*) Fur
den Ausgang der XVIII. Dynastie ist Petrie selber genotigt eine Neubesiedlung

der Stadt anzunehmen, da er in einigen Hausern des Westens der Stadt

Gegenstande aus der Zeit Amenophis III. gefunden hat. 5
) Einfacher als eine

Neubesiedlung Kahuns in Folge der Blute des nahen Gurob vorauszusetzen,

erscheint es, sich die Stadt dauernd besiedelt zu denken: natiirlich sank mit

dem Ende der XII. Dynastie ihre Bedeutung, um unter Amenophis III. ein

wenig wieder aufzubliihen.

Auch aus der Folgezeit kennt Petrie noch Graber, die er dem Anfang

der XIX. und der XX. Dynastie zuweist und fiir die jedenfalls feststeht, dafs

sie nicht alter als das neue Reich sind.

Interessant ist dabei, dafs mindestens zweimal mykenische Importware sich

in diesen Grabern gefunden hat.4
) Also standen damals die Leutc, die sich

in Kahun beerdigen liefsen, in Verbindung mit Handlern solcher auslandischer

Geschirre. Die Moglichkeit auch die andem Scherben dem neuen Reich zu-

zuweisen, bleibt also.

Diese Moglichkeit wird dadurch zur grofsten Wahrscheinlichkeit, dafs unter

den in Kahun gefundenen agyptischen Gefafsen mehrcre sichcr nicht der

XII. Dynastie angehoren.

Als besonders charakteristisch fur die keramischen Funde aus Kahun hat

man immer die schlanken Flaschen mit mehrfach eingezogenem Hals angesehen.5
)

Sie kehren wieder in El Kab Taf. XVII 81 (Fig. i), XVI 63, 64, wo sie als in die

XII. Dynastie gehorig bezeichnet werden. Doch hatte Quibell selbst bereits

erkannt, dafs in El Kab zwei ziemlich streng auseinander zu haltende Vasen-

gruppen auftreten*), wobci die Graber mit dcr einen Gruppe innerhalb der

Stadtmauer, die mit der anderen meist aufserhalb lagen. OfFenbar waren die

innerhalb gelegenen, deren Gefafse durchaus den sonst bekannten Topfen der

XII. Dynastie entsprachen, die alteren, die anderen jiinger und vermutlich nach

Krbauung der Stadtmauer angelegt. Auf Grund einer Inschrift aus Kl Kab
aus dem Jahre 44 Amenemes III. 7

) hatte Quibcll dann gemeint, diese Mauer

sei von Usertesen II. gebaut und von Amenemes III. wiederhergestellt worden.

1) Kahun 31 f.

2) AcK . Zeitschr. 1897 94 Journal of H. Sl. I»9$ S. 318.

3) Illahun S. 15, 12. Taff. XIII. VIII.

4) Im Maketgrab uml im OraI> Kahun S. 32 cine Hugclkannc, 'of ihc carly Myccnacan typc'-

5) Kahon T. XIII 42, 43. 50 tVia. 2).

b) El Kab S. 13.

7) Bei Stobart Kgyptian Antiquitics I. Dic wohl nicbt gam korrekt wicclcrgcKeJycnc Inschrift lafsl

sich ctwa fu1gcndermaf<ten «iberscUcn: im 44tcn Jahr untcr dcr .Majestiil dicscs Oottes [Amenemes III.]

machte er als sein Gedachtnis: cs hcfahl (?) S. Majestal: zu baucn dic Umfassungsmauer welche in der

Stadt, 'die Maucrn Uscrtescn II. dcs sccligcn' ist. F.s mag sich um eincn SUdtteil von El Kab handeln.
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Somit sei zwischen Usertesen II. und Amenemes III. ein tiefer Einschnitt in

der Geschichte der agyptischen Keramik.

Dieser Schlufs ist falsch. Denn in der Inschrift steht nur, dafs Konig

Amenemes III. an cinem nach Usertesen II. genannten Ort eine 'Ringmauer'

gebaut hat. Ist diese mit der in El Kab aufgefundenen identisch, was zu

beweisen bliebe, so stammte die Mauer aus dem Endo dcr XII. Dynastie, die

Graber also aus der Zeit nach der XII. Dynastie. Auf alle Falle aber ist es

naturlicher einen starken Einschnitt in der agyptischen Keramik in die Zeit

zwischen der XIII. und XVIII. Dynastie, als mitten in die XII. zu verlegen.

Aus Quibells TagebQchern ergiebt sich nun, dafs diese Flaschen sich alle

im Friedhof M und K finden, d. h. aufserhalb dcr grofsen Mauer. 1
) Es sind

die Griiber M 10, 20, 155, 163 und K 154. Bei K 154 (und dem in die gleiche

Gruppe gehorigen M 26) sind Quibell selbst Zweifel aufgestiegen, wohl in Folge

dcr mitgefundenen Thonwaare. In dcr That fanden sich in K 154 jene grofsen,

unten spitz zugehenden Vorratsgefafse mit weitem, abgesetzten Hals und ein

anderes ahnliches mit abgesetzter Lippe, die im allgcmeinen der XVIII. Dyna-

stie zugewiesen werden.*)

Im Grab M 10 fand sich eine rote Vase mit schwarzem Rand der Form
El Kab XVII 124 (Fig. 3), fiir die man Gefafse aus Gurob und dem Maketgrab

vergleichen kann (Fig. 4, 5).
3
) Die stark nach oben sich erweiternde Miindung

einer der spitzzugehenden Flaschen des gleichen Grabes, findet ihr Analogon

in Gurob, Kahun XX 14 (Fig. 6). Endlich ist bis jetzt wenigstens nirgends be-

wiesen, dafs die roten Gefafse mit schwarzen, matten Ornamenten, meist kreis-

formigen Streifen, bereits der XII. Dynastie angehoren.

In M 20 tritt eine Flaschenform auf, die dem Gefafs Illahun XXVII 40

(Fig. 7) entspricht, auch die andern Graber zeigen Formcn, fur die sich unter

den Gefiifsen des neuen Reichs Parallelen mindestens so gut finden lassen, wie

unter denen des mittleren Reichs.

Andrerseits finden sich im Gizehmuseum Flaschen mit mehrfach einge-

zogenem Hals, die Bemalung mit jenem kreidigen Blau zeigen, das wir bisher

nur aus der XVIII. Dynastie kennen. Sie stammen aus Drah Aboul Xeggah
bei Theben und die eine wenigstens ist sicher 1863 in einem Grabe gefunden

worden, das u. a. eine Alabastervase mit dem Xamen Amosis I., des ersten

Konigs der XVIII. Dynastie, enthalt (Fig. 8).*) Somit wird man das Grab an

den Anfang dieser Dynastie datieren mussen.

Bestatigcnd tritt der grofse Vasenfund hinzu, den Newberry und Spiegel-

berg in diesem Jahr in Theben gemacht haben. Es fanden sich da solche

Flaschen (Fig. 9) und ferner Gefafse mit schwarzer Bemalung auf rot, wie Petrie,

Kahun XII 22 (Fig. 10), unter Umstanden, die nur eine Datierung in die Zeit der

1) Plan Kl Kab Taf. 22-24.

2) Vergl. Kahun Taf. XXI 60 und 48.

3; Kahun XX 26, Ilhhun XXVII 34.

4) Guch-Invcnur 2670, h. 0,215: br. an dcr Miindung 0,05. Auch fur dic gteitharligc Flaschc

Guch 2676 ist dic Kleicbe Herkunft wahrschcinlich.



1. El Kal. XVII 81.

2. Kahun XIII 50 (K)

3. El Kab XVII 124.

4. Kahun XX 26 (Ki.

5. lllahun XXVII 34.

(>. Kahun XX 14 (Kt.

7. Illahun XXVII 40.

8. Gizeh 2670.

9. Aus den Grabur
10. Kahun XII 22.

I—4, 6, 10 im Mafsstab 1 :6

Spiegelbcrgs in Thcbcn.

3 ••

7 ••

8, 9 ..

1 : 4
1 : 8

1 : 2
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24 F. W. VON BlSMNG

XIII.- XVIII. Dynastie (Anfang) zuliefsen. Und doeh gehcirt nach Petries An-

sicht (a. a. 0. j>. 25) jenes Gcfafs ganz unbedingt in die XII. Dynastie, da es sich

im 'masons rubbish' fand. Aber in Dahchour, El Bersheh, bei allen andern

gesicherten Funden des alteren mittlercn Reichs fehlen beide in Rede stehenden

Gattungen, wir mussen also annehmen, dafs jene Schutthaufen auch Vasen

jungerer Zeit als die XII. Dynastie enthalten.

Dafiir spricht auch da.s Auftreten der sog. Pilgerflaschen '), mehrerer blau

bemalter Gefafse sowie einiger Vasen, die ihrer Form nach, wie zufolge ihrer

Technik (hellgelber, polierter Thoniiberzug) in das neue Reich gehoren, in den

Schutthaufen von Kahun.*)

Ks mufs eingcraumt werden, dafs wir immer nur nach dem uns vorliegenden

Material urteilen kiinnen und leider steht es fest, dafs Flinders Petries Fayum-

publikationen nur einen Auszug aus den reichen Funden darstellcn. Abcr

bis zum Beweis des Gegenteils wird man Gefafse, die sich haufig im neuen

Reich, nirgends im alteren mittleren Reich an sicher datierten Stellen ge-

funden haben, wohl noch der Ubergangszeit zur XVIII. Dynastie, aber nicht

einer 500 Jahre alteren Kultur zuteilen.

So steht nichts im Wege, die in Kahun gefundenen unagyptischen Scher-

ben in die Nahe der XVIII. Dynastie zu setzen, der Zeit, aus der wir auch

sonst griechischen Import nach Agypten kennen, vorausgesctzt, dafs die Natur

der Scherben es wahrscheinlich macht.

Zunachst fallt die Abwcsenheit des (III. 1 lincaren mykenischen Stiles auf,

der ja sonst auch in Kahun vertreten ist.8
)

Hingegen findet sich mykenische

Waare I., II. Stils und alteren III. Stils.4

)

Als 'regular aegaean', also mit Firnifsmalerei, bezeichnet Petrie die Scher-

ben Illahun I 4, 6, 7, 10. Zu 4 mag man Myk. Thongef. VI 32, 34 vergleichen;

die gleichfalls aus dem IV. Grab stammende Scherbe a. a. O. 31 lafst sich mit

Illahun I 10 (und 12) zusammenstellen. Aufgesetztes weifs und rot findet sich

ja in allen altcren mykenischen Stilen. :>

) Zu Illahun 1 6 vergleicht man am
besten Schliemann, Tiryns Taf. XXVI d und XXVII d, zu 1 1 hat Petrie selber

der Technik nach das Gefafs Kahun 1 13 gestellt, das Journal of II. St. 1890

Taf. XIV 0 besser wiedergegeben ist.
6
j I 13 aber stellt sich als ein richtiges

II Wurdcn sic schon damal.s als Ncujahrsgetcbcnkc gegeben?

2) Vcrgl. Kahun XIII 89—61, 49 Tcxt § 4;.

3) liir scinc Vcrbreitung in gan* Agypten mchren sich iSglich dic Zcugnissc. Kinc Srhcrbc in

mtinem IWsiU stamint au> ticm 1'alast Amcnophis III. bei Thcben, anderc sind in Abusir (auch bci den

ticucsten lirabungcn) bci Memphis zu Tagc gckommcn.

4) I>a ich Icidcr die Kunde aus Kahun, dic, so weit sic in Betracht kommen, allc sich in Kngland

bcfindin, nicht aus eigner Anscbauung kcnnc, grbr ich nur gniu knapp die mir bckanntcn gricchisrhcn

1'arallclcn an — sie «ind ja fur dic Kragc, wiewcit *ich dic Kahunfundc datieren lasscn, wcnigcr wcscnllich.

51 Mykcn. Vascn S. VIII. Vcrgl. fiir das Ornament von Illahun I 10. 12 auch noch Myk. Vas.

XIX 135, 136. XXVI 203.

f>\ Petric, the egyptian bascs of greck history, J. nf H. St. 1890 p. 271 fl. Tnf. XIV und Notcs on

thc antupiitics of Mykcnae, J. <if H. St. 1891 p. 199 ff. So dankcn*werl dicse allzu knappe und katc-

gorischc Cbcrsicht iiber seine griccbische Kiiltnr angchcndcn Kundc ii> AgypU-n auch iit, so leidct sie
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Zur Datikkung uer 'ae«;aki.schen' Vasen in den Schiti jiCgeln von Kahux 25

'Inselgefafs' mit matter Malerei dar 1
); leider befinden sich beide farbigen

Abbildungen im Widerspruch mit Petries eigner Beschreibung Illahun S. 10;

wahrscheinlich ist 'schwarz ' ein ungenauer Ausdruck fiir dunkeles violett-braun.

Vollig richtig ist hingegen seine a. a. O. gegebene Behauptung, es sei dies

Gefafs durchaus unagyptisch. 1
)

Fiir I 1 gicbt es aber noch andere Parallelen. Nicht nur tritt im alteren

III. mykenischen StM die gleiche Punktrosette auf3
), sondern die ganze farbige

Ornamentation ist von den bereits behandelten Scherben I 4, 6 nicht sehr ver-

schieden. Freilich scheint ein fundamentaler Unterschied darin zu bestehen,

dafs nach Petries Worten die leuchtenden Farben nicht mit Firnifs gemalt

sind, wahrend er fur die andern Scherben ausdriicklich Firnifsfarbe nennt. Doch
scheint es mir nicht ausgeschlossen, dafs I 1 in der Technik I. Stils gearbeitet

ist, wo der noch unvollkommcne Firnifs, mit dcm das ganze Gefafs iiberzogen

ist, leicht verkannt werden kann, wahrend die schonen aber matten aufgesetzten

weifs und dunkelroten Ornamente ganz wie Petrie angiebt, leicht abgerieben

werden konnen.

In die altere Zeit mykenischer Kunst gehort auch Illahun I 3 und 5. Frei-

lich findet sich die hier auftretende Drahtspirale in der agyptischen Kunst im

mittleren wie im neuen Reich haufig. Aber sie ist in der griechischen Matt-

malerei und in der alteren Firnifsmalerei ganz heimisch 4
), hier tritt auch die

Zwickelfullung durch Dreiecke auf, wie wir sie z. B. aus Troja oder von dem
mykenischen Holzkiistchen bei Riegel, Stilfragen S. 136 (daselbst weitere

Verweise) kennen, wahrend sie in Agypten andere Gestalten an/.unehmen pflegt.5
)

Von den weiteren Illahun I abgebildeten Scherben bezeichnet Petrie selbst

2 und 9 als agyptisch — 9 gehore zu einer Schale. Fiir 2, das auf rotem

Thongrund mit dicker Farbe bemalt sei — auffalliger Weise auch mit grun —
verweist er auf die Ornamente der Graber. Mir scheinen Wilkinson, Manners

I 8 nr. 21 und 29 sowie Petrie, Decor. art f. 87, 88 gute Parallelen, die abcr

gerade der XVIII. Dynastie angehoren.

Fiir 11, 16 und 19, die nach Petrie in Kahun hiiufig sein sollen, weifs ich

keine andern Belege. Hingegen bilden 17, 20, 21 eine leicht kenntliche,

durcbgangig an dein Fchler, auf Grund cincr falschen Daticrong cincs agyptischcn Grabcs (des Makct-

gralio.) dic gcstcherlc Folgc der mykcnischcn Stilc kurzcr Hand umncstofscn zu haben. Im Kinzclncn

sich niit Pclrics Datierungen auseinander iu sctzen, ist dadnrrh unmd|;lich gcworden. Auth seineni Hin-

weis auf Hellenic shepherd kings fur die XVI. Dynastic, mit dcm t-r dic Annahme ciner ^riechischcn

Besicdlung Kahuns in jener Zcit stiitzcn will, kann ich nicht beistimmen: die ^e^.nnrtue Manethonische

CbcrlicferunK iiber dic XVI. D\-nastic weifs davon nichts.

1) Vergl. ctwa: Baumeistcr, Dcnkmalcr III S. 1937, 2053. Potticr, vases du l.ouvre jt. D 87

[lcUtcs Ausleben der Form].

2) Im J. of H. St. 1890 fuhrt Pctrie cine Vusc als Parallele an, die in einer Pyramide dcrscll)cn

Kpochc gcfnnden sei. I.eidcr schcint dics (aus der XII. Dyn. datierendc?) Stiick nicht publiciert zu sein.

3) Myk. Vas. 41, 426.

4) Myk. Thong. I, XI 56 (Kannc aus dcm Hltcn Orab), Troja 1893 S. 100 f. 47: 101 f. 48.

5) Dic Ahnlichkcit dcr Schcrbcn I 3 und 5 mit solchcn <ter 8f»yplischen Urzcit, dic dc Morgan

aufgefallcn zu sein schcint, tauscht: Ornamcnt und wohl auch Technik sind vollig vcrschieden. Vcrgl. Anm. 2.
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schwarzthonige Klassc, die durch ihrc cleganten Formen, ihre Ritzornamentik

mit eingefulltem weifs sich von jeder andern agyptischen Vasengattung unter-

scheidet. Es kann hier nicht auf die sehr schwierige Frage der wohl vorder-

asiatischen Herkunft und Datierung dieser Fliischchen eingegangen werden:

die Funde von Khataneh scheinen furs mittlere Reich /.u sprechen, ergeben

aber ebensowenig wie die von Tell el Yahudiyeh eine gesichcrte Datierung. 1

)

18 und 22 scheinen mit matter Farbe auf gelblichem^ wohl gesehlemmtem

Thongrund gemalt, eine zu Beginn des neuen Reichs ganz gewohnliche Tech-

nik, so dafs auch diese Stiicke schwerlich importiert sein durften.*)

Somit bleiben noch die beiden Scherben nr. 8, die weifs und rot bemalte

Reliefornamente (Kreisc und Blumen?) zeigen. Diese Technik kenne ich bisher

in Agypten nicht. Wohl aber tritt sic bei dcn Funden aus Kamares auf Kreta

auf, die auch sonst, wie langst von Evans, Mariani, Myres, Wolters erkannt

ist, mit den Kahunfunden enge Verwandtschaft zeigen.3
; Ganz besonders

springt das bei M. Ant. VI, XI 37 = Illahun I 12; M. Ant. ebd. XI 33, 34 = Illah.

I 10, M. Ant. ebd. IX 7 =»= lllah. I 1 in die Augen. Dafs unter den Kamaresfrag-

menten die Spirale fehlt, ist doch nur Zufall. Die angewandten Farben sind

anscheinend die gleichen wie bei den unagyptischen Fragmenten aus Kahun.

Mariani hat mit vollem Recht scine Funde an die altesten mykenischen

angeschlossen und fiir einen Teil der Dekoration auf die Vasen von Thera

verwiesen. Er sieht darin eine lokale Abart, die auf Kreta heimisch war, ihre

Verbreitung aber, wie die von uns oben angefiihrten Beispiele zcigcn, auch

an andern Orten fand. Auf die Chronologie ist Mariani nicht eingegangen,

doch scheint er Myres' Ansatz, dcr die Anfange dieser Keramik bis 2 300 v. Chr.

hinauf rucken will, Bedenkcn entgegen zu bringen.4
)

Diirfen wir nun die Kahunfunde, die nach dem Vorstehenden um 1800

zu datieren sind, zur Altersbestimmung der kretischen Schcrbcn benutzen?

Ich glaube ja. Die Ubereinstimmungen der in Kahun gefundcnen mykenischen

Schcrben mit den kretischen uberwiegcn alle andern herangezogenen Parallelcn

durchaus; wenn die vielgenannten Keftiu wirklich, wie es doch sehr wahr-

scheinlich ist, Kreta mit umfafsten6
), so hatten wir Verbindungen mit Kreta

verhaltnismafsig kurze Zeit nach dem Anfang des neuen Reichs fur Agypten
inschriftlich bezeugt.

Und dafs enge Zusammenhange zwischen Kreta und Agypten auch sonst

nachweisbar sind, hat A. Evans wiederholt betont. Freilich ist er, wie mir

1) Griffith. The antio,uities of Tcll cl Yahudieh XI 18: XIX 11, 15 17. Vc l. einstwcilcn

Anthropoloffic IX 256 und fiir utki),ryptjschc Pnrallelcn allctifalls Itochlau, Aus ionischeo Nckropolcn

IX S. 120. Wihrend dcr Korrektur geht mir durch iltc 'iiile dcs Vcrfassers Myrcs' wichtiRcr Nach-

wcis solcbcr GcHifse iu kyprischcn ("iriibcrii /u J. H. St. 1897 S. 145!.

2) Zur Form vcrRl. Pctric, Kahun XX 6 (XVIIIte Dyn.).

3) Mariani. Monumcnti antichi VI 334 IT. Taf. IX fV. Myrcs, Procced. of thc Soc. of Antiqu. II

Scr. XV S. 351 ff. tfiebt vor allcni /ahlrcichc Parallelen aus gricchischcn Fundcn. ('hcr die bciualte

Kclicfdckoratinn Mariani S. 335.

4) Vcrgl. M. Ant. VI S. 347 Xota.

5) Dals cs nicht dtc Phonikcr scin konnen, ist wohl jctzt allgcmcin ancrkannt.
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scheint, geneigt, das Alter dieser Beziehungen zu uberschatzen: die iigyptischen

Kinfliisse auf beide Klassen der sogenannten kretischen Schrift, sind geringer

als man zunachst glauben mochte; viele Zusammenstellungen der eingeritzten

Marken aus Agypten mit solchen aus andern Orten, werden sich als irrtumlich,

weil auf zufiilliger Ubereinstimmung beruhend, enveisen. Bei der Beurteilung

der ' Kahunmarken ' mufs man beachten, dafs sie sich auf nachweislich fremden

Gefafsen nicht finden, also Sgyptischen Ursprungs sind, wie ihre Vorlaufer in

der archaischen Zeit und im alten Reich.

Andere Zusammenstellungen sind nur teilweise zulassig: Steingefafse wie

Evans, Cretan Pictographs 118 (der Stander nicht zugehorig!) findcn sich auch

noch aus weit spaterer Zeit und die Form ist doch nur iihnlich, nicht gleich.

Ebenso erinnert der kretische Altar (Evans, further discoveries S. 352 ff.) wohl

an agyptische Opfertafeln verschiedenster Zeiten, aber eine genaue Parallele

dazu, mit den vier kleinen, fufsartigen Vorsprungen auf der Unterseite und

den drei Schalen fehlt mir. 1

) Auch die Zuweisung der Skarabaeen Pictographs

327 in die XII. Dynastie ist nicht zwingend: sie konnen ebensogut dem spiiteren

mittleren Reich und dem Anfang des neuen angehorcn. 1
)

So glaubc ich also, dass eine Beziehung Agyptens zu Kreta im mittleren

Reich zwar nicht unmoglich, aber bisher nicht erwiesen ist, am allerwenigsten

durch die nicht der XII. Dynastie, sondern dem Anfang des neuen Reichs

angehorigen Funde von Kahun.

1) Die typisclie Form der Opfertafel bei Maspero, Archcologie fig. 107. Allc nur hekannten

steinernen a^ptiicben 0|)fertafeln habcn cinc flacbc Uuterseitc. Dic Scitcn sind gclcgcnUich nach unten

hin abgeschr&gt.

2) Wahrend dcr Korrektur erhalte ich I*rocccd. Bibl. Arch. 1899, wo Frascr S. 148 ff. mit Pctrics

Datierungen dcr Skarabaeen grundlich aufrauml und zu dem gleichen Rcsultat kommt.
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La premiere Catilinaire de Ciceron est la seule que Salluste ait mentionnee;

ce qui semble indiquer qu'elle lui paraissait la plus importante. II raconte que

Ciceron, qui venait d'echapper a un assasinat 1
) et dapprcndrc que Manlius

avait pris lcs armes en Etrurie, convoqua le Senat dans le temple de Jupiter

Stator; puis il ajoute: Tttm M. Tullius consul, sive praesenfiam ejus (Catilinae)

timetts, sive ira commotus, orationem habuit luculentam aft/ue u/ilem reip. quam
postea scriptam edidit (Cat. XXXI). Cet eloge est remarquable sous la plume

d'un homme qui n'en est pas prodigue pour Ciceron; mais il faut se souvenir

qu'il ne s'adresse pas au discours que nous possedons et que Ciceron a refait;

c'est le prcmicr, celui qui fut improvise, dont Salluste dit qu'il etait eloquent

et qu'il fut utile a la republique, et celui la n'existe plus.

] leureusement nous pouvons nous en faire une idee. Le lendemain, des

que Ciceron sut que Catilina etait parti, il rassembla le peuple au forum pour

le lui apprcndre. On pense bien que, comme il etait tout plein de son triomphe

de la veille, il ne manqua pas de raconter ce qui s'etait passe dans la seance

tlu Senat (i i Cat. VI). Cest ce recit qui nous permet de reconstituer la scc-ne

et de nous figurer ce qu'etait le discours.

Nous y voyons qu'il devait appartenir a ce genre particulier qu'on appelait

inferrogafio.-) Loin de proscrire, comme nous le faisons dans nos assemblees

1) Deux chcvaliers (Salluste dit un chevalicr ct un scnateur) sV-taicnt prcscntOs lc matin chcz

tMciron, sous prctcxtc dc venir le salucr, mais en rcalitc pour Passasiner. Telle ctait la faihlcssc du

Couvcrncment <|u'au lieu de lcs arriler on se contcnta dc lcur frrmer la portc; t-xclusi sunt, dit Ciciron,

ct Sallustc: janua prohibiti. <'es e&pressions ctrangcs mc font souvcnir d'un mot piquant dc Siryis.

Pendut le Direcloirc, cpcxjuc dc di-sorj»anisatinn sociale <pui rappcllc lcs dcrnicrs tcmps dc la ripuhlique

romainc, un ccrtain Poulle avait penitrc <lans la maison de Sieycs et lui avait tirc sans rcsultat un

coup dc pistolel. Comme Sicyi-s voyait <pte son assasin avait grandc chancc dc nVtrc pas inquictc, il

rcntra tranquillcment chex lui et dit h son concicrRc: * si Poullc rcvicnt, vous lui dircz que je n'y

suis jias.»

2) Voycz schol. B<il>. Dr atff aiietw A/i/. cl stutnut ce <]uc dil le <,'rammairicn Sinnius Capito a

propos de f'inttrrogatio dans les discussions du Sinat.
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politiques, les luttes personnelles et, pour ainsi dire, les combats corps a corps,

les Romains, qui y prenaient grand plaisir, les avaient officiellement introduits

chez eux. Deux des discours de Ciceron (/>/ Vafinium et in Clodium et Cu-

rioncm) portent ce titre d'infcrrogatio, et il nous a mis ces sortes d'actions sous

les yeux dans une lettre a Atticus (i, 16) ou il nous raconte sa dispute violentc

avec Clodius, il la resume en ces termes: Clodium pracsentcm /regi quum
orationc perpctua, tttm altcrcationc. Cest precisement le cas de la premierc

Catilinaire.

Ciceron commenca par demander a Catilina dcs explications sur sa con-

duite. Un fait, qui venait de se passer au debut de la seance, Iui donnait du

coeur. Pour la premiere fois les senateurs avaient ose manifester leurs senti-

ments a 1'egard de Catilina. Jusque la ils 1'avaient menage et afFectaient de

ne pas croire a ces projets de conspiration que Ciceron sobstinait a leur

decouvrir. Cette fois ils en parurent convaincus et le lui firent voir. Quand
il entra, ils s'eloignerent de lui et le laisserent seul sur le banc ou il s'etait assis.

Ciceron encourage par cette manifestation, fut plus v6hement qu'a 1'ordinaire,

si bien que Catilina, harcele de questions, etourdi par cette vivacitc dattaques,

n'osa pas d'abord repondre. 1
) Ce silence enhardit encore Ciceron qui, passant

de Yintcrrogatio k Yoratio pcrpctua, prononca le discours qui est devenu la

premiere Catilinaire.

Qu'est-il reste de cette premiere ebauche dans la harangue que nous avons

aujourd'hui? Nous ne le savons pas d'une maniere certaine; il me semble voir

pourtant que Ciceron y a laisse certains defauts quc 1'improvisation comporte

plus que le discours ecrit, par exemple ces brusques altcrnatives de violence

et de faiblesse, qui refletent les emotions du moment, ce melange de prieres

et de menaces, ces acces de decouragement , et tout d'un coup ces retours

inexplicables d'energie, qui vont quelquefois jusqu'a s'exprimer d'un ton de

matamorc: non /cram, non patiar, non sinam?) Par contre, il est probable

qu'il avait modifie d'autres parties. On peut soupconner que, pour rendre son

r61e personnel plus important, pour faire croirc qu'il avait quelque part a la

fuite de Catilina, il a donne plus de place, dans la derniere ri^daction, a ces

adjurations, a ces requetes, humbles ou menacantes, qu'il lui adresse pour l'on-

gager a partir. Elles nous semblent si maladroites que tres probableinent le

premier discours, si nous 1'avions, nous paraitrait fort superieur a 1'autre. Ce

qui est sur, c'est que sa parole parut plus vive, plus passionnee, plus puis-

sante que jamais, qu'il s'est toujours glorifie du succes qu'il obtint ce jour la

comme de l'un de ses plus grands triomphes oratoires»), et que Salluste n'y

contredit pas puisqu'il appelle ce discours lucttlenta oratio.

Reste a savoir cc qu'il a voulu dire en 1'appelant ttfitis rcipublicac. Au
premier abord, il nous semble que la republique n'en a pu tirer aucun profit.

l) Catilina reprit peu i |>eu posaestion dt hii mvmc et llnit par fairc ft < icuron unc rcponsc quc

Sallustc a rapponic. 2) 1 Cnt. v.

3) Oratot XXXVII: A.if, vrhtmens, inceruum, ittat.ilum, quo niu.uir rripiimtur . . . a nobis

homo audacisiimus Catilma in senatn atsusatus vbmuluit.
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Catilina devait quitter Rome; tout le monde le savait, et Ciceron comnip les

autres. Ce n'est donc pas lui qui l'a force de partir; au contraire il risquait

par ses insistances malencontreuses de lui donner la tentation de rester. A
plusieurs reprises, et du ton le plus pathetique, il lui demande de s'en aller,

comme un service personnel, ct au nom de Rome; il savait pourtant, que

Catilina ne tenait pas a rendre des services a ses ennemis, et il n'etait guere

probable qu'un homme decide a mettre le feu a la ville put preter quelque

attention a la prosopopee de la Patrie. Comment donc et dans quel sens

peut-on dire qu'en prononcant la premiere Catilinaire Ciceron a ser\r
i son pays?

Cest lui meme qui nous fournit la r6ponse. Quand il veut, au debut de son

second discours, qualifier exactement ce qui vient de se passer, il eprouve

quelque embarras qui se trahit dans la phrase suivante: L. Catilinam cx urbc

vel ejecimus, vel rmisimus, vel ipsum cgredicntcm vcrbis prosccuti sumus. 1

) La
premicre expression (cjecimus) est evidemment trop forte; il n'a pas chasse

Catilina, et lui meme un pcu plus loin a grand soin de s'en defendre*); ce

n'est que plus tard qu'il s*en est glorifie. Le second mot (cmisimus) est deja

plus vrai. On lui a tenu la porte ouverte, on l'a meme un peu pousse pour

qu'il sortit, comme on faisait aux betes qu'on lancait dans 1'arene. Mais la

derniere phrase (cgrcduntcm vcrbis prosecuti sumus) est parfaitement juste.

Catilina partait; Cic6ron l'a accompagne de ses invectives. A quoi, dira-t-on,

cela pouvait-il servir? D'abord a le troubler lui meme, et son attitude dans la

fameuse seance, son mutisme d'abord, puis son explosion de colere, montrent

bicn qu'il nc garda pas tout a fait son sang froid. Mais ce que Ciceron sou-

haitait surtout, c'6tait d'exciter contre lui 1'opinion publique. Catilina jusqu'a

la fin a tenu a la menager. Dans les derniers jours, pour faire croirc encore

a son innocence, il affectait dc demander qu'on 1'internat chez Lepidus, chez

Metellus, chez Marcellus, chez Ciceron lui meme et qu'on lui fit son proces. 5
)

Ces fourberies pouvaient tromper quelques personnes, il fallait les devoiler et

faire comprendre a tout le monde que son depart etait une sorte de declaration

de guerre a la republique. On ne devait pas le laisser partir tranquillement

et la tete haute; il etait bon qu'il s'en allat comme un crimincl, qui ne peut

plus rester dans une ville ou tout le monde le craint et le deteste, et qu'au

dernier moment une voix eloquente, »en 1'accompagnant de ses invectivfs»,

soulevit contre lui 1'indignation dcs honnetcs gens. — Cest ce que Cic^ron a

voulu faire, et Salluste pensait sans doute cju'il y avait reussi, puisqu'il dit que

son discours fut «utile a la r^publique <

l) II Ctt. I. ;) M Cat. VII. 3) 1 Cat. VIII.
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Odysseus

UND DIE SlRENEN.

Von IIkixrich Bulle.

Dem Forschcr, der zuerst mit

dem Rustzeug der modernen Archiio-

logie den Homer aus den Bildwerken

erlautert hat, sei ein kleines Denkmal
dargebracht, auf dem die naive Er-

zahlungskunst eines alten korinthi-

schen Topfmalers das sinnvolle Aben-

teuer des Odysseus bei den Sirenen

schildert. Dcr beistehend in zwei

Drittel der natiirlichen Grofse ab-

gebildete Aryballos (H. o, lom), des-

sen Zeichnung ich der Freundlichkeit

des Herrn K. Reichhold in Miinchen

verdanke, stammt aus Athen und soll

nach glaublicher Angabe in Biiotien

gefunden worden sein. Am Halse

befindet sich ein fliichtig gemaltes

Stabornament, der Bauch ist voll-

standig von dem Bildstreifen ein-

genommen.
Das Schiff des Odysseus naht

sich der Insel der Sirenen. Odysseus

steht aufrecht am Mastbaum, die

Arme nach hinten um das Holz ge-

legt, den Helm mit einem kleinen

runden Busch auf dem Kopf. Die

Segel sind abgenommen. Die Ge-

fahrten, wie ihr luihrer mit Helmen

auf dem Kopf, deren Biische gerado

nach hinten abstehcn, sitzen eifrig

rudernd im Schiff. Das Wasser ist

durch kurze Wellenlinien angedeutet.

Zwei Vogel, ein Adler und ein Wasser-

vogel mit langem Hals und langen

Beinen, haben sich auf dem Schiff

niedergelassen.
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Die Insel der Sirenen ragt hoch empor, wie ein grofser Felsenthron, dessen

Flache vorne durch einen breiten Vorsprung, hinten durch ein diinnes, bis an

den Rand des Bildes hinaufreichendes Stiick begrenzt ist. Zwei Sirenen stehen

darauf; es sind Vogel mit langen Beinen, diinnem Leib, dreieckigem Schwanz-

ende, grofsen umgebogenen Fliigeln und mit Frauenkopfen, deren langes llaar

herabhangt. Sie haben den Mund zum Singen geoffnet, Uicm 6na koXXiuov

um durch siifse T6ne und Schmeichelworte den Fremdling zu bethiiren. Hinter

ihnen sitzt auf einer als Stein oder Kissen zu denkenden Unterlage zusammen-

gekauert eine Frau, von deren Korper nur die Fiifse aus dem Gewande heraus-

ragen.

Unter dem Henkel befindet sich ein eigenartiger Aufbau. Ein grofses

Quadrat und ein anstofsendes niedrigeres Rechteck sind in viereckige Felder

geteilt, von denen diejenigen des Quadrats zum Teil fliichtig mit Farbe gefullt

sind. Der dicke Querstrich, der das Quadrat oben abschliefst, ragt nach der

einen Seite ein Stiick iiber, an der anderen endigt er in eine nach oben aus-

ladende Rundung. Was kann das anders vorstellen sollen als ein Haus mit

flachem Dach, rundem Gesimsbalken an der Vorderseite und offenstehender

Thur? Genau wie hier ist bei dem Brunnenhause der Wiirzburger Phineus-

schale (jetzt mechanisch reproduziert bei Sittl, Dionysisches Treiben, 29. Pro-

gramm des v. Wagnerschen Kunstinstituts, Taf. 1) und an dem Tempelbau der

kyrenaeischen Schale im Louvre (Archaol. Zeitung 1881 Taf. 12, 2) das Ge-

mauer durch helle und dunkle quadratische Felder dargestellt. Aber wessen

Haus haben wir hier zu erkennen? Mit der Sireneninsel hat es nichts zu

thun, denn sein Eingang ist von ihr abgewandt. Also kann es nichts anderes

scin, als — der Palast der Kirke.') Der Dichter der Odyssee hat sich ihn

offenbar auch mit flachem Dache vorgestellt, denn nur so konnte er den

Elpenor dort oben seinen Rausch ausschlafen und in der Verwirrung des Er-

wachens herabsturzen lassen. Unser Vasenmaler hat also, statt mit einer be-

liebigen Dekoration von Tieren den Rest der Bildflache zu fullen — wie der

Maler des verwandten Aryballos im Louvre mit der Darstellung des holzernen

Pferdes (Arch. Jahrbuch 1892 Taf. 2) es that — , auf dic einfachste und naivste

Weisc an das vorher bestandcne Abenteuer erinnert. Die Thiir dcs Palastes,

den Odysseus verlassen, steht noch offen.

Von den wenigen iilteren Darstellungen des Sirenenabenteuers ist diese

die alteste. Beiseite zu lassen ist zuniichst das Bruchstuck aus Naukratis im

British Museum, das Walters im Catalogue of the vases II S. 85 B 103 19 als

„Odysseus passing the Sirens" beschreibt, obwohl man in dem fragmentierten

Schiff nichts weiter als fiinf Rudercr und in der Luft das Stiick eines wagerecht

stchenden I liigels sieht. Dieser Flugel ist niit weitaus grolserer Wahrschein-

lichkcit zu einem flicgenden Vogel zu ergiinzen, als zu einer Sirene. Ganz
gewifs aber darf man nicht mit Weicker (de Sirenibus quaestioncs selectae,

I) Dic Darstellunc halle daher, was ich leidcr iu spiit hemerkt hnbc, sn abgernllt wertien miissen,

dafs das Haus links votn Schift de« U<lys%cus tu stchen k.uiic.
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S. 36 Anm. 1) eine sich ins Meer sturzende Sirene daraus machen wollen, denn

der Vogel fliegt horizontal, nicht abwarts. Auch die Schale des Nikosthenes

im Louvre, die friiher auf Grund einer irrtiimlichen Beschreibung in der Liste

des Sirenenabenteuers gefiihrt wurde (Bolte, de monumentis ad Odysseam per-

tinentibus S. 25), kann seit ihrer Veroffentlichung durch J. Harrison (Journ. of

hellen. stud. VI, 1885, Taf. 49, S. i8fg.) nicht mehr hierhergezahlt worden.')

Will man die Sirenen, die vor den zu zwei nebeneinander fahrenden Schiffcn,

auf den vom Henkel ausgehenden Ranken, sitzen, nicht als gedankenlose

dekorative Zuthat fasscn, was sich bei der sorgfaltigen Ausfuhrung der Schale

nicht eben empfiehlt, so kann man sie, wie die Delphine unter den Henkeln,

als Mittel zur Charakterisierung des Meeres verstehen. Loeschcke (Archaol.

Zeitung 1 88 1 S. 5
1 ) glaubte zwar, die Nikosthenesschale in gewisser Beziehung

zum Odysseusabenteuer lassen zu miissen, indem er sie als eine Vorstufe des

spater entwickelten Typus auffafste. Unser Aryballos zeigt diesen aber schon

etwa ein Jahrhundert friiher vollig ausgebildet, sodafs fur diesen Fall die An-

nahme einer mechanistischen Kntstehungsweise sicher nicht zutrifft.

Aus demselben Grunde wird man nun auch auf der attischen schwarz-

figurigen Lekythos aus Eretria (Journ. of hellen. stud. XIII, 1892—93, Taf. 1,

S. 2 fg.) nicht mit E. Sellers eine Coutamination von urspriinglich dckorativen

Sirenen mit dem Typus des (sonst als Prometheus) an eine Saule gebundenen

Mannes sehen, sondern einfach eine Abkiirzung des langst bildlich fixierten

Typus des Odysseusabenteuers. Das Schiff konnte aus Raummangel nicht

gezeichnet werden, Wasserlinien , dazu Delphine, die durch die Luft schiefsen,

mufsten als Andeutung genugen. Der Mast aber ist geblieben. Er braucht

keineswegs mit der Herausgeberin als ionische Saule gefafst zu werden, denn

der wagerechte obere Teil ist das Querholz, und die beiden weifsen Kreise

darunter sind die Osen, wie sie z. B. am Schiff der Miinchener Exekias-Schale

(Wiener Vorlegebl. 1888 Taf. 7, 1) deutlicher erkennbar sind; immerhin ist

zuzugeben, dafs der Maler diese Einzelheit an seiner Vorlage vielleicht selbst

nicht recht verstand und so ein saulenahnliches Gebilde zu Wege brachte.

Die Sirenen dieser Lekythos entfernen sich von der homerischen Vorstellung

dadurch, dafs sie nicht singen, sondern F16te und Leier spielen, die sie mit

menschlichen Armen halten.

Auf dem herrlichen streng-rotfigurigen Stamnos des British Museum (Cata-

logue III, E 440. Mon. d. Inst. I, 8. Baumeister, Denkm. S. 1043, Fig. 1700)

haben die Sirenen wieder ihre altere armlose Gestalt. Aber abweichend von

Homer sind sie zu dritt, und eine von ihnen sturzt sich ins Meer, als sie den

Odysscus entkommen sieht, ein Zug, fiir den diese Vase einstweilen das iilteste

Zeugnis ist.

Sehen wir nun zu, wie unser Aryballos sich zu der Schilderung der Odyssee

verhiilt. Die VOgel, die sich auf dem Schiff niedergelassen haben, sind Zuthat

des Kiinstlers; einen besonderen Sinn wird man kaum hinter ihnen suchen wollen,

0 J. HarrUon, Myllis of thc Odytscy in Art ancl I.itcraturc ist mir nicht /ug.itiKlich.
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wenn man sich der raumfiillenden Tiere mancherlei Art erinnert, die auf

korinthischen Vasen bei mythischen Darstellungen fast iiberall dabei sind. Eine

enge Parallele bieten auch die Vogel auf der Arkesilas-Schale (Baumeister,

Denkm. S. 1 664, Fig. 1729). Die Sirenen erscheinen wie bei Homer in der Zweizahl,

wahrcnd sie spater in Litteratur und Kunst meist zu dritt sind (Bolte a. a. O.

S. 29). Ober die Gestalt der Sirenen sagt die Odyssee nichts; die friihere

Anschauung, dafs der homerische Dichter sie sich als schone Jungfrauen vor-

gestellt habe, ist von Bolte (a. a. O. S. 27) noch mit schwachen Grunden ver-

teidigt worden, sie ist aber angesichts der Denkmaler unmoglich mehr haltbar

(Schrader, die Sirenen S. 30. Weicker a. a. O. passim). Homer dachte sich

unter ihnen solch singende Zaubervogel, wie sie unsere Vase zeigt, und er

unterlafst, sie zu beschreiben, weil jeder Horer bei ihrem Namen ohne weiteres

die richtige Vorstellung hatte. In der Odyssec sitzen sie auf einer blumigen

Wiese und sind umgeben von dem ausgedorrten Gebein ihrer Opfer. Beides

war fur die archaische Kunst nicht darstellbar. Es wird aber aus dem Fol-

genden hervorgehen, dafs die felsige Insel keineswegs aus rein kunstlerischen

Griinden an die Stelle der blumigen Wiese getreten ist.

Was als ganz neuer und iiberraschender Zug hinzukommt, das ist die An-

wesenheit einer Frau, die hinter den Sirenen kauert. Wer ist sie? Ein Freund,

dem ich die Frage stellte, gab die lakonische Antwort: Die halt sich die.

Also die Hiiterin oder besser noch die Mutter der Zaubervogel. Die Litteratur

liefert uns statt eines gleich mehrere Namen. Nach einer ganz offenbar spaten

Version ist eine der Musen die Mutter der Sirenen. In einer lokal-atolischen

Sage hat Sterope sie dem Acheloos geboren, wonach sie (zuerst bei Apollon.

Rhod. IV, 893; vgl. Schrader a. a. O. S. 24) 'AxeXwioec genannt werden; auch

dieser farblose Nymphcnname bleibt fiir uns ausgeschlossen. Auf einen gang-

baren Weg dagegen fuhrt Euripides in der Helena v. 167:

Helcna ruft die Sirenen an, dafs sie ihr klagen helfen und bittet die Perse-

phone, sie ihr zu senden. Die Sirenen wohnen also nach der Anschauung
des Dichters nicht auf einer entfernten Insel, sondern im Hades (vgl. weitere

Zcugnisse bei Weicker a. a. O. S. 35). Chthon, die personifizierte Krdtiefe.

die bei Aischylos (Prometh. 205) auch als Mutter der Titanen gilt, ist ihre

Erzeugerin.

Ich stche nicht an, die sitzende Frau auf unserem Aryballos Chthon zu

nennen. Jetzt versteht man die Bedeutung ihrer merkwiirdigen Haltung, die

aus dem Rautnzwang doch wohl nicht geniigend erklart ware, denn ein Kiinst-

ler von der Naivetat des unsrigen hattc, ohne sich um die Grofsenverha.lt-

nisse Sorge zu machen, auch eine stehende Figur hinter die Sirenen gestellt.

Dieses zusammengekau«>rte Haften am Boden aber rharakterisiert aufs beste

die Erdgottin, die, wie die Ge der entwickelten Kunst, unzertrennlich mit ihrem

TTTtpoqpopoi vedvifocc,

napO^vot X8ov6c xopat,

l€tpfiV€C.
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Elemente verkniipft ist. Ich mochte noch einen Schritt weiter gehen und den

aufragcnden Fels in ihrem Riicken, zusammen mit dem niedrigeren Vorsprung

vorn, als die Andeutung einer Hcihle nehmen. Ganz iihnlich ist auf dem korin-

thischen Pinax Antike Denkmiiler I Taf. 8, $b eine Hiihle dargestellt, in der

ein Mann mit der Hacke das Gestein bearbeitet und iiber der — dies ist

naturlich ein Zufall — ein menschcnkopfiger Vogel fliegt.

Durch Crusius' Aufsatz iiber „die Epiphanie der Sirene" (Philologus 50,

1891, S. o^fg.) haben wir den in hellenistischer Zeit deutlicher hervortretenden

Volksglauben kennen gelernt, der die Sirenen als Gespenster von der Art der

Vampyre furchtet, die in der Mittagsschwiile ihre Opfer heimsuchen. Weicker
hat, in dieser Richtung weitergehend, den Nachweis gefiihrt, dafs die Sirenen

in ihrer urspriinglichen, von der poetischen Ausgestaltung unberiihrten Bedeu-

tung dic Seelcn von Abgeschiedenen sind, die ihr Loos nicht erfullt haben und

ruhelos andere nach sich ziehen miissen. Ist Weickers Grundanschauung rich-

tig — und im Kerne ist sie das gewifs'), wenn sie auch vielleicht in zu ein-

seitiger Weise vorgetragen ist — , so ktinnen wir fiir unscr Vasenbild folgende

Deutung wagen: Chthon, die Personifikation alles Untcrirdischen, sendet aus

der Tiefe dcr Erde die „Seelenvugel" an das Tageslicht; sie sitzen an einer

Pforte des Hades und locken durch ihren Gesang die Lebenden ins Verdcrben.

Der homerische Dichter hat freilich die Heziehungen der Sirenen zur Unter-

welt viillig unterdriickt, vielleicht aus Griinden der poetischen Okonomie, da

sein Held ja grade erst aus dem Hades zuriickgekehrt ist. In andern poeti-

schen Fassungen dcs Mythos war das vielleicht nicht geschehcn. Dafs im

Glauben des Volkes aber sicherlich, ncben und trotz Homer, auch bei dem
Odysseusabenteuer die Vorstellung lebendig war, dafs die Sirencn aus der

Tiefe der Unterwelt kommen, dafiir ist, wenn wir es richtig gedeutet haben,

unser Vasenbild das alteste Zeugnis.

Ehe iiber Stil und Zeit des Aryballos ein Wort gesagt wird, haben wir

noch den Typus des Schiffes ins Auge zu fassen. Es ist ein Kriegsschiff

mit Rammsporn in Eorm eines Eberkopfes. Das hintere Ende ragt hoch auf

und ist in ungewohnlicher Wcise ausgestaltet. Herr Cecil Torr, dem ich fiir

sein Corpus der antiken Schiffe eine Abbildung einsandte, ist so freundlich

I) Kin sehr j;ewichlij;c!i monumentales Zeuf;nis fur aeine Auffassunj; hat sich Wcukcr cnljjchcn

lassen, das „Harpyicnmonument" von Xanthos. Dafs ilic Harpyicn in <lcr altcrcn Kunst nichl mil

Yi)j»ellcitK-ni, sondcrn stcts als jjcrtiigcltc Kraueu darj;cstcllt wcrden, hat Kurtwanglcr in dcr Archaolojri-

srhrn Zcitung 1882 S. 204 nachgowicscn un<l dort auch schoti kur/. ausjrcsprochcn , dafs dcshalb dic

mit Krauenkopf, Huscn und Armcn ausjjcstattetcn Vojjcl dcs Xanthischcn Monuments kcinc Harpyicn

siud. Trot/.dem wird dic altc Dcutung, auch im Artikcl llarpyic in Koschcrs mytholojjischcin Ix&ikon

I Sp. 1847, ohnc neuc Hcj;rundung immcr noch hcihchalten. Dic Ycrj;lcichunj; dcr Dcnknuler lchrt

ahtr jjaiu unawcifclhaft , dals cs Sircncn sind! Dcnn so jjut wir fraucnkopfij;c Yoj;cl uhcrall sonst,

auf (irund <lcr Darstcltungcn dcs Odvsscusahcntcucrs , als Sircncn dcutcn, mii«.scii wir cs nurh an d<m

Xanthischcn Grabmal thun. Ihrc Hcclcutung als TodcsdSmoncn , dic <lic Scclcn VcrstorU-ncr davon-

traj;en, tritt hicr cinmal jjan/. rcin hcraus. Kin wcitcres /.cuj;nis fur dicse volkstiimlichc , durch <lic

poetiscbe Ausdichtunj; friih untcrdiiukte Yor^tcllnnj; ist tlic Alabastcrschalc au^ Naukratis im Hrittischcn

Muscurn (von Krit/c, Archaol. Aimcifcr IX, lX<i4, S. 74; da/11 « 011/c, clxtida X. |H<>5, S. l<if..i.
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gewesen, mir iiber dasselbe die nachfolgenden Bemcrkungen zur Verfiigung

zu stellen:

,,Although this vase is so much earlier in date, there are two points in

which it resemblcs the vase in the British Museum, K. 440, representing Ulyssos

with the Sirens (Baumeister, figure 1700 on page 1643).

1. In both cases a piece of drapery is hung out upon the stern; but,

while it is depicted on the British Museum vase in a natural way, it is

depicted here as a stiff rectangle which almost hides the steerer.

2. Tn both cases the painting shows the mast-head (Kapxnoov) quite

distinctly, and likewise the two halyards (iudvTCc) which pass through it.

In this case there are rings round the mast, as on the vase at Munich,

339» Dy Exekias. Therc is some sort of hurricane-deck (KaTdcTpuipa) above

the rowers, as on thc Aristonophos vase at Rome and on a vase in the

Louvre, E. 660. (This vase, E. 660, and anothcr, E. 661, also representing two

ships, came from Caere in the Campana collection, and have been much damaged

by restoration; but the general outline of the ships sccms genuine.)

There is nothing remarkable in the form of the stem-post (dKpocroXiov or

OKptuTripiov) at the fore end of this deck, or of the ram (£ufk>Xoc) beyond.

Some authors (e. g. Ilerodotos, III, 59; Plutarch, Pericles, 26) associate this

boar-headed ram with Samos; but the black-figured vase-paintings show that

it was gcnerally in use.

At the stem there is, as usual, a gangway (kXiuoE) for going ashore; but,

curiously, only one of the steering-oars (nnbdXia) is shown. The rowing-oars

are also drawn with little care."

Der Aryballos besteht aus feinem, hellem, braunlich-gelbem Thon. Der
schwarze Firnifs, der auf der einen Ilalfte der Vase im Brand rot geworden

ist, ist mattglanzend und nicht von besonderer Giite, dcnn er ist an vielen un
dcr Zeichnung erganzt wicdcrgegebenen) Stcllen rissig geworden und abge-

blattert. Rot oder Weifs ist nirgends aufgesetzt. Graviert ist nur wenig:

das obere Ende der Schiffsleiter, Augen und Helme der Ruderer, die Bord-

linie. die Ruder, der Eberkopf und die Meereswellen. Die Zeichnung ist

tliichtig, aber flott und sicher, von einem Kiinstler, der genau wuTste, was er

wollte. Er driickt sich absichtlich skizzenhaft aus, aber er ist nirgends unklar

oder unbeholfen. Hochstens bei den ratselhaften Fortsatzcn am Hinterende

des Schiffes, die iiber dem von Torr als Tuch gedeuteten Rechteck aufragen,

lafst er eine Unklarheit, denn fiir ein gcwohnlithes Aphlaston sind sie zu grofs

und zu absonderlich geformt. Auch liier wa.ro es aber nicht ausgeschlossen,

dafs einmal ein and»Tes Monument uns das Verstiindnis \ ermittelte.

(Jber die Gattung, der der Aryballos angehort, war llerr Professor Eurt-

wiingler so freundlich, mir seine Meinung mitzuteilen. Die Vase ist nach

seinem Urteil in Technik und Zeichnung rein korinthisch. Fiir Einzelheiten,

wie das thongrundige Aussparen der Frauenkopfe und der Fliigel der Sirenen,

lassen sich dic Pinakes vergleichen i z. B. Antike 1 )enkmaler 1, 7, 1 ; 6; 17 u. s. w.).

Das Schiff aut dem Pinax Ant. Dkm. II, 24, 16 = Jahrbuch i8i>- S. 2; Nr. 16
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hat einen genau entsprechenden hornformigen Fortsatz iiber dem Rammsporn.

Im Ganzen bietet jedoch die nachste Parallele der schon angefiihrte Aryballos

im J-ouvre (Jahrbuch 1892 Taf. 2), auf dem in ganz analoger, breit erzahlender

Weise geschildert wird, wie die Griechen aus dem holzernen Rofs heraus-

kommen. Wenn Dummler (Anzeiger 1892 S. 75) versucht hat, diesen letzteren

als aus Jonien stammend nachzuweisen, so trifft das, wenn nicht fiir das (iefafs

selbst, so doch wahrscheinlich fiir die Vorlage der Darstellung zu. Auch fiir

unseren Aryballos haben wir fiir die Art, wie das Quaderwerk des Hauses

charakterisiert ist und wie die Vogel sich auf dem Verdeck des Schiffes nieder-

lassen, ungesucht Analogien auf Vasen des griechischen Ostens gefunden.

Aus Biihlaus schonem Ruche iiber die ionischen Nekropolen haben wir von

neuem gelernt, wie stark das Kunsthandwerk des griechischen Festlandes, auch

das von Korinth, von den vorgeschritteneren Topfereien Joniens beeinflufst

worden ist. Und so ergiebt sich der Schlufs, dafs wir die Vorlage, die auf

unserem Aryballos skizzenhaft kopiert ist, entstanden denken diirfen in dem
Lande, in dem die Odyssec ihre endgiiltige Fassung erhalten hat, und in einer

Zeit, die von der Epoche der Homeriden nicht allzuweit abliegt.
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nAUMALK (Alc.krik).

Par R. Caoxat.

II y a plus de trente ans

que la tombe representee ci-

contre est connue. F.lle a ete

trouvee a Aumale, 1'ancienne

Auzia. Un dessin grossier en

a ete publie, au moment de la

di'couverte dans une revue al-

gerienne 1

),
puis reproduit dans

la Rcvuc archcologiqucr) Wil-

manns en a donne, a son tour,

une description au huitieme vo-

lume du Corpus*), sans avoir

pu consulter d'autres sources.

Aussi bien croyait-on toute

trace de la pierre a jamais per-

due. I Ieureusement il n'en est

rien. Tout d'abord, j'ai rc-

trouvt', parmi les papiers laisses

par L. Renier, un estampage

de la partie inferieure. J'ai pu,

en l'examinant, fixer la nature

de certains des details figun-s,

mais non dc tous. Dc la la note

suivantc que nous avons inseree,

avec MM. Schmidt et Dessau

dans la partie du suppleinent

du Corftts relative a la Maure-

tanie Cesarienne. Ce fascicule

1 1 Rei: afric. VI p. 83.

2) Ret: arek. 1863 jil. VIII:

I94 et suiv.

3) £ /. /.. VIII, 9057,

cf.
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n'ayant pas encore paru, je crois utile de transcrire les quelques lignes relatives

au bas-relief1
): „In anaglyphi supra inscriptionem sculpti parte ima, teste

imagine quam fecit Charoy, juxta oculum, non solum gallus et scorpio cer-

nuntur, sed etiam alia animalia lacerta, cochlea? serpens?, quae omnia in

oculum illum invehuntur. Repraesentari oculum invidiosum vidit Bienkowski !
),

qui putat supra oculum non lunam dimidiatam esse, sed alas expansas alitis

alicujus. Neutrum verum videri ait Cagnat collato ectypo Renierano, cogitari

posse de erucis vel vermibus duobus; ceterum ectypum nequaquam sufficere

ad has res dignoscendas."

Aujourd'hui je puis etre plus affirmatif. M. Marye administrateur du musee
des antiquites algerienncs a retrouve 1'original a Aumale et l'a transport^ a

Mustapha-Alger, ou il est expose devant la facade du Musee. La partie supe-

rieure de la stele a ete assez exactement decrite. Kn haut, dans un fronton demi-

circulaire un homme et une femme sont couches sur un lit, tenant a la main des

vases. Devant eux une table a trois pieds supporte un troisiemc vase: c'est

la un de ces repas funeraires si souvent representes sur les steles tombales. On
remarquera la coiffure de la femme: elle a la tete surmontee d'un iuiulus eleve

et des boucles flottantes encadrent la figure; disposition toute differente de

celle qui a ete adoptee pour la coiflfure de la defunte figuree en pied dans la

partie centrale du monument. II n'y a aucune conclusion a tirer de cette

dissemblance, le marbrier ayant simplement copie, pour le fronton, un motif

qu r
il avait dans ses cartons. M. Marye m'a fait observer, d'ailleurs, que le

tympan tout entier est d'un travail bien meilleur que le reste du monument.

A droite et a gauche, au pied du lit, se voient deux lions couches.

Le sujet central nous montrc le personnage qui avait fait preparer, de son

vivant, la tombe pour lui, sa femme et ses enfants. II se nommait Geminius

Saturninus: apres dix-neuf annees de service — l'age auquel il est mort n'a jamais

ete indique sur 1'epitaphe — il etait arrive au grade de beneficiaire du prefet

d'une troupe dont le nom n est pas specifie, sans doute la cohors I Aclia singu-

l.irium, gamison d'Auzia.s
) Son costume cst curieux. II est vetu d'une doublc

tunique, la premiere descendant jusqu'aux genoux, la secondc jusqu'au bas-

ventre, celle«ci garnie de manches. Les epaules sont couvertes d'un sagum
agrafe sur 1'epaule droite par une grosse fibule. Les pieds sont chausses de

brodequins a large semelle. A son c6te gauche pend une epee soutenue

par un baudrier. De la main droite il tient une virga, insigne de 1'autorite,

de 1'autre un coffet, soutenu par un anse, symbole de ses fonctions administra-

tives, qui, on le sait, etaient importantes.*)

t) c. 1. l. vm, suppi., p. 1960.

2) Eranos Vindobonensis |>. 2«K.

3) R. Cajinat, Armte iTAfrique, p. 305.

4) M. Domaszewski (Rhein. Museum 1893 p. 346 notc 2) cnmmcntant une sculpturc trotivie \

Salona sur la tombe <l*un benefidarius eonsularis cst d'avis i|ue lcs bcnificiaircs nVlaient. en aucune

favon, de* combattants, mais des emptoyC-s d'administration ct dc survciUancc. Cf. au»si de iliif-Ricro,

Duionario tpigra/. *. v.
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Sa femme, qui porte le vetement habituel, stola et palla, parait coiffee a

la mode dcs imperatrices du debut du III* siecle; bandeaux separes par une

raie sur le milieu du front et retombant sur les oreilles, chignon plat au sommet
de la tete.

J'arrive maintenant a la partie la plus curieuse du monument. Sur le devant

du socle oii le beneficiaire et sa femme sont places, on voit la representation

du mauvais ceil. Tout autour, pour en conjurer 1'effet, sont disposes dans une

attitude de combat, les animaux habituels 1

) aux representations de cette espece,

le coq, le lezard, le colimacon, le scorpion et le serpcnt.

Aucun doute n'est possible sur ces differents sujets. Au dessus est un

objet, mutile par une cassure de la pierre, oii les uns ont voulu voir un

croissant lunaire 8
), tandis que les autres ont cru y decouvrir les ailes de 1'ceil')

et d'autres y reconnaitre un oiseau, fondant, les ailes epoyees, sur 1'ceil ouvert.4
)

De ces diverses interpretations la seconde est tout a fait inadmissiblc, la

premiere s'accorde mal avec la presence d'une sorte de disque visible au

dessus de la paupierc superieure. Reste la troisieme; et c'est surtout pour

permettre d'en verifier 1'exactitude que j'ai cru utile de faire connaitre un

fac-simile photographique de la stele d'Aumale. Bien qu'it n'y ait pas trace

de plumes, la forme des ailes semble nettement indiquee. La disposition des

cassures, dans ce que j'ai appcl6 un disque, laisse supposer un avant-corps

d'oiseau dont la tete aurait disparu. Enfin, on aper^oit sur la paupiere

superieure des traces, assez indistinctes aujourd'hui, ou des griffes de 1'animal

ou de son bec dirigd vers la prunelle.

1) Cf. Ricnkowski, Jiranot Vindobontnsis p. 289 ct suiv.; Ijfayc dans lc Dictionaire Hts anliquiles

greajuts ct romainrs s. v. Fascinum (II p. 987).

2) Wilmanns au ('. /. L. VIII, 9057.

3) Rc: arch., W. iil.; Dilthey, Arch. cpigr. .Ififlh. aus Ocslcrnich 1878 p. 13 uotc 17.

4) Bicnkowski, Eranoi l indobvncnsis p. 288.
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LlON FUNERAIRE SUR UN LECYTIIE BLANC D*AtHENES.

Par Maximilian Collignon.

Pendant un sejour que j'ai fait a Athcnes, au printemps de 1898, j'ai pu
mettre a profit l'obligeance d'un artiste francais, M. Ronsin, pour obtenir un

dessin fidele d'un lecythe attique a fond blanc conserve au Musee National. 1

)

Ce dessin, que reproduit la figure ci-jointe, nous dispensera d'une longue

description. Cest la scene bien connue de 1'offrande au tombeau. Le monu-
ment fun£raire se compose d'une base posant sur un degre, peut-etre sur dcux,

car la partie inferieure du tombeau est masquee par 1'opulente floraison d'une

touffe d'acanthe. La base elle-meme 8
), ornee d'une gorge figurant unc grecque,

a pour couronnement une cymaise decoree d'une rangce d'oves, et un socle

supportant lUniBnua du tombeau, un lion couche, evidemment sculpte en ronde

bosse. Un miroir est suspendu dans le champ. A gauche, une femme apporte

la corbeille (icavoGv) ou l'on apercoit les couronnes de feuillage qui figurent si

1) Armoire 46, no. 1398.

2) On remarquera qu'elle offrc, rnais avec rles formcs classiqucs, un type nnnlogue 1 cclui dc la

stelc de Lambrika, telle que la rcstitue M. Winter, Athrn. Mitthtil. XII, 188/. pl. IL
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frequemment parmi les offrandes; a droite est unc figure a demi efFac6e, celle

d'un jeune homme drape dans son himation.

Cette peinture nous fournit un document nouveau et fort interessant pour

l'etude de la statuaire funeraire en (irece, et particulierement en Attique. Elle

doit prendre place dans la serie que M. Weisshiiupl a constituee il y a quelque

annees, et qui contenait les exemplcs connus jusqu'ici de statues funeraires

represcntecs sur des vases attiques. 1
) Aux Sphinx, aux personnages seuls ou

groupes, il faut ajouter aujourdTiui le lion funeraire. Quc le peintre se soit

inspire de ce qu'il voyait dans la realite, on n'en saurait douter. Personne

mgnore que cet embleme etait frequemment employe en Grece, pour decorer

les polyatuiria, les tombeaux publics des soldats morts dans une guerre, et les

monuments figurcs qui Tattestent sont presents a la memoire de tous les

archeologues.*) Lcs lions sculptes en ronde bosse ont aussi servi de figures

accessoires pour decorer les abords du tombeau. J'attribucrais volontiers cette

destination a deux lions hellenistiques du musee d'Athenes, qui paraissent

avoir ete places en pendants, sur la crSpis d'un monument funeraire.3) Notre

lecythe prouve que le lion funeraire, symbole de bravoure sur la tombe des

soldats honores d'une sepulture publique, figurait aussi quelquefois sur des

tombeaux prives, non pas a titre d'allusion ou de jeu de mots, comme dans la

stele de Leon de Sinope 4
), mais comme un temoignage du courage du defunt,

ou simplement comme un gardien fidele. Cet usage etait deja en vigueur

au VI° siecle. La base d'un tombeau archaique, celui d'Antidotos, portait

une figure de bronze, umvre de Kallonides, et a en juger par les traces encore

apparcntes, c'etait probablement celle d'un lion couche.5
)

La n'est pas le seul intcret du monument que nous publions ici, et a vrai

dire, c'est par une particularite curieuse qu'il s'impose surtout a 1'attention. On
constate avec surprise que ce lion de marbre parait etre doue de la vie.

Devant les offrandes qu'apporte la jeune femme, il semble s'animer; une de

scs pattes de devant se pose sur la corbeille chargee de couronnes. Ivst-ce

une fantaisie du peintre? L'artiste a-t-il. par pur caprice, introduit un detail

humoristique dans cette scene d'un caractere d'ailleurs si recueilli? Ou bien

faut-il voir dans ce geste imprevu une allusion a une idee plus serieuse, et

1) Wrisshaujil, AY./moj VinJolotifiiin p. 48 fT. Cc n'est j>as ici le lieu dc discutcr su tellc rcprcscn-

tation, par excmplc celle <Iu licythe dWthincx ( €<pr|M- <*PX- 1886 !>'• 4) cst nicT1 ricllcmcnt ccllc d'un

groupc funi-raire. I.es peintret ont toujours eu unc cxtriiue facilitl- 1 fairc passcr sur le cournnnement

dc la sti-lc un stijct <|iii, dans la realiti, cst sculpti- sur la stele. D'autrc fois, c'cst un dccor d'acrotcre

<pit prend la physionomie d'un «roupe en ronde l>ossc; ainsi dans lc lecythc de Bcrlin reprcscntant

llypn<>9 et lh.in.itos comme un viritable grouj>e •tatuairc , alors que la fantaisic du pcintre cn a voulu

faire simpltmcnt 1'orncmcnt <le Pacroti-rc (Jahrbuch dfs arch. Insl. 1 8<>5 pl. 21.

2) M. lYrdrizct a rappele lc» excmplcs les plus connus , a propos du lion funiraite dc Pirnchora

<AVr. nrcJi. XXX, 1897, p. 134). <"f. Pcrcy 'iartlner
, Sculptured lombs o/ Ilel/as, p. 130 et la bihlio-

jjraphie citcc par Weissh.Hupl, Z>/> Grabgedithte der gricch. Anthofogie p. 74 notc 4.

3) Cavvadias, KardXoTOC no. 803, 804.

|) I.e Bas-Rcinach pl. 78, 2.

5) Locwy, inschr. gr. Bildhauer no. 14. Cf. l.ocschckc, Athin. Mittheil. IV, 1870, p. 30 1.
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qui n'avait rien de choquant pour la clientele des fabricants de lecythes? Cest,

croyons-nous, cette seconde hypothese qui est la vraie. Nous n'hesitons pas

a reconnaitre ici 1'emploi d'une sorte de formule indiquant V acccptation dc

loffrandc: 1'^mGnua du tombeau se meut et agit, pour agreer l'hommage

apporte au mort par les survivants. Si l'on veut bien y regarder de pres, on

constate que la meme idee a ete plus d'une fois exprimee par les peintres de

lecythcs, avec cette difference que l'offrande est acceptdc directement par le

mort. 1

) Ici, c'est la morte assise au pied de la stele, et tendant la main vers

un alabastron que lui apporte une survivante.8
) L&, c'est la defunte, prete a

recevoir le contenu de la corbeille que tient une de ses parentes.3
) Habitues

a ce symbolisme, des Atheniens pouvaient-ils s'etonner de voir ce role d6volu

a la statue funeraire, fut-clle, comme ici, non pas 1'image du mort, mais un

simple embleme? On ne le pensera pas. L'embleme est en realit6 etroite-

ment associe au mort, et participe a sa vie d'outrc-tombe. Cest la une vieille

idee grecque, et c'est pour cette raison que, sur les grands vases du Dipylon,

veritables crmaTO, on voit souvent un serpent, embleme de 1'ime du mort vouee

a une existence soutcrrainc, rampcr le long des anses et autour du col, comme
pour venir s'abreuver au vase funeraire. 4

) Le melange constant d'iiTeel et de

reel, qui est comme la regle des scenes composees par les peintres de lecythes,

autorisait d*ailleurs 1'emploi d'une pareillc formule. La peinture avait scs

licences, comme la poesie. Si une epigramme grecque fait parler le lion

funeraire qui veillait sur la tombe de Leonidas 5
), un potier du Ceramique a

bien pu animer d'un eclair de vie 1'animal de marbre, gardien du tombeau,

qui sort un instant dc son immobilite pour agreer 1'hommage rendu au mort

par la piete de ses proches.

1) C:i. Eil. Pottier, F.tuJ* sur U.t Ucythes bUncs attiques p. 63. Dc Kiddcr, Uidee ,/e /a mort en

lirUe d r/poque c/assique p. 169.

2) Benndorf, Griech. und snil l asenbilder pl. XXI, I. Nolre interprcUtion difTcre dc M. Benn-

dorf, qui reconnalt ici simplement une sctne du cultc du tombeau.

3> Stuckelbcrg, Gniber der Hellenen pl. XI.V, 3.

4) Pcrnice, Athen. Mittheil. XVII, 1892, p. 206. Cf. Pottier, Cif.il. des Vases antiq.u-s du l.ouvre

A. 568, ct Perrot, llist. de l\irt VII Fij;. 69.

5) Kaussc cpigrummc de Simonidc. A. Hnuvettc, De tauthenticite dcs epigrammes de Simonide

p. 73 no 23.
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SUL KRONTONK ORIENTALE

DF.L TEMPIO DI ZEUS IN OLYMPIA.

Pcr GlUUO DK Petra.

Fra i monumenti, la cui ricomposizione b stata piu variamente intesa,

deve senza dubbio contarsi il frontone orientale del tempio di Zeus in Olympia.

GH archeologi, che se ne sono occupati, hanno tutti tenuto conto della descri-

zione di Pausania (V, 10) e delle statue che erano state adoperate come matc-

riale di costruzione nel muro bizantino. Di queste, pero, soltanto sei danno

una precisa c sicura indicazione del loro antico collocamento: la statua di Zeus,

le due quadrighe, le due statue angolari di fiumi, e dietro la quadriga a dr.

del riguardante il vecchio auriga calvo e scduto. Per tutto il resto non ci v

che Pausania verificato e riscontrato sul monumento. Ma per qualche inesat-

tezza, nella quale egli <• incorso, ognuno si e creduto lecito di metterlo da

parte piu o meno gratuitamente, per seguire il proprio concetto. Cosi abbiamo

avuto tante ricomposizioni, le quali saranno tutte assai pregevoli e belle, ma
niuna di esse potra affidarci che sia la vera; e intanto a noi importa di sapere

non 1' aggruppamento migliore, chc possa darsi a quelle statuc, ma 1* ordine,

che loro diede 1' artista che le compose.

Solo il Wernicke [Jahrb. XII, 18Q7 pg. 169—94), pigliando a trattare dopo

tanti altri questo argomento, ha proclamata 1' assoluta necessita di attenersi a

Pausania, fino a che questi non sia in aperta contradizione del monumento.

Con tale criterio egli ha proposto una ricomposizione, studiata e dimostrata in

ogni sua parte cosi, che a me pare pienamente accettabile.
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Ma per mettere la descrizionc di Pausania a fondamento della ricostruzione

del frontone, il Wernicke ripiglia ad esaminare se la dritta e la sinistra enun-

ciate dal periegeta siano la dritta di Zeus, o del riguardante. Se Pausania

avesse detto semplicemente lv c-eEiq, in' dpicTtpd, si dovrebbe intendere queste

parole nel rapporto medesimo, che lo scrittore e solito dare ad esse, cioe

riferirle al riguardante. Ma poiche la sinistra egli la determina dicendo: ctt'

dpiCTCpu tou Aidc, secondo il buon senso volgare sembra che egli, in questo

caso, voglia indicare 1' u-fotXua di Zeus come una persona, che alla propria dr.

e alla propria sin. ha parecchie altre ligure. Ma i piii autorevoli archeologi,

come Brunn, Curtius, Treu, Kekule von Stradonitz, Furtwangler, Sauer, sono

concordi a volere intendere la dr. e la sin. del riguardante; perche Aioc non

e una persona, ma una linea, un punto, a cui lo spettatore riferisce le figure,

che esso vede alla sua dr. e alla sua sin.

Quando si e arrivato a sottilizzare cosi e da uomini eminenti, io credo

che convenga rinunziare alla via scguita dal Wernicke. Tanto piii che le

statue di Oinomao e Sterope, di Pelope e Ippodamia potendo, con la loro

veduta di prospetto, stare cosi a dr. come a sin. di Zeus, non portano nella

questione un elemento decisivo. li vero che dalla forma non perfettamente

rettangolare delle basi dei due eroi si 6 argomentato che essi, anziche guardare

dritto innanzi a se, stavano un poco voltati di flanco; e che entrambi si sareb-

bero volti verso il nume, se Oinomao era a sin.. e Pelope a dr. del riguardante,

e che invertiti i posti, avrebbero invece voltato al dio un poco il dorso. La

sconvenienza di tale atteggiamento avrebbe gran peso, se da quell' indizio

delle basi dovesse di necessita inferirsi la posizione obliqua dei due eroi. Ma
questo io non credo; e pero stimo di tenere altro cammino per determinare i

due lati del frontone.

Pare a prima giunta che 1' antico descrittore metta fra le due ali un

parallelismo perfetto; ma considerando meglio le sue parole si vede, che nel

lato da lui descritto in primo luogo (non diciamo per ora che sia dr. o sin.)

abbia trovato chiaro e patente uno schema, che egli espone con parole abbon-

danti e nettezza di particolari. Nell' ala, invece, che descrive in secondo

luogo, cnuncia la stessa disposizione, ma meno precisamente. Difatti per la

prima ala dice, che 1' auriga sedcva innanzi ai cavalli, per la seconda annuncia

semplicemente un auriga. Nella prima ala i due uomini senza nome son in

atto di servire ai cavalli; nell' altra s«no bensi definiti col loro ufficio di pala-

frenieri, ma non e detto che stessero effetivamente a reggere i freni. Forse

per la vegetazione cresciuta in quella parte del frontone, o per qualsiasi altro

impedimento, non pote riconoscere esattamente la figura che veniva dopo

Pelope ed Ippodomia e le due altre che succedevano alla quadriga. Regolan-

dosi col criterio della simmetria disse, che erano 1* auriga di Pelopc e i due

palafrenieri; ma dall' assen/.a di ogni altro particolare possiamo inferire, che

egli, piu che vedere la simmetria, 1' argomentava, ovvero oredeva che ci fosse.

Le statue che vengono dopo le centrali hanno, con la loro veduta late-

rale e con la faccia posteriore lavorata imperfcttamcnte, un posto quasi sicuro.
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E pero se esse rispondono alla descrizione di Pausania nel modo che 1* ho

intesa, si trarranno dietro per necessaria conseguenza le statue centrali. Val

dire, che Oinomao e Sterope dovranno andare dalla parte, in cui 1' auriga sta

seduto innanzi ai cavalli e i due palafrenieri tengono le redini, mentre Pelope

ed Ippodamia staranno dalla parte, in cui non si avvera lo schema anzidetto.

Ci sono due statue virili inginocchiate, le quali, ad onta delle lievi diffe-

renze nel vestimento e nclla inclinazione del corpo, hanno fra loro tanta

affinita, che Treu e Furtwangler giustamente le misero 1* una dopo 1' altra

come palafrenieri ministranti la quadriga a sin. del riguardante, essendo verso

dr. la loro veduta laterale.

II necessario correlativo di queste due figure e 1' auriga seduto innanzi ai

cavalli; perche soltanto cosi e in quella posizione egli e nella impossibilita di

governarli, e quindi si giustifica il fatto delle redini affidate ad altre persone.

Benissimo risponde a tale esigenza la statua piii danneggiata del frontonc, la

quale e certamente seduta, e nulla vieta che stesse rivolta contro i cavalli. Non
tenendo essa le redini, poteva essere caratterizzata come auriga dalla frusta,

che forse aveva in una mano.

La riunione cosi fatta dell' auriga e di due palafrenieri in un medesimo

lato dcl frontone, mentre risponde a puntino a quanto dice Pausania dell' ala,

dov' era Oinomao con Steropc, ci dimostra ad un tempo che quella parte di

frontone stava a dr. di Zeus.

Affatto discordante dalla descrizione di Pausania e la statua di fanciulla

inginocchiata, nella cui umile attitudine riconobbe felicemente Kekule von

Stradonitz il carattere dell' ancella. Quindi il naturale suo posto e ai piedi

di una delle due donne; e la sua veduta laterale verso sin. portando che

ella stia presso 1' eroina che e su la dr. dello spettatore, essa viene a collo-

carsi nell' ala descritta in secondo luogo da Pausania, quella in cui sono

Pelope ed Ippodamia. Questa fanciulla ha dunque il medesimo posto, che

nell' altra parte del frontone e occupato dalV auriga, e invece qui 1' auriga sta

dietro ai cavalli, e dopo di lui viene il giovane accoccolato, che scherza col

proprio piede.

Resta a dcterminare quale sia Sterope e quale Ippodamia delle due donne

in piedi. Curtius, Kekule von Stradonitz e Six han ritenuto, che la compagna
di Oinomao sia quella con le braccia ripiegate sul petto; ma agli altri e parso,

che tale attitudine piu modesta convenga meglio alla piii giovanne, ad Ippo-

damia. Essendo collocato Pelope alla sinistra di Zeus, e davanti alla quadriga

di lui stando la fanciulia inginocchiata, non puo esser dubbio che fra Pelope e

la giovanetta sia da collocare appunto la donna con le braccia ripiegate, perche

cosi Ippodamia e riunita alla fanciulla con un legame morale. Quella, infatti,

avendo il collo manifestamente piegato in tfiii c verso la dr. dello spettatore,

sembra chc guardi 1' ancella inginocchiata, la quale si china per legarle

un calzare.

In tal modo collegando il testo di Pausania all' esame del monumento si

puo affermare, che nell' ala a dr. di Zeus (sin. del riguardante) stavano Oinomao
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barbato e con la clamide, Sterope che porta la sin. alla spalla, Myrtilo seduto

innanzi ai cavalli, indi la quadriga, i due uomini inginocchiati che tengono le

redini, e il fiume Kladeos che giace di fianco. Nell' ala a sin. di Zeus (dr.

del riguardante) stavano Pelope imberbe, Ippodamia dalle braccia ripicgate

sul seno, la giovanetta inginocchiata , la quadriga, 1* auriga Killas, il giovane

che si tocca il piede, il fiume Alfeo coricato bocconi.

Contro il collocamento di Oinomao alla dr. del nume si son fatte valere

due obiezioni: lo sguardo di Zeus a lui benevolo, e il posto di buon augurio,

che ei veniva a prendere alla dr. del dio.

La prima obiezione non ha fondamento. Perche se la statua di Zeus,

priva della testa, serba tanta parte del collo, da mostrare che il capo era

piegato verso la dr., niuno puo dire, mancando la testa, se gli occhi espri-

messero un sentimento di benevolenza o di corruccio. Piu probabilmente,

come sostiene il Wernicke, il dio non guardava ne ad Oinomao, ne ad altri,

ma all' ara che gli stava ai piedi. Infatti il momento rappresentato nel fron-

tone e, come dice Pausania, la preparazione alla corsa dei carri; ma non la

preparazione materiale, perche i cavalli sono gia attaccati, infrenati e pronti

a partire; sibbene la preparazionc morale, ossia 1' offerta, che gli eroi stanno

per fare al nume, prima d' incominciare la corsa. Oinomao aspetta che

Sterope gli porga la tazza per fare la libazione propiziatrice, e quella mede-

sima tazza prendera poi Pelope per fare la sua offerta. In questo momento,

al quale ben si addice 1' ozio, in cui sono gli aurighi seduti, e naturale che

Zeus guardi all' ara che stava a terra.

Quanto all' altra obiezione, io so che ella nasce dalla considerazione di

tutta quanta 1' arte greca, e che abbia essa sola mosso i piu autorevoli

archeologi a stiracchiare il senso delle parole di Pausania; poiche pensavano,

che il segno del favore divino verso Pelope avesse dovuto entrare nella com-

posizione, per far presentire 1' esito finale della lotta. Ma 1' autore delle

statue di questo frontone, per i suoi caratteri speciali, merita di essere studiato

serenamente; e prima di farlo rientrare nella legge comune e d' uopo consi-

derare se egli rappresenti un caso particolare.

Innanzi tutto e un forte verista. La figura di vecchio, che per noi e 1' au-

riga di Pelope, col torso ingrassato per gli anni, le carni del petto fiosce e

pendenti, la fronte calva e le labbra tumide, e 1' esempio piu vivo del rea-

lismo dello scultore. Anche la posa del giovinetto che si tocca il piede e

quella dei due fiumi sono colte sul vivo. Le vesti cadono come possono

cadere, senza alcuno studio di quel decoro, di quella nobilta, che si ammira

nelle statue del Partenone.

Se nelle forme del corpo e negli atteggiamenti e realista, poteva esser

naturalista anche nella composizione. E allora si comprende, che egli non si

preoccupi in alcun modo del momento finale, ma tutto si restringa nel mo-

mento da lui prescelto: U futuro rimane nel suo sfondo lontano, e non s' intro-

mette nell' ora presente per turbarne la genuina rappresentazione. Oinomao
e il signore del luogo, Pelope e uno straniero. ln queste condizioni, e volcndo
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restar nel vero, come poteva 1' artista negare all' uno il posto che gli com-

peteva, e dare all' altro una priorita ingiustificabile? Se avesse dato a Pelope

il posto migliore, gli avrebbe anche data la coscienza del favore divino che

lo proteggeva. Invecc Oinomao e Sterope sono pienamente sicuri della vit-

toria, pcrche 1' una solleva baldanzosa il braccio, e 1' altro fieramente guarda

innanzi a se, posando superbo la mano sul fianco. Mentre e evidente la riser-

vatezza d' Ippodamia, e Pelope china pensoso lo sguardo a terra, perche

incerto, non soltanto del favore divino, ma anche della riuscita del tranello, a

cui i: ricorso. E per restare nel vero 1' artista ha concesso ad Oinomao lo

apparato d' un seguito relativamente ricco dandogli, oltre la consorte e 1* au-

riga, due palafrenieri. lnvece Pelope ha portato con se 1' auriga solamente;

perch6 la giovinetta inginocchiata, che sta dalla parte sua, c, come ancella di

Ippodamia, della casa d' Oinomao, ed il giovanetto seduto a meta per terra t-

anch' egli, come le due figure di fiumi, uno spettatore c quindi una pcrsona

del luogo.

Questa piena rispondenza, quest' intimo accordo fra lo stile e la compo-

sizione, tra il concetto e la forma e la riprova migliore della verita della tesi.



Matris cena.

Yon Albrecht Dieterich.

In mancherlei gesuchten Anspielungen antwortete Cicero (Epistulae IX 16)

auf einen inhaltreichen Brief seines genussfreudigen und geistreichen Ereundes

L. Papirius Paetus. Der hatte ihn gewarnt den machtigen Caesar, der damals

(46) noch nicht aus Afrika zuruck war, durch vorwitzige Scherze zu reizen und

hatte selbst der ernsten Mahnung eine Anzahl harmloser launiger Bemerkungen
beigefiigt. Er habe in letzter Zeit (durch die Massregeln Caesars, Verschuldeten

aufzuhelfen) soviel Vcrluste erlitten, dass er aussert sparsam leben miisse und

den Ereund nur zu ganz frugalen Mahlzeiten bei sich sehen konne, allenfalls

zu einer tyrotarichi patina, einer Schiissel Hiiringssalat. Cicero antwortet ernst

auf die Warnungen, lustig auf die Scherze (§ 7 fF. : nuuc ucnio ad iocatioties

tuas . . .). Er wiinsche ja nicht allzu grossen Aufwand, wenn er komme.

(§ 8): ttcc tatticn eas cciius qtutero, ut magnac rcliquiae /iattt. quod crif, tttagiii-

ficutii sit et lautum. tnemini tc mi/ii Phameac cctiam narrare. Phamea war

ein verschwenderischer Parvenu, der Diners im Stile des Trimalchio gegeben

haben wird: tetnperius Jiat , cetera eodcm inodo, setzt Cicero ubermiitig hinzu

und fdhrt fort: quod si perseueras tne ad ttiatris tuae cetiain reuocare, Jeram id

quoquc . . . aber das wirst Du nicht wagen; Du wirst schon von meiner jetzigi'n

Oppigkeit gehort haben.

Kann wirklich von Diners, die die Mutter des Paetus giebt, die Rede
sein? Diners, die Cicero nicht gern iiber sich ergehen lassen will? Das ist

aus manchen Grunden nicht auszudenken. Die nachste Erwagung ergiebt, dass

hier eine Anspielung versteckt ist, die einen aussersten (iegensatz gegen die

cetta Phaiueae, also zu ccttam statt der Mutter einen Namen angiebt, der einen

solchen Gegensatz bedeutet. Wir haben ja den Brief des 1'aetus nicht mehr:

hatte er von einem beriihmten Vertreter frugalster Kost, dem er jetzt folge,

gesprochen?

Wer dieser Vermutung entsprechend sucht, hat alsbald gefunden. Athe-

naios II p. 44 d: Mdrptc 6* 6 0npaioc 5v ^piw xpovov ovbiv iciitiTO f\ puppivr|c

6Xifov, ofvou bi xai tujv uXXujv ttuvtujv dTreixtTO TtXr)v ubaTOC Das steht in der

Smm (Iklbiouma. 4
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Liste der Knthaltsamen und Wassertrinker (0n,Borioc ist aus 'Aenvaioc ISngst

verbessert nach Ptolemaios Chennos bei Photios cod. CXC i48\ \vo die ent-

sprechende Angabe steht). Ks ist hochst wahrscheinlich, dass es der gleiche

ist mit dem Asianer (Autor nepi uipouc c. 3), dem OuvoTpd<poc, der das tTxwutov

'HponcX^ouc verfasste und Ouclle Diodors fiir die Heraklesgeschichte ist (ich

weise nur hin auf Bethes Zusammenstellungen und Ausfuhrungen, Quaestiones

Diodoreac p. 41 fF.). Ptolemaios Chennos hatte den Zug, dass der Rhetor

Matris aus Theben ein so strenger Vegetarianer und Wassertrinker gewesen,

nicht erst erfunden; der litteraturkundige Paetus konnte mundlich und brief-

lich diese Tradition erwiihnen und Cicero ihm auf die scherzhafte Schwarmcrei

fiir seinen Matris antworten: quvd si ptrscueras me ad Matris tui eenam reuo-

eare, /eram id auoauc (dass tuac fiir ////' geiindert wurdc, ist, da man spater

den Xamen weder kannte noch erkennen konnte, selbstverstandlich So ver-

stjirkt sich das Andenken an einen beriihmten Knthaltsamen , sei es dass er es

wirklich gewesen oder nur im Geruchte der Nachwelt; und man wird es ver-

zeihlich finden, dass zur dankbaren Krinnerung an die anregendsten romischen

Stunden der Schatten eines grossen Wassertrinkers beschworcn ward: die

Komer citirten ihn auch nur zum Scherz: quod si perseuero te ad Matris

cenam reuocare, feras id quoque.



Der Panzerschmuck dhr Augustusstatue

YON PrIMAPORTA.

Von A. VON DOMASZEWSKI.

Trotz der vielen und scharfsinnigen Behandlungen des Panzerschmuckes
')

ist die historisch-politische Redeutung der Darstellung nicht entsprechend ge-

wiirdigt worden. Schon die Gottergruppen, welche die Scene in der Mitte

umschliesscn. lassen erkcnnen, dass es sich hier nicht um einen einzelnen

I) Dic l.itcratur, auf wclehcr mcinc DarlcRunj; iiberall fusst, bci Hclbij; 1'iihur I (l»99) S. 7.
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historischen Vorgang handelt, mag er auch noch so bedeutend sein, sondern

dass Augustus' ganze Stellung als restitutor orbis Romani, um in der Sprache

einer spiiteren Zeit zu reden, den Vorwurf des Kiinstlers bildet. Denn die

Erde und der Himmel, also das Weltall, ist als Schauplatz gedacht. Diese

Beziehung auf das Weltganze giebt dem Vorgang in der Mitte, dcr Ruckgabe
der von dcn Parthern erbeutcten Feldzeichen, eine Bedeutung, die iiber das

Maass der personlichen Grossthat des Kaisers noch hinausreicht. Die iiber-

ragende Bedeutung ist klar darin ausgesprochcn, dass es der Rachergott von

Philippi selbst ist, der Mars ultor, der die Feldzeichen entgegennimmt. Denn
dass dieser Gewappnete in imperatorischer Tracht kein Mensch ist, nicht

Augustus selbst, noch weniger ein romischer Feldherr, zeigt eben jene gott-

liche Umgebung, in welche einen Menschen 1

) zu stellen fiir das wahre und

feine religiose Empfinden des Kaisers eine Blasphemie gewesen ware. Wenn
es also ein Gott ist, so sichert wieder der Wolf, der neben ihm steht, die

Deutung auf Mars. Denn ein Raubthier, kein zahmes Hausthier*), ist hier dar-

gestellt. Das zeigt die ganze Haltung des Thieres, die vorgesetzten Beine,

die zuriickgelegten Ohren, die \ orgestreckte Schnauze, als ob das Thier seine

blutdiirslige Natur nur mit Gewalt zuriickdriinge. Die specielle Benennung
als Mars ultor sichert die Bedeutung dieser Gestalt des Mars als Kriegsgott

der iulischen Dynastie 3
) und die Bestimmung der Feldzeichen, welche zur ewigen

Erinnerung in dem Tempel dieses Gottes aufbewahrt werden sollten. Ist also

durch das Kintreten des Gottes der Vorgang uber das Maass eines historischen

Ereignisses hinausgehoben, so wiichst seine Bedeutung noch durch die beiden

Frauengestaltcn zur Rechten und zur Linken. Auch sie sind uberirdische Wesen,
Personificationen romischer Provinzen.*) Die Deutung dcr einen als Gallia ist

durch ihre Attribute, das Ebersignum und die Trompetc in Thiergestalt, ausser

Zweifel gestellt. In der anderen, deren Wahrzeichen das Schwert 5
)

ist, kann

man nur Hispania erkennen. Der gladius Hispaniensis, welchen die Romer den

Spanicrn entlehntcn und mit dem sie die Welt bezwangen, eignet sich als

einzigcs Attribut fiir keine Provinz besser, als fiir Ilispania. ln der Formen-
sprache der Kunst jener Zeit waren die Typcn der provinciae des Weltreiches

1 1 Auch der Parther ist nicht cin cinzelner Mann, sondcro vertritt das ganze Volk.

2) Wie man den Hund als Wiichter dcr Grenzc neben eincr Gotthcit liildctc, zcigt das Relicf iles

TrntnnslioKcna in Hencvcnt Meomartini XVI. Petcrscn, rom. Mitth. 1892 S. 252. Dort ist dcr Hund mit

Absicht nchen Silvanus gcstellt, cr siut auf den Hintcrhcincn und blickt zu seincm Hcrrn auf, um dcn Gott

als dcn SchiiUcr dcr Ackerllur, als Silvanus domcsticus zu charakterisiren. Da in jcncm Bildc dic Virtus

legionum (vgl. Kcligion des r6m. Hccrcs S. 96) ilucn Arm schiitzend um dic Brust dcs Togatus lej>t,

m) crgicht dirs zusammen mit dcm Stlvanus doincslicus <lic Bedeutung dcr Sccnc. Ks ist dic Atisicdluni:

dcr Vrtcrancn aus dcn Uurgertruppeii — Pcrcgrine crlialtcn in jcncr /eit nicmals I.andhesit/ — in den

Militaikolonicn des Kaiscrs.

3) Religion tles roin. Hcercs S. 33.

4) Dic Proviiucn, nicht dic Volker sind dargestcllt. Einc Volksindividnalitiit giebt es in dem Welt-

rcichc dcr Rutncr nur insowtit, als ciu Volk odcr cin Stamm cincm Vcrwaltungsgcbiet
,

provincia odcr

civitas, den Xameii gicbt.

5) Dit I"orm dts Sfhwertcs ist dic dcs riimischcn Sotdatcnschwcrtes, dcs gladiu- Hispanicnsis.
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vollkommen ausgebildet und allgemein verstandlich, \vie das Auftreten der pro-

vinciae im Leichenzug des Augustus zeigt. 1

)

Warum dem grossen Ereignis, dessen Schauplatz der Orient war, gerade
diese Provinzen des Occidents, in der Haltung von Besiegten zugesellt sind, erhellt

aus Augustus' eigenen Worten im Monumentum Ancyranum. Wie ihm nach der

Xeuordnung des Orients, die in der Ruckgabe der Feldzeichen gipfelte, der

Altar der Fortuna redux im Jahre iq v. Chr. errichtet wurde*), so galt die Ara
Pacis im Jahre 13 v. Chr. der Erinnerung an seine Riickkehr aus Hispania und
Gallia.*) Die Neuordnung des Westens hat deshalb der Kiinstler symbolisch aus-

gesprochen durch die Aufnahme der Hispania und Gallia in den Bilderschmuck

des Panzers. Aber auch den Osten hat Augustus in seinem Berichte iiber die

Ara Fortunae reducis nicht im Allgemeinen genannt, sondern speciell als Syria

bezeichnet. Wie jedes Wort in seiner Denkschrift, so hat Augustus auch die

Bezeichnung dieser Lander mit Bedacht gewahlt.4) Bei der Begriindung des

Principats hatte Augustus den Oberbefehl des Heeres nur in Syria, Hispania

und Gallia iibernommen. Das Bewusstsein dieser constitutionellen Schranken
hat den Kaiser bestimmt, als er jene Denkschrift schrieb5

), und hat nicht minder

den Kiinstler geleitet, der nach den Intentionen des Kaisers schuf. Aber
Augustus ist kein Mann eitler Khren gewesen. Wie jene Altare der Ausdruck
wahrhafter Dankbarkeit sind fiir den Fiirsten, der die Welt erlost hat aus dem
Elend bestandiger Kriegsnoth, so ist auch der Panzerschmuck ein Symbol der

Xeuschopfung des romischen Reiches.6
)

1) Dio 56, 34 Td tc {8vr| irdve' 6«x mpoc€XTf|caTo, cmxuipbuc c«p(«v U»c ¥kocto dircixacucva

tir(u<p6ri. Spiterhin sind cs dic provinciac schlcchtwcg. Bcim l.eichenzug des Pcrtinax crschcincn Dio

74, 4 t& £9vr| rrdvTO tA dTrrjKoa iv cIk6ci xa**aic cmxwpiuic icTaAueva. Dass Dio dic provinciac

auch sonst als Volkcr (Qyr\ bczcichnct, zcigt cbcn, dass nnter den Sevcren die provinciac wicdcr /11

Volksindividualitatcn erwachscn.

2) 2, 29 Aram Fortunac rcducis ante - vgl. Kcligion dcs rom. Heeres S. 43 — ac]dcs Honoris

ct Virtutis ad portam [Capcnam pro reditu nico scjnatus consacravit, in qua ponti[fucs ct virgincs Vc-

stalcs anni]vcrsarium sacrificium faccrc [inssit, die quo consulibus Q. I.uc]rctio et [M. Vinuci]o in urbcni

cx [Syria rcdii.

3) 2, 37 Cn]m cx H[ispa]nia Gal[liaquc rebus 10 his p]rovinciis pros|)(e]re [gcst]i[s] R[omam rcdii]

Ti. N*e[r]onc P. Qui[ntilio consti)ihu]s aram [Pacis A]u[g]ust[ae senatus pro] redi[t]u mco co[nsacrari

ccnsuit] ad cam[pum Martium, in qna ma]gistratus ct sac[erdotes ct virgines V[cst]a[ks unnivcrsarium

sacrific]ium facer[c iussit].

4) Den scltsamstcn F.infall, der dem Prokrustcsbett der «jucUcnkritik jc abgezwungcn wurdc, hat

Bcck in dcr Mncmosync 1898 p. 237 ff. geausscrt, dass das Ancyranum nicht von Auguslus gc-

«hricben ist.

5) Scbon dic Verfasscr der Kalcndem0ti7.cn /.um 12. October babcn diese Fcinheit dcr Untcrschci-

dung nicht verstandcn und slatt ex Syria gcchricbcn cx transmarinis provincii».

6| Wcil die Tellus am untcrn Randc dcr Composition nicht dic Krde schlechthin ist, sondcrn dcr

orbis Komanus, dcshalb hat dcr Kiinstlcr, wic Duhn mir bcmcrkt, dic beidcn goltlichcn Zwillingc ihr

/ugcsellt.



Kki.ikf im Casino BorohbsBi

Germia kt Germocolonia.

Par L. Duciiesxe.

II est maintenant bien etabli') que la colottia Julia Augusia Felix Gcrmc

se trouvait au sud du Thyiubrcs, affluent du Sangarius, pres de la localite ap-

pelee Mas'oud-keu"i (Massik-keui, Mas'oud-tchiflik, a deux heures au N. de

Sivri-Hissar). Ptolemce mentionne cette colonie, connue aussi par des in-

scriptions et des monnaies. Klle se trouvait sur la route de Dorylee a Ancyre,

en un point oii cette route etait rejointe a droite par une autre qui venait

de Pessinonte.

Les notices episcopalcs, depuis le VII* siecle jusqu'au X' et au dela men-

tionnent un eveche de Gcrmocolouia parmi les suffragants de Pessinonte. C Vst

evidemment la meme localite. L'evet|ue, il est vrai, ne se rencontre dans aucun

concile avant celui de 1'annee 879; mais ce fait n'a rien d'etonnant, en egard

au pctit nombre des conciles grecs dont nous connaissons les signataires.

Outre ce siege, les notices episcopales en marquent un autre, cclui de

Germia tu Tfpuia), qu'elles rangent, non parmi les suffragants, mais parmi les

eveches autocephales ou archeveches. M. Ramsay a identifie*) les deux sieges.

11 est vrai que certaines localites, d'abord sieges suffragants, puis devenus

archeveches, se rencontrent parfois dans les notices en deux endroits, parmi

les archeveches et parmi les suffragants; en leur donnant la place correspon-

dant a leur nouvelle situation on a oublie de les effacer a 1'endroit ou ils

avaient dii figurcr dabord. Mais ce cas est rare; je ne le constatc que dcux

I) Joumal oj' helltnic ttttditS, t. XIX p. 85 (AodcrMm).

21 Hitttrkal (Jtography uj Asia Minor, p. 224.
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fois seulement, a propos de Mesembria et de Trebizonde. II ne faut pas trop

insister sur une possibilite aussi chetive.

D'autant plus que, dans 1'espece, trois circonstances favorisent la distinction.

D*abord la difference des noms: rd Ttpuia et q rcpMOKoXuw ta, l'un au pluriel,

1'autre au singulier, l'un forme simplement du radical T6PM, 1'autrc forme de

ce radical et du mot latin colonia. II est naturel de croire que ces difterences

correspondent a une distinction reelle des localite.s.

D'autre part les deux sieges de Germia et de Germocolonia se rencon-

trent ensemble, non seulement dans les anciennes redactions des notices,

souvent retouchees par des particuliers, mais encore dans les nouvelles, qui

derivent toutes d'une recension ofticielle, executee vers l'an 900, sous le regne

de Leon lc Sage. Ici les erreurs dont s'autorise M. Ramsay n'ont guere pu se

reproduire. On a du corriger les fautes qui s'etaient glissees dans les an-

ciens textes. De fait, on n'y trouve plus la double mention de Mesembria et

de Trebizonde.

En troisieme lieu, le concile de 87^ nous offre deux archeveques de

(iermia et un eveque de Germocolonia. La dualite s'explique par ce fait que

ce concile reunit les deux 6piscopats procedant de 1'ordination de Photius et

de celle dlgnace; nombre de sieges y figurent deux fois, representes par

1'eveque ignatien et par 1'eveque photien. Mais trois eveques pour lc mcmc
siege, c'est ce qui est inexplicable.

II n'y a donc pas lieu de corriger les listes d'eveches: il faut maintenir la

distinction entre Germia et Germocolonia.

Mais qu'etait-ce que Germia? Car enfin si la colonie romaine de Germe

a, sinon une histoire, au moins des documents qui permettent de constater son

existence depuis les premiers temps de l'empire, Germia n'apparait nulle part

avant le temps de Justinien.

Au concile de 553 on trouve la signature d'un Mcnas episcopus dc

Myriangclis. Theophanc nous explique ce vocable en notant, a 1'annee 503,

que Justinien se rendit en pelerinage e v toic MupiaYftXoic, ntouv tv rcpuioic,

iroXti Tf|C raXaTiac. De plus, la vie de s. Theodore le Syceote, publiee par les

Bollandistes au 22 avril 1

), parle souvent de 1'eveque de Germia. On y voit

(c. 65) que cet eveque accueillit un jour Theodore dans le „temple vencrable

de 1'Archange". Deux monasteres de Germia (twv Tepuiujv) sont mentionnes

dans les actes du VII' concile cecumenique (787).

Germia etait donc, avant tout, un sanctuaire. un lieu de pelerinage, et

cela dcs les temps de Justinien, qui lui donna des marqucs dc sa devotion.

Cest tout-a-fait 1'equivalent de la localite des KuchaTtes (to GuxdiTa)*), qui fut

1) Cette vic cst d'un imiigcnc, contcmporain du saint ct fort au courant ilo l:i Kcoj;ra]>hic du pays

Kulatc. Texte grcc dans lc Mvrjntia 6TtoXoTiKU <lc Thiophile Iohannis, Vtnisi- 1KS4, j). 30 1.

2) A propos A'Euchaita, jc dois protcstcr contrc une imputatioii dc M. Kamsay dans son llistoriat

Grografihy o/ Atm Minor, p. 3l<) ct suiv. II m'accu>c d'avoir identittc cctte localiti avcc la villc dc

Safaramboli , la<jucllc cn cst surcmcnt tri-* cloigncc. ( ctlc idciitilication a ilO (aitc, cn rialitu, par un

jcunc savant {Vull. ,ft iorrts/>. kv!l. 1XS9 p. .397), d'aj>rcs unc itiscription troiivic par lui ct sur latjuellc
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d'abord comprise dans le territoire d'Amasie et dans le ressort metropolitain

de cette ville, mais qui, vers le meme temps que Germia, acquit le rang de

cite 1
) et figure, dans les notices episcopales, non parmi les suffragants d'Amasie,

mais parmi les archeveches autocephales. On sait d'ailleurs que Justinien a

donne le rang de cite, et meme de metropole, a beaucoup de localites qui

n'avaient pas ce rang avant lui; il suffira de citer Doara et Mocissos en Cap-

padoce; on pourrait faire une longue enumeration des promotions de cette

nature.

Ou etait Germia? En Galatie, nous dit Theophane; dans la Galatie II'

d'apres les anciennes notices episcopales. De la vie de s. Theodore le Syceote

il resulte qu'elle n'etait pas tres eloignee du monastere oii vecut ce saint

personnage. Ce monastere se trouvait dans la montagne actuellement appelec

Kyz Tt/>t'si, vers le confluent du Siberis et du Sangarius, a 1'endroit oix ce

fleuve tourne decidement a 1'ouest.*) Germia etait plus voisine du monastere

que Pessinonte (c. 88). Tout cela est peu clair. Cependant il semble que l'on

doive chercher Germia dans le grand coude du Sangarius, sur la rive droite

du Thymbres. Cest la meme region que celle ou se trouvait aussi la colonie

de Germe. II est fort possible que les deux noms, si ressemblants, aient une

commune origine et que le lieu dit t& Rppia ait fait d'abord partie du terri-

toire de la colonie. Je serais meme porte a croire que, 1'importance de la

colonie ayant decline, le centre de la cite et le siege episcopal ait ete d'abord

a Germia, puis que, par la suite on se soit decide a faire revivre, sous forme

d'eveche, la vieille colonie quelque temps delaissee. Ce qui me suggere cettc

conjecture c'est que Germia est mcntionnee seule par Hierocles, a 1'exclusion

de Germocolonia. De telles necessitudes ne sont pas rares dans l'histoire des

cites d'Asie-Mineure. Orkistos et Tricomia (Troenades), deux localites de la

Galatie salutaire les ont travers^es.

Sur tout ceci, pourtant, il faut attendre beaucoup du progres de 1'explo-

ration archeologiquc.

il m avait consullc. Jc lui tlonnai \ pro|K>s dc tc teitc qucli|ucs rcnscij,mcmcnts l)iblioj;ra|)hi.|Ues oU

liistori«|ucs, dont il me rcmcrcic cmproscmcnt a divcrs cnilroits clc <on travail. Quant a la <|Ucslion ilc

topojjraphic, jc n'ai pas cu a mVti mulcr. M. Ramsay n'aurait pas <lu dirc f|uc mon jcunc corrcspotidunt

merely e.xpr.sses the opinwns communicat.d to liim by .1/. ralibe Duclusnt. Cf. Jiull. crit. t. XIV

p. 162, notf.

1) Justin. Aiw. 28.

2) 1,'cxploratioii citcc plus haut I J. oj iuli. st. t. XIX) dc M.M. Crowfoot et Andcr).on, a jctc

beaucoup de lumicrc sur la topoKraphic dc la r,alaiif ct, cn particulicr, sur rcmplacement des lucaliUs

mentionntLs dans la vic dc s. Thiodorc lc Syccotc.



Sardinischh Reiseerinnerungen,

NAMENTLICH AUS THARROS.

Von F. vox Duhx.

Durch W. Helbig horte ich 1876 zuerst von Tharros sprechen. Hr war

von einer Orientirungsfahrt nach Sardinien zuriickgekehrt und mit der ihm

eigenen liebenswurdigen Mitteilsamkeit bestrebt, uns jiingern Capitolgenossen

von jener merkwiirdigen Insel zu erzahlen. Vor wie nach der Reise bildete

Tharros, tiiuscht meine Erinnerung mich nicht, den Mittelpunkt seiner Gesprachc.

Der Wunsch, Tharros einmal zu besuchcn, wurde damals in mir erweckt und

blieb seit der Zeit rege. 1893 konnte ich ihn erst erfullen.

IIelbig's Cenni sull' arte fenicia (Ann. 1876) sollten, als Brief an Spano

gerichtet, dazu beitragen, die sardinischen Fabeln von einer iigyptischen Colo-

nisation der Insel zu beseitigen. Sie erfullten nicht nur vollstandig diesen

Nebenzweck, sondern haben, zunachst angeknupft an die Funde im fondo Ber-

nardini bei Praeneste, Luft und Licht gebracht in etnige der wichtigsten Fragen

der alteren Cultur- und Handelsgeschichte von Mittelitalien. Wir Jungeren

standen damals ohne Skepsis der durchschlagenden Beweisfiihrung dieser be-

riihmten Abhandlung gegeniiber. Was Spatere iiber das hier einschlagige und

von Helbig im Princip klar und scharf geordnete sardinische Material gesagt

haben — ich nenne namentlich Meltzer, Gesch. der Karthager I (1879), Pais,

I.a Sardegna avanti il dominio dei Romani (1881), Ebers, Antichita sarde e loro

provenienza (Ann. 1883), Perrot's Hist. de l'art III — fusst auf Helbig, baut

hier und da niitzlich weiter, aber stosst nichts Wesentliches um.

Dagegen wird neucrdings von einigen Seiten vermutet 1

), dass Import,

wohl auch Herstellung manchcr von Helbig fiir phonikisch gehaltenen Gegen-

stande den ionischen Griechen, z. B. Phokaeem, oder Lydern, kleinasiatischen

I) z. B. von Diimmlcr, Jahrb. II, 90. Studniczka, Ath. Mitt. XII, 10. Kcisch hci Hclbig, Fiihrcr

346. 308 n. a. Schon Bonncr Stud. f. K. Kckulc 28, 47 Bull. di palctn. XVI 119, 47) bczwci-

felte ich dic l£cwci<ikraft dcs Fihclargumcnts. In kartha{;isrhcn Griibrrn ist frcilich bis jctzt keinc einzigc

Fibel gefundcn, wohl abcr in sichcr punischcn auf Sardinicn, /.. B. bci Nora (Mus. (jigluri) und, sogar von

recht altem Typus, in Syrien sclbst, in Tartus, jctzt im Ashmol. Museum in Oxford. Dic Fihclsitlc wai

bei den S*miten nicht so allKcmcin, wic bci dcn Griechcn, was abcr kcincswcgs bcrcchtint, ihnen rund-

weg Kenntniss und Fabrikation dcr Fibcl abzusprcchcn.
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Dorern u. a. gehore; namentlich trifft diescr Verdacht Metallobjecte aus der

Gruppe, welche uut" dem Continent durch das caeretaner Grab Regulini-Galassi,

das Grab') Bernardini von Praeneste, die tomba del duce von Vetulonia, die

tomba dell' Iside von Vulci am hervorragendsten vertreten ist. Xachdem nun-

mehr auch B6hlau's mit Spannung erwartetes Buch*) keinen neuen aus wirk-

lichen kleinasiatischen Fundthatsachen geschopften Beweisgrund fiir diese

Ansicht gebracht hat, vermag ich methodischer Weise nur dcn Wunsch aus-

zusprechen, man moge an den wohlbegriindeten Ergebnissen Helbig\s, im

Grossen und Gan/.en wenigstens, so lange festhalten, bis uns etwa Nekropolen

griechischer Muttcrlander oder der Colonieen eines andern belehrt haben werden.

Ich gebe natiirlich zu — meine eigenen Darlegungen iiber phonikisirenden

Import in Kyme und Sicilien*) mtigen als Beleg dienen — dass vielfach auf

Kosten der Griechen den Phonikcrn bczw. Karthagern zu viel zugewiesen ist.

Helbig selbst wiirde z. B. die Klfenbeinsitula von Chiusi jetzt schwerlich noch

fiir karthagisch erkliiren, zu deren Ornamentik Gewander einer in Akropolis-

scherben erhaltenen attischen sf. Vase nunmehr die schlagendste Parallele

bieten, deren vom Widder getragener Odysseus ebenso wiederholt schon friiher

in Griechenland selbst vorkommt.4
)

Eingehende Vergleichung des oben durch jene Hauptgruppe bezeichneten

mittelitalisehen Materials mit dem Bestande der sardinischen und karthagischen

Sammlungen, die ich in den letzten Jahrcn zweimal anstellen konnte, ergibt

bci manchen Vcrschicdenheiten, die sich z. T. aus deni etwas hoheren Alter

der festlundischen Gruppen erkliircn, doch viel Verwandtes. Ich nenne bei-

spielshalber als unmittelbares Vergleichsstiick zu Regulini-Galassistiicken aus

tlcm Museum in Cagliari eine goldene Giirtelschliesse feinster Granulirarbeit,

mit den bekannten 1 lalbschilden geschmiickt (aus Tharros), mehrere Bruch-

stucke ahnlicher Schliessen, ein gleichartiges Stiick aus Tharros ^fruher S. Chessa)

in Sassari (Muscum), zwei silberne Schalen der bekannten Art, allerdings nur

mit zietnlich rohem Ornament geschmiickt und sichtlich etwas jiinger, wie die

festlandischen oder gar die kyprischen Stiicke u. a. m, Ueberhaupt ist reich-

liches Auftreten von Silber — dus zeigen grade die punischen Graber Sar-

diniens — immerhin uuch fiir die Beurteilung festlitndischer (iruppen von

Belung; denn dies Product Spaniens scheint cinem grossen Teil auch der

gricchischen Welt, trot/ Pontos, Thrakicn und Laurion, namentlich in der

iiltercn Zeit durch Vermittelung der Phoniker bezw. Karthuger zugekommen
zu sein. Wo Silber fehlt oder selten ist, wird man uuch sonst wenig oder

nichts Phtinikischcs oder Phdnikisirendes linden. 5
)

l) (irrih: t':i;.<|iii, .\'<>I. <J. >c. iN<<7, 2j;f>, i.

2i Aus gricth. «. ital. NtkrojH.K-n. iHnN.

3) Kiv. rli Ntntin atitica I 3, 54.

41 Vnsc von Aefjna: Ath. Mitl. XXII W)/) Taf. VIII, 327 -3311. S. «uch KOhlau, Jabrb. II, t.i.

Sthumachcr, KracncM. C.hu 52- sv Karo. <le artc vascul. anti.iuiss. 20—21. Ich stchc auch lici Kc-

urtctlunR dicMr Dinfjc «lurehau* auf <l<m vorsichti/i un<l tncth.xlisch lormulirten Standpunkt GsclPfi. F. clc

Vulci 41«) 21 not.

5) S. auch N. Heul.ll.. Jahrh. iN<>2, «2 «3.
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Gegeniiber dicsen der Regulini-Galassigruppe entsprechenden Fundstucken

auf Sardinien steht nun als wichtig das giinzliche Fehlen keramischer Funde

archaischer Zeit, die mit einiger Sicherheit auf Herkunft aus ostgriechischen

Gegenden wiesen. Nur unter den so leicht von Hand zu Hand gehenden und

sich lange erhaltenden Skarabaeen 1

)
mogen einige altionisch sein bezw. aus dcm

griechisch-phonikischen Grenzgebiet, z. B. Rhodos, Cypern, Naukratis stammen.

Von der wohl noch als offen zu betrachtenden Schardanafrage abgesehen

scheint es, als ob die mit dem Namen „mykenisch" bezeichnete Cultur des

ostlichen Mittelmeerbeckens auch bis Sardinien ausgestrahlt sei; schwach frei-

lich, denn in den Sammlungen des Landes ist mir nichts Mykenisches auf-

gestossen — Uebersehen ist freilich moglich — , doch haben die Falscher der

Urkunden von Arborea auf einigen mit figiirlichen Darstellungen bedeckten

Blattern, von denen ich Nachbildungen bei W. Forster in Bonn sah, „mykenische"

Gegcnstande copirt, die ihnen nur innerhalb ihres damaligen Gesichtskreises

vorgekommen sein konnen.

Die folgenden geometrischen, allmalig zuerst vegetabilisches, dann figiir-

liches Ornament aufnehmenden Perioden, auch die „protokorinthischen" Stufen

sind in Karthago vertreten, wenn auch nicht sehr zahlreich*); auch eine hochst

interessante altionische sf. kleine Vase ist in Karthago: alle diese nach-myke-

nischen Stufen, ebenso die in Sicilien, namentlich an der Siidkiiste haufigcre

Inselkeramik (ein melisches Fragment aus Selinus liegt z. B. im Museum von

Castelvetrano) und sog. Rhodisches fehlen auf Sardinien, bis auf einige —
ganz wenige — spat protokorinthische Viischen aus „Suli" (Sulcis?) in der

kleinen Sammlung des Collegio in Moncalieri bei Turin, und aus Tharros ( wenn
die Herkunft zuverlassig ist) in der Sammlung Garovaglio in Loveno am Comcr

See, sowie zwei solche spate Vaschen — ein schlauchformiges Alabastron und

eine Lekythos — in der fruheren Sammlung Gouin in Cagliari. Die griechischc

Keramik setzt eigentlich erst ein mit einigen schlechten „korinthischen" runden

Alabastren und Dosen, einer den kyprischen iihnlichen „Feldflasche" (aus

Tharros, Mus. Sassari) und einigen wenigen schwarzfigurigen Vasen, welche

nicht alter sind, eher einige Decennicn jiinger, als die Mittc des sechsten Jahr-

hunderts,

Dies war genau die Zeit, in der Sardinien zuerst ernsthaft in den Horizont

der Griechen tritt, selbstverstandlich im Gefolge der phokaisehen Festsetzung

auf Corsica '); denn seit der westliche Vorstoss der Knidier und Rhodier um
580 bei Lilybaion durch Karthago zuriickgewiesen und die karthagische

imKpdTtia auf Sicilien fester zusammengeschlossen war, fehlte fiir griechische

Schiffe Veranlassung und Sicherheit, Sardinien auf dem nachsten und natur-

gemassen Wegc von SO. zu erreichen; es ist bezeichnend auch fiir die poli-

1) Unter den verofTentlichtcn <timl es 1. B. einige ;»uf «len Tafeln /11 l.amamic)ra's Ahbandliinj,'

:

Metnor. d. Accad. di Torino Si-r. II, Bd. XIV. Mehr in dcn oflentlichen und privatcn S.nnmlunKcn

Sardiniens.

2) Im Mus. St. Louis (aus KarthaKo), im Bardomuseum (au> andcni Fundortcn).

3) Pai», Sardegnu 5.5.
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tische Ankniipfung der lnsel an die £TTiKpdT€ia, dass auf der Siidostspitze, ihrem

Sicilien niichsten Punkt, eine Filiale der Astarte auf dem Eryx erstand. 1

) Ausser

dem Namen wissen wir vom griechischen Olbia leider immer noch nichts:

gelingt es einmal, die griechische Nekropolis von Olbia zu finden, so werden

wir wissen, ob wir mit Pais (Sardegna 1881) sechstes oder mit Pais (intorno

alla storia di Olbia, vor Tamponi's Silloge epigrafica Olbiense 1895) viertes

Jahrhundert als Griindungszeit anzunehmen haben. Ich wiire mehr fiir den

ersteren Ansatz; auffallig bleibt zwar, auch nur massige Bedeutung eines grie-

chischen Olbia vorausgesetzt, das ganzliche Fehlen alterer griechischer Einfuhr-

waaren im ganzen nordlichcn, insbcsondere nordostlichen Teil der Insel; man
beachte auch, dass bis jetzt keine Miinzen Olbias bekannt sind.

Nur in Olbia konnten Griechen Herren sein, bis Karthago sie auch von

dort verjagte. Ueberall sonst lief Karthago den Griechen den Rang ab und

setzte sich seinen Grundsatzen entsprechend fcst. wo nautische und strate-

gische Sicherheit sowie commercieller Vorteil geboten war: so ist Cagliari

naturfest durch seine Burghohe und die Lagunen, Nora isolirt auf weit ins

Meer vorspringender Felsenhalbinsel, ebenso Tharros, Sulcis sogar ganz auf

vorgelagerter Insel (vgl. Thukyd. VI, 2); gewiss sind das Allcs karthagische,

nicht etwa altere „ph6nikische" Griindungen. Und wenn sich auch Karthago

auf dem platten Lande des westlichen und siidlichen Teils der Insel zur Zeit

des ersten punisch-rOmischen Vertrages noch nicht vollig als Herr fuhlen

konnte, so beanspruchte es doch von Etruskern, Italikern und Griechen") die

Anerkennung seines Herrschaftsrechtes, wahrend es beim zweiten Vertrag auch

in der Lage war, dicse Anerkennung wirklich durchzusctzen.5
)

Erklart sich somit das Fehlen altgriechischen Imports aus der Zeit vor der

karthagischen Festsetzung aus noch ungeniigender Bekanntschaft der Griechcn

mit der Insel, wohl auch beim barbarischen Charakter ihrer Bevolkerung noch

ungenugender Aufnahmefahigkeit derselben (ahnlich wie in Ligurien). so ist

das ausserordentliche Zuriicktrctcn gricchischer Producte von eben jener Zeit

ab, wo ionische Weise und Politiker zur Besiedelung der Insel aufforderten.

erkliirt durch das rasche Zugreiien Karthagos dort, wo eine Besiedelung und

Anknupfung von Handelsbeziehungi-n grosseren Stiles zuniichst allein fruchtbar

wcrden konnten, d. h. an der Sudseite und im Westen: nur dort war die Insel

wirklich tubaiuujv zu nennen. Also das Fehlon parallclcr griechischer Keramik
und die zur Erkliirung dieser Thatsache dienenden allgemeinen geschichtlichen

Erwagungcn machen es so gut wie gewiss, dass die „ph6nikisch" aussehenden

metallischcn Fundstiicke aus den siidlichen und westlichen Nekropolen der

Insel thatslichlich phonikisches bezw. karthagisches Fabrikat sind, wodurch dcr

II S. meine D;irlet;ungcn ,.Aus dein ckiss. SiiJeti" 71.

2) Ich fasse den ersten Vertrag als nur fiir das von ctruskisthcr Hcrrsihaft frci pcwordenc Rom
hcrgestflltos und entsprcchend umrcdigirtcs Ratificatinnsinstruincnt eincs VertraKcs, wie cr mit Ktruskern

ttnd unterilulischen, sicilischen und mass.iliotischcn Griechen ahnlich l>creits lanpcr hcstandcn habcn mochte.

S. Riv. di stor. ant. I 3, $7 not. 20.

3) S. die treffenden Darlcgungen von l'ais, Sarclegna <>3— 1>4.
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Riickschluss auf Zuteilung mancher venvandter Stiicke auf dem Festland ge-

geben ist.

Und durch Vermittelung karthagischer Handler werden auch die griechi-

schen Vasen und Terracotten auf die Insel gelangt sein, die, an Zahl und Be-

deutung iiberhaupt gering, denjenigen Arten entsprechen, welche auch den

Vasenbestand der sicilischen Nekropolen von der Mitte des sechsten Jahrhun-

derts bis zu den Perserkriegcn darstellen, wie sie sich von eben jener Periode

ab auch in den Grabern Karthagos und weiter siidlich finden: cine kleinn

Gruppe echt attischer, wenn auch einfacher Gefasse, deren Fundort im siid-

lichen Tunis, unweit Gabes, feststeht, darunter z. B. Lekythen mit schwarz

aufgemalten Palmetten u. dgl., hat kurzlich Baron v. Bernus auf Stift Neuburg

envorben. Dass nach der Kampfperiode, die durch die Schlachten von Himera

und Kyme markirt ist, fiir langere Zeit rotfigurige Vasen in den Grabern Kar-

thagos, wenn auch nicht vollig verschwinden, so doch recht sparlich werden,

ist eine Thatsache, die durch die ausserordentliche Seltenheit ebensolcher

Vasen in Sardinien als nicht zufallig erwiesen wird. Dass andererseits die

iiltesten griechischcn Importstiicke von Bclang kaum iiber die Mitte des sechs-

ten Jahrhunderts hinaufzugehen scheinen, jcnen Zeitpunkt, wo die Expedition

des Malchus von ersten kriegerischen Ziigen grosseren Stils im Innern der

Insel Zeugniss ablegt, mochte auch fiir die Datirung der phonikisch-karthagischen

Gegenstande Sardiniens von Wichtigkeit sein. Dass ihre Einfuhr sich durch

eine lange Zeit hindurch erstreckt haben miisse, betont Schiapparelli l
) mit

Recht, schiebt aber den Anfang gewiss zu hoch hinauf, wenn er als „mc~

mento culminante" dieser Einfuhrperiode einen Zeitpunkt „11011 molto anteriore

al settimo secolo" ansieht. Aelteres hieroglyphisch gegebenes Datum beweist

ja z. B. bei Skarabaeen nie fiir den Zeitpunkt ihrer Deposition, nicht einmal

ihrer Herstellung. Die wichtigeren Kustenpunkte waren naturlich schon vor

Malchus von den Karthagern besetzt, sodass in ihrcn Nekropolen gefundene

Gegenstande allenfalls noch um einige Decennien hinaufgeruckt werden konnen

und damit der Regulini-Galassiperiode') noch naher kommen.
Fremd sind jedoch den sicilischen und unteritalischen Nekropolen die sog.

tyrrhenischen Amphoren; und um so beachtenswerter erscheint mir daher ein

gutes Exemplar jener Gattung, das in Tharros gefunden, mit der Sammlung
Chessa in das Museum von Sassari gekommen ist und umstehend zum ersten

Male abgebildet wird.s
)

1) Not. d. scavi 1887, 124.

2) Gcgen MoDtclius' ubcrraschcndc Chronolonic hat Karo, Bull. <li ]>alclnol. iial. XXIV (18981,

140— K't dic ublicbc Anwtzung dicscr Grupi* vortrcfflich vcrtcidigt.

3) Von Crcgpi, Catal. Chessa p. 62—65 bcschricl>cn, von Spano, Bull. arch. sardo VIII (1862), 1 35

als „trovato ultimamcntc in Tharros" crwahnt. Nachdcm ich dic Vase ini J. 1893 in Sassari gcschcn,

hat Hr. Usai Vallero in Sassari die Rro5se 1-rcundlichkeit gchabt, dic Negativc. wclche dcr Abbildung S. 63

zu Grundc licgen, fur mich herstellcn m lasscn. Auf tlic Wichtigkcit dcr Vasc wnrdc ini J. 1875

berciu Helbig aufmerksam, der sie damals durch dc Sanctis zcirhnen licss (App. dcr riiin. Inst. Mappc 23

W. 57. Mittcilung H. Zalin\); dicse vom Sekictariat dcs rrimischcn Instituts gutigsi ,m Vcrfugung gc-

stclltcn Xeichnungen sind uinstchend auf S. 62 und 64 wiolergcgcbcn.
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Dic Amphora ist gut erhalten und 0,42 hoch. Die Einteilung ist die bei

den „tyrrhenischen" Aniphoren gewiihnliche, die Miindung scharf abgesetzt vom
Halse, dieser wiedor durch flachen Reliefstab getrennt vom Korper des Gc-

fasses, dessen oberen Teil die Hauptdarstellung schmiickt. wiihrend zwei durch

schwur/e I.inien getrennte an Bedeutung zuriicktretendc Streifen den unteren

Teil der Amphora umziehen. Kin niederer Strahlenkranz schliesst weiter unten

den Gefasskorper ab, der von einem kraftig gedrungenen Fuss von der Form

des umgedrehten F.rhinos getragen wird. Im Durchschnitt runde Henkel ver-

bindcn Schultem und Hals und teilen dcn 1 lauptstreifen derartig, dass natur-

gemass eine Yorder- und eine RGckseite entsteht. Die letztere wird durch

Digitized by Google



SARDIKISCHK R KISKKRlXXEKl.'KOES, XAMEXTI.ICII AUS TllAKROS 63

Digitized by Google



64 F. VON DiHIN

einen Vogel mit weiss ubermaltem Frauenkopf zwischen zwei Schwanen ge-

schmuckt, wiihrend die Vorderseite ausgefiillt wird von vier mit entschiedenem

Temperament entworfenen obsconcn Gruppcn und einem vor dem iiblen Bci-

spiel der vier bartigen Miinner und ihnen willigen Frauen cntsetzt davon-

eilenden aber sich doch umschauenden Jungling. Interessant und neu ist die

Verwendung des Mantels in der dritten Gruppe. Den Hals fiillt das be-

kannte I.otospalmettenornament.

Keramisch und zeichnerisch unterscheidet sich diese Amphora von Tharros,

bei der ein Hauptinteresse cben der Fundort bildet, mitten in rein karthagi-

schem Ilandelsgebiet, in nichts von den iibrigen Amphoron, Hydrien, Deinoi

der bekannten, meistens ja im westlichen und siidliclien Etrurien auftretenden

Familie. l.oschcke machte kiirzlich darauf aufmerksam 1

), dass eine vollstandige

Amphora dieser Gattung auf Aegina gefunden ist; von freilich vereinzelten

Stiicken dieser Fabrik unter den Akropolisscherben machte mir R. Zahn Mit-

teilung.*) "Wahrcnd J.oschckc friiher mehr eine korinthische Verwandtschaft

dieser Gruppe glaubte feststellen zu konnen 8
), treten neuerdings, je besser wir

die ionischen und chalkidischen Kunstgattungen kennen lernen, die engen Be-

ziehungen zu diesen scharf hervor.*) Fs ist ja richtig, dass die wirklich leser-

lichen Inschriften auf diesen Vasen meistens attisch sind, wenn auch keineswegs

immer correct gesehrieben und meist bei Darstellungen weniger, bestimmter,

auch sonst in Attika vertretener Mythen (s. u.); die grosse Masse besteht

dagegen aus sinnlos zusammengestellten Buchstaben, gradeso wie auf Klein-

1) Aihen. Milth. 1897, 263.

2) Liischcke wies Jabrb. 18K7, 278 aucli nuf dic Tilyo«*scherbe voti der Akropolis {'€q>. dp%. 18S3

Taf. 3) hin. Die von ihm dort kiitjjcstellu Annahmc, dass l umlort ;iuf dcr Akropolis auch fur altischen

Ursprung beweise, wird er sclbsl jcl/t nithl mehr aufrcthl erhallcn: situl doch manche vollii; hctcrogcne

ScherUen iiuwischen auf dcr Akropolis zu T;iljc gckommcn.

31 Arch. Zcit. 1876, 10S— 119. Vjjl. Krctscbmcr, Vaseninschr. 102— 103.

41 In iihnlichcr Wcisc, wie Loschcke aus dcn Jnschriften der Vasc JWrlin 1 704 korinthische Vnr-

Iatje im-itilc crschlics^en zu konncn, Hc-sen skh iomsthe Yorlajjen tbcnfulls aus ii)*chril"ten belcjjen, z. i\.

I0A12V nebcn ciracr am bcstcn Jolaos zu ncnncudcn Tijjur im Atua/oiienkampf «lcs Ileraklcs auf dcr

Amphota itti J.ouvic «ainpatia JV -VII, lu;i = Jlolwcrda, Jahrk 1X00. 242,0.
1

t
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meisterschalen und ahnlichen ionischer Kunst nahestehenden Gruppen. 1

) Dem-
gegeniiber muss man sich fragen, ob wirklich eine attische Fabrik — deren

Absatzgebiet iiberdiess auch wohl kaum ein so bestimmtes, scharf umgrenztes

gewesen ware — so „felsenfest", wie Loschcke meint, anzunehmen ist, oder ob
nicht vielmehr schriftunkundige Vasenmaler nur auf einzelnen Vasen attische

Schrift aus den dafiir benutzten auch wohl keramischen Vorlagen mit heriiber-

genommen haben: in dem Fall ware ihre Fabrik, wenn auch nicht in Attika,

so wenigstens in attischer Sphare, etwa auf benachbarten , auch geographisch

reiner ionischem Beispiel und ionischer Beeinflussung naheren Inseln zu suchcn.

Denn an der Einheitlichkeit des Fabrikationsorts kann wohl Niemand zweifeln,

der einmal eine grossere Reihe dieser Gefasse, wie z. B. diejenige des Louvre,

durchgesehen hat. Die Technik ist sowohl keramisch wie in Behandlung der

Zeichnung, namentlich der eigentiimlich flotten Gravirstrichelung, bei allen

diesen Vasen durchaus gleich. In der Ornamentik dieser Vasenclasse herrscht

grosse Gleichformigkeit, ebenso in Behandlung der Thierfriese, in denen der

Panther, seltener der Lowe, die immer weiblichen Sphinxe und die Vogel mit

menschlichem, meistens weiblichem Kopf neben das alteinheimische Inventar

getreten sind, vereinzelt (z. B. Munchen 137) auch schon menschliche Figuren

dazwischen erscheinen. Die gern in wappenartiger Gegeniiberstellung an-

geordneten grossen Hahne sowie die Bildung zweier Panther mit gemeinsamem
Kopf, auch Gesammtform und Raumeinteilung gehoren zu den besonders augen-

falligen Anklangen dieser Gattung an die ionische Familie der Diimmlervasen,

wahrend manches Andere zwingt, auch die Vurvavasen bei Beurteilung dieser

„tyrrhenischen" Classe mit ins Auge zu fassen.*) Neuere reichliche Fundc
solcher Vurvavasen selbst und nachster Verwandter nicht nur in Boeotien,

sondern auch auf Attika benachbarten Inseln, namentlich Keos, beweisen, dass

auch fiir diese Familie „Attika" ein zu eng gefasstes Centrum war.

Ebenso ist der Kreis der Darstellungen stoflflich ziemlich beschriinkt und
verrat, modern ausgedriickt, wenig literarische Bildung. Auf einer Reihe von

etwa 65 derartigen Vasen, die ich mir zusammenstellte, sind aus dem troischen

Sagenkreis nur fiinf sichere Darstellungen, von denen vier sich mit Troilos be-

schaftigen, eine mit seinem Auszug, gefolgt von Kriegern und Polyxcna, eine

mit der Belagerung und eine dritte und vierte mit dem Kampf um seine

Leiche (beide mit att. Inschriften, Miinchen 124 und Florenz), und die fiinfte,

vom Brit. Mus. aus Rom neuerworben 5
), den Tod der Polyxena in eigenartiger

Weise darstellt (att. Inschriften). Aus sonstigen epischen Kreiscn stammt

Amphiaraos' Auszug (3) und die kalydonische Jagd (4, worunter Berlin 1 706 init

attischen Inschriften). Aus den Heraklessagen erscheint am haufigsten (12) die

1) Schon Schumacher, Jahrb. 1889, 222, lcgte auf diese Krscbcinung bercchtigtcrwcisc Gcwicht.

2) Beide Analogieen sind schon gebuhrend hcrvorgehoben von Gscll, Fouillcs de Vulri 49(1—41)7.

S. auch Hauser, Jahrb. 1893, 101.

3) Be*chrieben von Walters, Athenaeum 1898, 681. Dic Deutunj: der Vasc Brit. Mus. II B 149

auf ..Agameranon in council" ist wohl ebenso fraRlich, wie diejenige der dortigen Vasc I, 428 dcs altrn

Katalogs auf Achili und Memnon.
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Amazonenschlacht (bei Gsell, 1*". d. Vulci pl. V— VI mit attischen Inschriften).

dann der Kampf mit Nessos (5), mit der Hydra (1), mit den Gorgonen (i),

Promcthcusbefreiung (2), Herakles und Hebe (1). Theseus kommt nur zweimal

vor, und zwar im Minotauroskampf, davon einmal mit attischer Inschrift. Perseus

und die Gorgonen /weimal, ebenso die Erlegung des Tityos (davon einmal mit

attischen Beischriften), einmal der Muttermord des Alkmaion'), schliesslich

Athenageburt (4), wovon zweimal mit attischen, wenn auch mit fremden Ele-

menten versetzten Inschriften. Einmal sind vier Kentauren hinter einandcr zur

Darstellung gebracht, einmal (Florenzi eine Kentauromachie, funfmal Dionysos

und Thiasosfiguren, darunter einmal (Florenz) stark obscoti, viermal ein halb-

bakchischer kujuoc (z. T. mit attischen Inschriften). Damit mochten die mytho-

logischen Darstellungcn erschopft sein. — Moglich, ja wahrscheinlich ist, dass

unter den 17 Darstellungen von Kampfen auch cpische Kampfe, wenigstcns

urspriinglich
,
gemeint waren, aber sie sind nicht mehr als solche gekenn-

zeichnet; neunmal sehen wir Reitergruppen (bez. Wettrennen), dreimal Wagen-
rennen und Gespanne, dreimal actartige Darstellungen blosser Bewegungs-

motive, einmal Krieger auf dem Marsch, einmal Frauen hinter einander,

einmal Gelage mit langer Reihe von Klinai, einmal im Gesprach versammelte

Manner. Sechsmal begegnen wir ausgelassenen Tanzen bezw. kuimoi von

Mannern allein oder Mannern mit Frauen, viermal obsconen Darstellungen.

Also neben ein immerhin recht beschriinktes und nach Ausweis der Inschriften

wahrscheinlich zum weitaus grossten Teile von attischen Vorbildern unmittel-

bar abhangiges mythologisches Inventar ~ es ware wohl der Zeit nach das

erste Beispiel von attischer kiinstlerischer Einwirkung nach aussen — tritt

eine lebhafte Keigung zur Verallgemeinerung der friiher fur Darstellung ept-

scher Motive benutzten Bilder, daneben aber unmittelbares Hineingreifen ins

actuelle l.eben.

Zu der letztgenannten Gruppe gehort auch unsere Vasc von Tharros und

die ihr besonders nahverwandtc Miinchen 175.*) Dass grade derartige Scenen

besonders frisch erfunden sind, als ob die Maler sich freuten, dem Zwange
der Tradition entronnen zu sein, dass grade sie von dem wirklichen Konnen
dcr Maler und der von ihnen thatsachlich erreichten Stufe kiinstlerischen Em-

pfindens cine angemessene Vorstellung gebcn, ist zu natiirlich und bekannt.

um hier noch besonders ausgcfiihrt zu wcrden. Lange gcnug und merkwiir-

digcr Weise immer noch leiden wir in der Archaologie bei Veroffentltchung

antikcr Kunstwerkc unter dem Vorwiegen des sachlichen bezw. ikonographi-

schen Gesichtspunkts, und scheuen uns nebenbei vor wissenschaftlicher Publi-

cation wertvollster Zeugnisse antiken Wesens und antiker Kunst, als ob das

Imprimatur dcs piipstlichen Maiordomus noch heute in Kraft ware.

II Amphora Hourf;nignon: Jahrb. 1805 Taf. 1, vnn Loschcke, Ath. Mitth. 1X97, 263 nicht ohnc

Wahrschcinlichkcit *< gcdcutct. Auf d.is mcrkwiirdige Hervortrctoti dcr r.ichend dnhersturmcnden. Athen

$0 citcntlicli frcmdrn Letoidcn in diescr Vascnrlassc wios Hauscr J:ibrb. a. a. O. 102 mit Recht hin.

2t Rci Lau, pricch. Vascn Taf. VIII sondcrbarer Wci-e niil nicht zu^ehorigcm aus Priiderie intet-

jMilirtem Scbulterbild vemffcnUicht.
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Die iibrigen sf. Vasen sardinischen Fundorts, wenige an der Zahl, gehoren

nicht weiter bemerkenswerten attischen Gattungen an, so die in Tharros ge-

fundene Theseus-Minotaurosamphora in Cagliari 1
), oder eine Amphora der

fruhcren Sammlung Chessa, wohl auch aus Tharros, jetzt im Museum von

Sassari* : A: Kampf des Herakles gegen einen am Boden liegenden Gegner,

dem er, von der Linken kommend, das Schwert in die Brust stosst, in Gegenwart

des n. 1. abgehenden Hermes und einer von r. herbeieilenden Frau. B: Zwei

Barbaren n. r. reitend, unter ihren Pferden je ein Hund. Die wenigen iibrigen

und ziemlich jungen sf. Gefasse, die ich mir in den Sammlungen der Insel

notierte, hier noch aufzufiihren hatte keinen Zweck.

Bemerkenswert ist, das auch hier ebenso wie auf Sicilien und in Karthago

die auf hohem Fuss stehenden dickwandigcn henkellosen Becher aus schwarzem

Bucchero gelegentlich vorkommen; sie kcinncn ja schon deswegen nicht etruskisch

sein, weil die andern mit diesen Bechern in Ktrurien parallel gehenden Bucchero-

formen in den genannten Gegenden giinzlich fehlen.") Auch diese Becher sind

ebenso wie die griechischen Vasen dieser alteren sf. und der folgenden sehr

entwickelt rotfigurigen, spater auch der campanischen Art und die entsprechenden

Terracotten hcichst wahrscheinlich durch Karthagerhande auf dem Wege iiber

die sicilische {mKpaTcia nach Sardinien, insbesondere nach Tharros gekommen.
Denn Massalioten etwa dafiir verantwortlich zu machen, auf Grund der beiden

Inschriften von Tharros CIGSI 609. 610, geht nicht, trotz des wie ich glaube

ubertriebenen Gewichts, das Pais 4
) auf die beiden Steine legen mochte: sie

beweisen doch nur, dass einmal eine Massaliotin und vielleicht ein Verwandter

von ihr in Tharros gestorben sind. Dass griechische Vasen in Tharros immer eine

Seltenhcit und daher Kostbarkeit waren, ahnlich wie in den nordischen Lan-

dern, wohin sie auch nur als Ausnahmswaare gelangten, ergibt sich aus den

Fundverhiiltnissen. Denn der erfahrene Sammler Hr. avv. Pischedda in Oristano

teilte mir mit, dass solche Vasen sich nur in den sog. tombe ad arco, d. h. den

reichsten Grabern der punischen Nekropole, fanden, und Filippo Xissardi bestatigte

mir diese Beobachtung. In gleichen Grabern fanden sich thatsachlich die ver-

einzelten rf. Vasen, z. B. ein kleines attisches Alabastron, glanzend schwarz, mit

dem rf. Bilde einer Frau, die mit der vorgestreckten R. einen fast zerstorten

Gegenstand hielf, ein rotthoniger Askos, flach, mit doppelter Mundung, vom
und hinten, stammt aus dem gleichen Grabe. Mit einer roten attischen I.eky-

thos, 0,085 h«f m't drei langgestreckten schwarzen Palmetten als ein/igem

Schmuck wurde eine stumpfgefimisste Schale mit abgesetztem Rand gefunden.

1) Riicks.: Jiingling n. r., nebcn c. Pfcni stchcnd /.wischcti zveci geruslcten Kriegcrn, iilicr i\um

Vfwd n. 1. fliegcndcr Vogel, vor dem Pfcrd sich umblickcnder ..nikosthcnischcr" Htind, untcr dcn Hcn-

keln je eine stUende Chimaira: Bnll. arch. sardti III Tav. m S. 43 — 47.

2) KlSglicb wicdcrgegcben bei Crespi, calal. Chtssa tav. D, I : vgl. Hull. arch. sartlo X, 22. Von

de Sanctis 1875 fur das rom. Institut gc/cichnct : Mappc 23, 58 a— c (Mitteilunf; Zahn's).

3) In der Sammlnng tu Castclvetrano ist ein Bechcr der Art aus Sclinus mit griechischem , augcn-

icheinlich in den noch weichen Thon geriutcm Graflito: Not. d. sc. i8'»3, 410, 1.

4) Int. alla storia d' Olliia 6.

5*
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Den Tombe ad arco gleichzeitig sind einfachere Bestattungsgriiber, in

denen sich z. B. jene drei Buccherokantharoi (s. o.) der Sammlung Pischedda

gefunden haben. In cinem Grabe der letztgenannten Gattung war, grade unter

dem Nacken des Skeletts, eine Terracottafigur, h. 0,202, vom Typus Mon.

In spaterer Zeit rereinfachen sich die Graberformen : statt der meist durch

senkrechte Schachte mit Steigldchern (so namentlich in Tharros und Cagliari;

oder auch durch Treppen (so besonders in Sulcis) zuganglichen Felskammern

legt man den Todten gern auf den geglatteten Felsboden, stellt 1. und r. von

ihm, ebenso am Kopf und Fussende Bretter, die durch einfache bronzene

Scharnierhaken verbunden wurden, ein weiteres Brett oben drauf, Erde dar-

uber, und das Grab ist fertig; diese Bretter waren dfter wiederkehrendetn

Brauch zufolge 1
) auf der Innenseite rot gemalt; die durch Luftabschluss er-

folgte Verkohlung des Holzes hat diesen Grabern bei den scavatori den Namen
„tombe bruciate" gegeben, doch ist von Leichenbrand dabei keine Rede.

Diese Graber enthalten Elektron- und Silberschmuck, vereinzelt auch Gold-

sachen charakteristischer jungerer Form (z. B. die elliptischen Ohrringe, die

unten das Tau-fdrmige Anhangsel oder viereckiges Kastchen mit Filigranaufsatz

tragen), Spiegel u. dgl. Ein solcher Spiegel wurde bei Cornus noch mit seinem

Korkbehalter gefunden, und in dem Kork alle Muster in Streifen aus Bronzeblech

und Silberdraht eingelegt.*) So wurde in zwei Grabern von Nora oben auf dcr

Stirn des Skeletts je eine goldene Aehre gefunden, eine davon an ihrem untern

breiten Ende mit dem Gorjroncion geschmiickt, als eigentiimlicher aufrecht

stehender Kopfschmuck. Im Musee St. Louis von Karthago ist ein weiblicher

Marmorkopf romischer Zeit, der eine ebenso in den Kopf eingesetzte Aehre zeigt;

gleichartige Aehren kehren auf aegyptisirenden Grabstelen als Stirnschmuck

wieder. Auch einheimisches Thongeschirr, in seinen Formen dem fur Karthago

charakteristischen vdllig glcich, findet sich reichlich in diesen Tombe bruciate.

Wahrend in Karthago Brandgraber, freilich immer vereinzelt, schon im

fiinften Jahrhundert beginnen, erscheinen dieselben, bis jetzt wenigstens, auf

Sardinien erst spiiter und noch seltener, so in Sulcis und Nora in neupunischer

Zcit, ebenso in der dstlichen Nekropole von Tharros. In den Aschenurnen

finden sich in Sulcis und Nora hiiufig kleine bleierne Kandelaber und kleine

Votivdoppelaxte aus Hronze, in Karthago unbckannte Beigaben. Ob hier Kin-

heimisches mit hineinspielt, mag dahingestellt bleiben. Wo in Sardinicn die

einheimische Bevdlkerung mit Puniern zusammensass, hat sie sich sehr schnell

deren Begrabnissart angepasst, vielleicht auch Wechselwirkung ausgcubt; wo
sie isolirt wohnt, bestattet sie bis in rdmische Zeit ruhig weiter, wie in der

Urahnen Zeit, in ihren domos de Gianas.

Ich breche diese den punischen Grabern und deren Inventar gewidmeten

Bemerkungen ab. Sie brauchcn hier nur aphoristisch zu sein, da sie damit

I) Rcivpidc .ius Kynic iuid Athcn: Kom. Mittln 1887, 256, 1.

2.1 ' iital. Chcs^u t.av. (;, 9, jcUI im Muscum von Sassuri.

d. Inst. XI Tav. Lll, 34.
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ihren nachsten Zweck, das Verhaltniss des punischen Sardinien zu Sicilien,

dem Festland, Griechenland anzudeuten, erfullen. Man vermisst noch schmerz-

lich eine planmassige Aufhahme wenigstens einer der grossen sardinischen

Nekropolen punischer Zeit und die zusammenfassende Behandlung ihres Ma-

terials, wie wir solche fiir so manch andere Culturcentren Italiens nunmehr so

vorzugliche besitzen. Vorarbeiten sind schon vorhanden; sie ruhen aber

grosstenteils in Nissardi's Schriinken und Notizbiichem, gewiss ohne seine Schuld. 1

)

Die grossartigste aller dieser Nekropolen, Tharros, schon friiher viel durch-

sucht, seit 1848 trauriger Plunderung ausgesetzt*), imponirt durch Lage, Massen-

haftigkeit und Erhaltung der Graber und sowohl Menge wie Wert der Fund-

stiicke derartig, dass hier wenigstens angesetzt worden ist.
3
)

Filippo Nissardi,

auch in Tharros aufs Beste orientirt, hat mit unsiiglicher Miihe an einem

„Rilievo della necropoli di Tharros" gearbeitet, aber bis zur Vollendung und

Veroffentlichung scheint der Weg noch weit zu sein. So mogen denn diesen

anspruchslosen Bemerkungen wenigstens ein paar Federzeichnungen zum Geleit

dienen, von der kunstfertigen Hand des Herrn stud. Harald Hofmann hergestellt,

Umzeichnungen nach Amateurphotographieen, die ich der Liebenswiirdigkeit

des Herrn Pischedda in Oristano verdanke.

Tharros liegt bekanntlich auf einer schmalen hiigeligen Landzunge, die

als Cap S. Marco den Golf von Oristano vom offenen Meer trennt. Ansicht I

ist aufgenommen vom Gestade des ausseren Meeres, den Blick nach Siid ge-

richtet; der Thurm von S. Giovanni kront eine Anhohe, welche die ganze

Breite der Halbinsel einnehmend das natiirliche Aussenwerk der dahinter ver-

steckten Stadt darstellt. Diese selbst nahm den zwischen diesem Hiigel und

dem weiter hinten auf dem Bilde sichtbaren lang hingestreckten Cap S. Marco

eingelagerten ziemlich schmalen und flachen Isthmos ein. An der ausseren

Meeresseite verlasst die Strasse nach Cornus — schon zur Zeit des zweiten

punischen Krieges (Liv. 23,40,5; vgl. 41,5) caput eius rcgionis — und dem
Innern der Insel die Stadt; gutes Polygonalpflaster Lst von dieser auch in

Itinerarien verzeichneten Strasse (C. I. L. X, 8ooy und S. 778) noch vorhanden;

hart am Meeresrande fiihrt sie hin; neupunische Grabstelen und Sarge aus

gelbem Sandstein werden jahraus jahrein durch die Fluten hier freigespiilt,

denen kein schiitzender Quai mehr Halt gebietet.4) Die entgegengesetzte Seite

des Isthmos, dem stillen Golf von Oristano zugewandt, war die Hafenseite.

deutliche Anzeichen lassen das erkennen. Dazwischen gewahrt man auf der

ganzen zur Mitte etwas ansteigenden Flache des Isthmos uberall Fundament-

linien und Felseinarbeitungen. Ein noch recht vollstandiges Bild der alten

1) s. N. Hcidelb. Jahrb. 1896, 42 = Jonrn. of hell. stud. XVI, 142 = Riv. di stor. ant. II I. 91.

2) Die I.eidcnsgcschichtc von Tharros ist cntahlt von Spano, Bull. arch. sardo VII, i8g H)i,

nacherzahlt von v. MalUan, Reise auf d. Inscl Siirdinicn 207—210. Vgl. auch Cugia, nuovo itincrario

«lcir isola di Sardcgna (1892) I, 275— 283.

3) Not. d. sc. 1887, 47. VK I. 188O, 27.

4) Ich sclbst gcwahrtc dort im M5r/. l8<>3 frisch ausgcspiiltc Dcnkm.ilcr dcr Art , dcren Bergung

<lcn Isncttorc dcgli scavi in Oristano nicht wcitcr zu intcr.fssircn schicn. S. auch >«'ot. d. sc. 1892. 189.
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I

Stadt mit ihren Pljitzen, Strassenziigen, Hausergrundrissen usw. liesse sich ge-

wiss hier gewinnen, wobei freilich die lockende Aussicht auf Museumsbereiche-

rungen ganz in den Hintergrund treten mtisstc*; denn die Stadt, der Malaria

und den Saracencnbedriickungen fruh zum Opfer gefallen und verodet, dientc

trotz ihrer weltabgeschiedenen I.age als bequemer Steinbruch, wobei auch

anderes Bewegliche wird weggeschleppt sein. „De sa cittadi di Tarrus por-

tant sa perda a carrus" ist ein Sprichwort in Oristano geworden, Tharro-.'

mittelalterlicher Xachfolgerin.

F.in gleichartiges, nur infolge der tiefen Felsaushohlungen, verbunden mit

der aussersten Ausnutzung des Raums, noch ungleich merkwiirdigeres Bild ge-

wiihrt weiterhin das langgestreckte Capo S. Marco, dessen nordliche, nord-

wostliche und nordostliche Abdachung von der altpunischen Nekropole ein-

genommen ist. Deren nahere Beschrcibung hier zu versuchen unterlasse ich,

um in keiner Weise den berufenen und dringend erwarteten Darlegungcn

Xissardi's vorzugreifen. Xur soviel sei hier erwahnt, dass die alteren punischen

(irabergruppen, d. h. die tiefen Schachtgraber und die sog. Tombe ad arco.

am grossartigsten die westliche, also dem Beschauer unserer Ansicht I sich

darbictendc Seite besetzt halten, wiihrend die ostliche Nekropole zwar auch

noch solche Graber, dancben aber schon zahlreich jiingere, die sog. Tombe
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Sardinischf. Rkiseekinnkrungen, namknii.k ii aus Tharros

bruciate der neupunischen und romischen Zeit aufweist. Als dann spiiter der

Raum zwischen den Steilkiisten des Cap und der Stadt immer dichter mit

Grabern besetzt war, auch die Veranlassung fehlte, die Stadt der Todten durch

die vorgelagerte Stadt der Lebenden gegen die wilden Eingeborenen der Insel

sicher zu stellen, da breiteten sich die Graber zunachst, wie vorher berichtct,

liings des westlichen, iiusseren, Meeresufers, dann diesseits des thurmgekriinten

Hugels, in der Senkung zwischen diesem Hugel und der auf unserem Bilde

ganz links erscheinenden Erhohung aus, bis die armlichen christlichen Griiber

sich schliesslich ganz draussen — also Shnlich wie in Rom — um die alte

Kirche S. Giovanni in Sinis schaarten, jenen merkwurdigcn dreischiffigen und

kuppelgekriinten friihromanischen kleinen Rau, der durch die Kraftverschwen-

dung seiner massigen Anlage und gewaltigen Widerlager in der friihbyzanti-

nischen Baukunst seine Vergleichspunkte findet. Rild III giebt eine Ansicht

dieses einzig iibrigen Iiauwerks von Tharros, seiner alten Rischofskirche

;

Hild II, von X-O. genommen, zeigt die kleine Kirche ganz links im Bilde, im

Yordergrund ein gan/ modernes landwirtschaftlichen Zwecken dienendes Ge-

baude inmitten alter Baureste, rechts ein iihnliches, wiihrend zwischen beiden

hindurch, iiber den Vorhiigel hinweg, der Blick den Thurmberj^ und das Vor-

gebirge S. Marco trifft.
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Grossartig ist der Charakter der Landschaft. Bauwerke sind entstanden

und vergangen, ins Grab gesunken sind die alten Geschlechter fremder Leute,

welche von hier aus das nordliche Eingangsthor des Campidano, der grossen

Fruchtebene des siidlichen Sardinien, Karthagos Kornkammer schon zu Anfang

des vierten Jahrhunderts, beherrschen, der wilden Mitte und dem Norden der

Insel trotzig und zugleich zu friedlichem Austausch einladend hatten gegenuber

treten wollen. Aber geblieben ist das eindrucksvolle Bild der wundersamen

Lage, mit grosster Umsicht gewahlt, ausserst naturfest, da die weitausgebrei-

teten Lagunen von Cabras den sichernden Einschnitt des Golfs von Oristano

tief ins Land hinein verlangern; fiir Seefahrer, die von Suden kommen, nach

Siiden fahren, lasst sich kein geeigneterer Platz denken. Tyros und Utica,

Knidos, Syrakus, Kyme sind typologisch Verwandte.

Wird jemals wieder Leben erwachen in dieser grossartig einsamen Statte?

ja, in ganz Sardinien? Schwerlich, so lange ltalien seine iiberschussige Men-

schenkraft iiber ganz Europa und nach dem La Plata verschicken muss und

seine Millionen in afrikanischen Unternehmungen anlegt. Aber die afrikani-

schen Todten in italischer Erde wieder erwecken, sie zum Reden bringen, das

Bild der einstigen Stadt Tharros dem Boden wieder entlocken und damit ein

kleines Stuck aus der Zeit wieder lebendig machen, die fur die arme, vom
Geschick grausam behandelte Insel vielleicht Friihling und Sommer zugleich

war, das ware ein bescheidneres Ziel und wohl der Arbeit wert!
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UND IHRE BEDEUTUNG EUR DAS SACRALWESEN.

Von H. von Frit/.k.

Eine Erforschung der Religionsvorstellungen der Periode, die man als

„mykenische" zu bezeichnen pflegt, hat mit den Monumenten zu beginnen.

Dieses Vorgehen wird durch das Eehlen jeder litterarischen Ueberlieferung

sehr erschwert, und deshalb ist gnifste Vorsicht in der Beurtheilung des vor-

liegenden Materials geboten. Um es zu verwerthen und dem geschichtlichen

Zusammenhange einzureihen, stehen nur die Mittel zur Verfugung, welche die

Vergleichung mit anderen Denkmiilern jener Eriihzeit, dann auch Riick-

schlusse aus den Epochen hcllerer Cultur an die Hand geben. Ist man unter

solchen Umstiinden genothigt, sich mehr als sonst in Hypothesen zu ergehen,

so ist zur Sicherung gegen zu weit gehende Schlufsfolgerungen unerlafslich,
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zunachst das Thatsiichliche, was in den erhaltenen Producten jener Periode zu

Tage tritt, festzustellen , um eine moglichst solide Grundlage fur die Recon-

structionen zu gewinnen.

Dafs sich Gotterdarstellungen auf den „mykenischen" Monumenten be-

finden, ist bekannt. Bei der nackten Gottin mit den Tauben, die wir sicher

mit der Astarte in Verbindung bringen diirfen 1

), den stehenden und thronen-

den Thonidolen unterliegt es keinem Zweifel. Anders bei den Inselsteinen

und Goldringen. Hier bleibt es in sehr vielen Fallen streitig, ob uberhaupt

Gotter dargestellt sind. Und selbst \vo man sie annelimen zu miissen glaubt.

sollte der Versuch, sie zu benennen, in den meisten Fallen gar nicht erst ge-

macht werden, da keine Aussicht auf einigermafsen gesicherte Ergebnisse

vorhanden ist.

Mehr Hoffnung auf Krfolg verspricht die Erklarung der Denkmaler, dic

mehrere zu einer Handlung verbundene Figuren aufweisen. Jagd, Krieg und

Cultscenen bilden hier den wesentlichen Inhalt der Darstellungen. Letztere

sind fast ganz auf die Goldringe beschrankt, von denen eine Reihe ohne

Frage sacrale Motive tragt. Diese zusammenzustellen und nach Moglichkeit

zu verstehcn, habe ich mir fiir die vorJiegende Abhandlung als Ziel gesetzt.

Da/u bestimmte mich die Beobachtung, dafs die bereits bekannten Ringe

vielfach in ihrer Bedeutung nicht richtig erkannt sind, dann besonders der

Wunsch, die in den spateren Campagnen zu Mykenae ans Licht gefbrderten

sehr wichtigen Exemplare der wissenschaftlichen Bearbeitung zuganglich zu

machen. Die Erlaubnis hierzu verdanke ich dem liebenswiirdigen Entgegen-

kommen des Finders und Verwalters dieser Schatze, des Herrn Director

Chr. Tsountas in Athen, dessen freundliche Bereitwilligkeit Wiinschen wissen-

schaftlicher Art gegeniiber allgemein bekannt ist. lhm sei an dieser Stelle

mein Dank gebiihrend zum Ausdruck gebracht.

Von den umstehend abgebildeten Goldringen s
) befinden sich nr. 1—8

im Nationalmuseum zu Athen, nr. 9 in der Sammlung des Berliner Anti-

quariums. Nr. 1—6 und nr. 8 wurden in Mykenae gefunden und zwar nr. 3

im Jahre 1892, nr. 4 und 6 1893 und nr. 1. 2. 5. 8 1895. Nr. 7 stammt aus

Vaphio, die Provenienz des Berliner Goldrings ist unbekannt. Fur die Ueber-

lassung eines Abdruckes von diesem bin ich der Direction des Antiquariums

der Berliner Museen zu Dank verpflichtet. Nr. 3. 7. 9 sind mehrfach publi-

ciert. Ich nenne fiir nr. 3: Tsountas a. a. O. taf. V, 3. Tsountas-Mannat

1) Vgl. u. a. IT. Kohlcr, Mitth. d. sirch. Inst. Athcn IX, 158. Ch. Tsountas: MuKrjvai Kal Mu-
Krp/aioc itoXtTtcnoc. Athen 1893 S. 158 f. Ch. Tsountas und J. Irvinji Mannat: Thc Mycenaean Age.

I.ondon 1897 S. 297. 303.

2) l)ic Wicdergabc ist nicht wic Kcwohnlich nach deti Ringabdriickcn mit crhalwncn Figurcn.

sondcrn nach Abgiisscn, dic das Uild «lcr Kitigc selbst, dic Darstclltingcn also vcrtieft gcben, ausgcfuhrL

Dadurch crhalt man dic riclitigc Vorstcllung. wic sie dic Kiinstlcr gcwollt habcn , und ohnc dic sonst

tmvermeidlirhc Vcilauschung von Rcchts und Links. Hcrrn 1'rofcssor Woltcrs in Athcn vcribnke ich dic

Sicgcllackabdruckc. Ilcrr Trofcssor Drcsscl in Hcrlin stclltc niir iu frcundlichster Weisc sciuc Zeit und

F.rfahrung bei dcr Ilcrstcllung dcr Gipsabgiisse /ur Vcrfiigutig. Beidcn llcrrcn sei hicr mcin aufriihligct

Dank ausgcsprochcn. Dic ( lichCs sind nach Zeiclitiungcti dcs llcrrn I.iibkc in Itcrlin angcfcrtigt.
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a. a. O. S. 171 fig. 66. Perrot-Chipiez, Hist. de 1'art VI S. 845 fig. 428, 23.

W. Reichel, Vorhellen. Gotterculte S. 3 fig. 1.

Fur nr. 7: Ephem. arch. 1889 tf. X, 39. Tsountas-Mannat a. a. O. S. 225,

1 12. Perrot-Chipiez a. a. O. S. 847 fig. 431, 9.

Fur nr. 9: Furtwaengler-I.oschcke, Myken. Vasen Textbd. S. III S. 78. Furt-

waengler, Berliner Gemraenkatalog S. 1 n. 1. tf. I, 1. Perrot-Chipiez a. a. O.

S. 846 fig. 429.

Nr. 6 wird erwahnt bei Tsountas-Mannat S. 172.

Ausgeschlossen habe ich von dieser Betrachtung den grofsen Goldring

(bei Schliemann, Mykene S. 402; Tsountas a. a. O. tf. V, 2; Milchhofer, Anf. d.

Kunst S. 35 und 102; Tsountas-Mannat S. 170 fig. 65 und S. 298 u. s. w.), da

nichts mit Bestimmtheit auf einen religiiisen Vorgang deutet, trotzdem die

Moglichkeit nicht ganz abzuweisen ist.

Wahrend nr. 6 und 8 keine Culthandlungen darstellen und nur zwecks

Vergleichung von Details abgebildet sind, zeigen nr. 1—5 und 9 deutlich Sce-

nen in heiliger Umgebung. Denn uberall ist die Heiligkeit des Ortes durch

Cultgerathe characterisiert. Die vielfach vorhandenen Baume resp. Pflanzen

machen die Annahme wahrscheinlich, dafs sich die Handlungen unter freiem

Himmel abspielen. In den feinen I.inien am oberen Rande von nr. 1 diirfen

wir vielleicht sogar die Andeutung von Wolken sehen. Meist ist der Krd-

boden, auf dem sich die Figuren bewegen, angegeben, sei es durch eine ein-

fache Bodenlinie (nr. 2. 3. 6), sei es durch eine breite, vielleicht perspectivisch

gedachte Fliiche, die besonders auf nr. 1 hervorgehoben den Eindruck eines

geebneten Platzes macht, wahrend auf nr. 5 ein gemauertes oder aus Stein-

platten gefugtes Fundament gemeint /u sein scheint, wie es ahnlich in dem
Unterbau auf den bekannten Goldblechen mit den Tauben angegeben ist.

Die gottesdienstlichen llandlungen selbst sind am leichtesten auf den in-

haltlich zusammengehorigen Ringen nr. 3 und 4 zu erkennen. Ilier handelt

es sich um eine feierliche Pro/ession, die sich auf ein Cultgerath zu bewegt.

Auf nr. 3 halten die Theilnehmer in den erhobenen rechten, wie in den ge-

senkten linken Handen Zweige. Denn auch der in der Linken der letzten

Figur befindliche Gegenstand wird kaum anders als der Stiel eines Zweiges

aufzufassen sein und nicht als Opfermesser. Auf nr. 4 hat die mittlere Figur

die Rechte, wohl adorierend erhoben. Ob sie und die letzte in den herab-

hangenden Handen Attribute trugen, liifst sich nicht sagen, da die untere

Halfte des Ringes nicht erhalten ist. Vermuthlich war sie einmal beschadigt

und wurde durch eine Metallauflage ersetzt, deren oberer Rand mit einer

Zackenlinie auf die Bildflache iibergreift. Auf nr. 2 erblickt man einen auf

ein Cultgerath zuschreitenden Mann, gefolgt von einer Antilope.') Haben wir

hier gewissermassen vorbereitende Handlungen /um eigentlichen Gottesdienst,

so fiihren uns nr. 1 und 5 mitten hinein. Nr. 5 zeigt rechts und links von

I) Dicse K<-li<irt ziii (inttiiiij; ,.S|inti};f>o.k" (OryxK worauf mich Hen Dr. 'i. Sclinilan in Slrttin

liiiiu«.-i<it.
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einera hohen Cultgerath je eine diesem /ugewandte Figur, welche die Rechte

im Gestus der Adoration erhebt. Die Scene wird beiderseits durch eine

Pflanze resp. einen Baum begrenzt. Auf nr. i erscheinen drei in auffallend leb-

haften Stellungen befindliche Personen zwischen zwei Cultgerathen, deren mitt-

lere in einem Tanze begriffen ist. Aufser dem deutlich erkennbaren Baum links,

scheinen auch Zweige uber dem Riicken der rechts stehenden Figur auf einen

Vorgang im Freien zu deuten. Dieser Darstellung gliedert sich von selbst nr. 7

an, die ich bisher aufser Acht liefs, da ein die Heiligkeit des Ortcs bezeichnendes

Cultgerath fehlt und dieser Umstand von vorn herein die Erklarung der Scene

als sacral nicht angangig erscheinen liefs. Die extravagante, fast knieende

Stellung des Mannes gleichzeitig mit der lebhaft bewegten Frau lassen aber

unmoglich den Schlufs auf eine Scene des taglichen Lebens an profaner Stelle

zu, wo ganz ahnliche Situationen auf nr. 1 in heiliger Umgebung vorhanden

sind. Maximilian Mayer, dcr (Jahrb. d. Arch. Inst. 1892 S. u)o) dem Goldring

nr. 7 eine religiose Bedeutung absprach, wiirde es kaum gethan haben, ware

ihm nr. 1 damals schon bekannt gewesen. Auch hier ist wieder ein Baum,

der diesmal aus einer Art von Kiibel (?) zu spriefsen scheint, wenn die fliich-

tige Zeichnung eine Deutung gestattet. Am linken Ende liegen Schild und

Helm (?) des Mannes, dariiber im Feld die nicht selten vorkommende Doppelaxt.

Die stehende Figur habe ich als Frau bezeichnet, wie es auch M. Mayer thut,

der dagegen die drei Figuren auf nr. 3 als „drei unbartige Manner, oberwarts

nackt, mit asiatischen Weiberrocken. offenbar Priester" crklart. Ich sehe wie

iiberall auf den Ringen so auch hier in den Gestalten mit langem Rocke
Frauen. Denn bei den langgewandeten Priestern des Orients findet sich eine

vollige Entblofsung des Oberkorpers meines Wissens nicht, wahrend sie bei

den Frauen auf den „ mykenischen " Monumenten haufig vorhanden ist. Dafs

aber auf den andcren Goldringen sicher Frauen gemeint sind, beweist die

Brustbildung, sowie die theils in lang herabfallenden Locken (nr. 1. 5), theils

hoch aufgenommen (3. 9) angeordnetc Frisur. Zwar ist die Angabc der Brust

auf nr. 3 nicht so deutlich wie sonst — nr. 7 kommt der fliichtigen Ausfuhrung

wegen fiir Detailfragen nicht in Betracht — doch ist ihre Structur immerhin

noch viel breiter und gewolbter, als bei den Mannern (vgl. besonders nr. 1

und 6). Auch die Thatsache, dafs auf nr. 1 und 2 nackte Manner mit Opfer-

functionen beschiiftigt sind, Wifst die Annahme kaum zu, dafs daneben Manner
mit Priestergewand vorkommen.

Auf nr. 6 ist eine sit/ende Frau im (resprach mit einem vor ihr stehenden

Manne begriffen. Ihr Sitz befindet sich neben einem Baum. Nr. 8 zeigt eine

auf einem Stuhl mit hoher Lehne thronende weibliche Figur, die einen links-

hin sitzenden Greif an der Leine hlilt. Hier sind zweifellos keine sacralen

Scenen; aber auch fur nr. o ist dies nicht erweisbar. Denn es macht den

Eindruck, als ob keine Adoration, sondern eine Unterhaltung zwischen den

zwei Frauen dargestellt sei. Bei der Einen spricht schon die Art des Sitzens

auf der Basis des Cultgeraths — ein durch einen Fufs angedeuteter Schemel
kann kaum gemeint sein — dagegen, in ihr eine Giittin zu sehen. Dann aber
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kann von ciner Culthandlung keine Rede sein. Sicher ist nur dcr Ort durch

das Cultgeriith als heilig bestimmt.

Zunachst handclt es sich nun um die Erkliirung der Cultgcrathe. Fafst

man nr. i. 2. 4. 9 ins Auge, so wird jeder Unbefangene sofort einen Altar in

der gewohnlichen rechteckigen Grundform erkennen. Auf nr. 4 ist auf der

Deckplatte ein zweispit/iger Aufsatz vorhanden. Der Altar auf nr. 9 tragt

zwei Eck- und ein Mittelakroterion, wie sie haufig auf antiken Monumenten
vorkommen. Auf nr. 2 sowie bei dem links stehenden Altar von nr. 1 befindet

sich ein Raum, der gleichsam aus diesem heraus zu wachsen scheint. Dafs

hier nur die Unfahigkeit, perspectivisch /u zeichnen, diesen Eindruck her-

vorbringt, beweist der Zweig, der auf nr. 2 aus dem Riicken der Antilope zu

spriefsen scheint und doch nur einen hinter ihr stehenden Baum andeuten

kann. Zu vergleichen ist der Zweig rcchts auf nr. 3. Altar und Baum ge-

horen aber zusammcn, wie wir spater sehen werden. Auf nr. 3 entspricht die

Grundform des Cultgeriiths durchaus den bereits erwahnten Altaren, nur er-

hebt sich an seiner Hnken Seite ein niedriger Aufsatz. Dieser hat W. Reichel

veranlafst, es als einen Stuhl mit niedriger Lehne an/usehen und darauf seine

Hypothese vom Threncult bei den „Mykenaeern" aufzubauen, mit wenig Gluck,

wie ich an anderer Stelle gezeigt zu haben glaube. 1
) Was er als tragende Siiule

inmitten der Vorderfliiche erklart, ist nichts, als ein decoratives Element, das

auf nr. 9 deutlich wiederkehrt, wo die rechts und links von dem Fufs der so-

genannten Saule sich erhebenden Verzierungen allein schon ihre Bestimmung
als tragendes Element illusorisch machen. Ahnliche lineare Decoration, nur

cinfacher, bieten iiberdies auch die Altiire auf nr. 1. Hier zeigt der linke

Altar ebenso wie auf nr. 9 einen massiven Unterbau, darauf einen ebcnso

massiven Steinblock; von drei Fiifsen, welche die Altarplatte tragen, kann

nirgends die Rede sein. Wie sich der kleine Aufsatz erkliirt, wird die weitere

Untersuchung lehren. Schwierigkeiten fur die Interpretation bietet nur das

hochaufragende Cultgerath auf nr. 5. Dafs es ein solches ist, beweist die an-

betende Stellung der Frauen, ebenso wie der beiderseits mit Palmenzweigen

geschmuckte Untcrbau.

So sind in den Hauptzugcn die Scenen characterisiert , und man hat nun

festzustellen , ob und inwieweit sie mit griechischen Opferdarstellungen in Zu-

sammenhang zu bringen sind. Bevor wir darauf zu antworten versuchen,

haben wir nach dem Entstehungsort dieser Monumentengruppe oder besser

nach ihren Verfertigern zu fragen. Damit erhebt sich eine nicht vollig zu

beseitigende Schwierigkeit, da sie die Beantwortung der noch nicht mit voller

Sicherheit zu losenden Frage nach dem Ursprung der ..mykenischen" Cultur

voraussetzt. Auch die Vertreter der Ansicht, dafs die „mykenische" Cultur

als Weiterbildung der iiltesten troischen wesentlich durch Griechen hervor-

gebracht ist, heben nachdriicklich hervor, dafs tiefgreifende Einflusse des

1) W. Reichcl, l
v
bcr vorhcllcnischc Gotterculte, Wicn 1897. Mcinc licmcrkunKcn dazu wcnlcn

im Rhcin. Muscum crschcincn.
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Orients unleugbar vorhanden sind. Ed. Meyer fafet dieses Ergebnis in fol-

gende Worte zusammen (Gesch. d. Altert. 2, 133): ,,Die mykenische Kunst,

unsere Hauptquelle fur die Erkenntnis dieser Epoche, beruht auf der Verbin-

dung einer primitiven, aber lebensfrischen einheimischen Entwickelung mit

fertig iiberkommenen Elementen der voll ausgebildeten orientalischen Cultur"

und betont, dafs diese geschichtlich die wichtigere sei. Ein einheimischer

Entwickelungstrieb ist selbstverstandlich vorhanden, und locale Production geht

gleichzeitig neben dem orient;dischen Import her. Es gilt nun, beide Gruppen

zu scheiden und ihren etwaigen Zusammenhang festzustellen. Das hier vor-

zunehmen ist unmoglich; ich verweise daher nur auf Wolfgang Helbigs vor-

treffliche Abhandlung „Sur la question Mycenienne", deren Resultate ich in

allen Hauptpuncten als erwiesen ansehe. 1

) Er nimmt mit Pottier (Rev. des

Etud. grecques 1894 S. 117 ff.) an, dafs im wesentlichen die Producte der Me-

tallurgie: Dolchklingen, Goldringe, Goldgefafse mit Reliefschmuck, der silberne

Stierkopf und die SpiegelgrifTe importiert, dagegen die keramischen Erzeug-

nisse, die Grabstelen, die Malereien al fresco, das Ltiwenthor und die soge-

nannten Inselsteine in den griechischen Sitzen der „mykenischen" Cultur ent-

standcn seien. Die hohe Stufe technischen Konnens, die souverane Beherr-

schung des Materials in allen ..mykenischen" Producten der Metallurgie

schliefsen allein schon jeden Gedanken daran aus, dafs Griechen des zweiten

vorchristlichen Jahrtausends ihre Verfertiger waren. Wo wir sie zu suchen

haben, lehrt die Vergleichung mit den Denkmalern der ostlichen Cultunvelt.

Die Ubereinstimmung der weiblichen Tracht z. B. in den „mykenischen" Dar-

stellungen und den altchaldaischen Monumenten kann von niemand mehr be-

stritten werden. Mannigfache Detailbeobachtungen bestarken diese Thatsachc,

wie ein fliichtiger Blick in das schon genannte Werk von Tsountas-Mannat

zeigt; vgl. S. 172 f. 230. 238. 288 u. s. w. Eine eingehendere Darstellung der

orientalischen Einwirkungen wiirde zu weit abfuhren. Nur kurz mochte ich

zwei Punkte beriihren.

Dafs um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends gerade in

Babylon die Kunst der Goldschmiede bluhte und dafs ihre Werke in ferne

Lander exportiert wurden, lehrt ein glcich/.eitiges Zeugnis, ein wichtiger Brief

des Kiinigs Burraburiasch von Babylon an Amenophis IV. von Aegypten. Er

befindet sich im Berliner Museum, ist etwa um 1420*) v. Chr. verfafst und

lautet an der betreffenden Stelle: „Was mein Bruder verlangt, das soll er mir

schreiben, und man soll es ihm bringen. Das Material, welchcs ich zur Bear-

beitung bekommen habe, schicke ich meinem Bruder zuriick. Mein Bruder

moge mir viel reines Gold schicken, datnit ich es bearbeiten lassen kann."

Und aus dem Eolgenden geht hervor, dafs dies nicht das erste Mal war, dafs

in Babylon fur Aegyptens Ilerrscher Goldsachen gearbeitet wurden. Deut-

1} Vgl. meinc Anzcige «lcs Aufsatzcs in der Rcrlincr pbilol. Wochcnschr. vom 27. Marz 1897

^P- 399—404-

2; Xacli «ler Cbersct/unK in dtro Vcrzcichnis dcr vor<lerasi;iti-,then Altertumer der kgl. Mnscen

/m Bcrlin 1889 S. 105 Tb. 150.
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licherer Zeugen bedarf es nicht, um so weniger, als es sich gerade um die

Zeit handeit, in die man die Bliithe der „mykenischen" Cultur zu setzen hat.

Die zweite Frage betrifft dcn oft betonten Zusammenhang der Decoration

der Thongefafse und Grabstelen einerseits und der Goldwerke andererseits.

Die Motive der Spirale, Kreise u. s. w. sind in beiden Gruppen dieselben. Dafs

sie fiir die Goldschmiedearbeiten , das Auflcithen von gebogenem Golddraht

erfunden sind, steht aufser jedem Zweifel. Wenn nun die Vasenmaler und Stein-

metzen sich diese Motive zum Vorbild nahmen, so nothigt das doch keineswegs

zu der Annahme, dafs die Vorlagen einheimische Kunstproducte waren. Spricht

vielmehr alles fiir ihren Ursprung im Orient, so licgt es eben am nachsten, an-

zunehmen, dafs der eingeborene Kunsttrieb der Hellenen sich der Darbietungen

der hohen Cultur des Ostens auch hier bemachtigte und sie nachzuahmen suchte

auf seine Weise. Gelang dies mit grofserer Sicherheit bei den mit Farbe auf

Thongefafse oder den Wandbewurf aufgetragenen Ornamenten, weniger sicher

bei der in Stein geschnittenen Decoration der Grabstelen, so besitzen wir hier

eben die Kernversuche des jungen Culturvolkes. Wie im Stein hiitte es un-

zweifelhaft auch seine Kraft im Metallschneiden versucht, hatte es nur Gold

besessen. Aber dieses spendete nur der Orient, daher auch dort seine Bear-

beitung, bereits seit langem geiibt, es zu einer Vollkommenheit gebracht

hatte, wie sie die Becher von Vaphio, die Dolchklingen und die Ringe zeigen.

Haben wir in dem Stierfangmotiv der tirynthischen Freske deutliche Anleh-

nung an die Scenen der Vaphiobechcr, so erkennen wir trotz der leichtercn

Technik in dem Verfertiger des Gemaldes den Schuler, in dem Kiinstler der

Becher den Meister. Man braucht also nicht zu der Hypothese zu greifen,

alle Producte der „mykenischen" Kunst — auch die in Griechenland gefer-

tigten — seien von Orientalen geschaffen, die im Dienste der mykenischen

und tirynthischen Fiirstengeschlechter in deren Solde thatig waren, trotzdem

man im allgemeinen diese Thatsache zugeben mufs, da die Krbauung der ge-

waltigen Kasemattenmauern nur durch auslandische Baumeister erfolgt sein

kann, wie dic ganz identischen Bauten Nordafricas beweisen. Hier haben

wir eben die selbstschaffende, im Keim entstehende Kraft des Hellenentums,

die zunachst ihre Schule bei dem fremden Meister durchmacht, dessen Ge-

wohnheiten aber dann abstofst, um schopferisch sich selbst auszuleben.

Bekennen wir nun in den mykcnischen Goldringen Importe des Orients

zu sehen, so haben wir unweigerlich die Consequenz zu ziehen, dafs die auf

ihnen dargestellten Scenen nicht in dem arischen, sondern in dem orienta-

lischen Kunstkreise zu suchen, mithin zunachst nicht fur die griechischen Sa-

cralaltertumer zu vervverthen sind. Welchen Stammes Sitten sie widerspiegeln,

das ist eine bis heute nicht absolut sicher zu beantwortende Frage. Das Eine ist

gewifs, dafs es ein semitischer Stamtn ist. Die Anlehnungen an die babylonisch-

assyrische Kunst sind so klar, dafs die Goldringe, wenn nicht dieser selbst,

so doch einem von ihr stark beeinHufsten Culturkreise entstammen miissen. 1

)

1) Zu vgl. dic Beobachtungcn hci TsounUs-.Mannat a. a. O. S. 172 und bcsonder» S. 189.
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Im Anfange habe ich versucht, die dargestellten sacralen Scenen in ihren

Vorgangen zu skizzieren, und glaube dabei auf dem Boden dcr Thatsachen

gcblieben zu sein. Wenn ich nun im Folgenden daran gehe, Parallelen in

den semitischen Cultformen heranzuziehen , so weifs ich, dafs ich einen

unsichereren Boden beschreite. Dennoch halte ich es fur fordernd, Glei-

chungen aufzustellen . ohne daruber im Zweifel zu sein, dafs manche nur an-

deuten sollen, auf welchem Wege weiterzugehen ist, und gerne besseren Platz

machen. Dabei scheint es mir angebracht, mich nicht auf die Cultformen

des babylonisch-assyrischen Volkes zu beschranken, da uns von seincn gottes-

dienstlichen Handlungen und Anschauungen bisher noch nicht allzuviel bekannt

ist, sondern Belehrung da zu nehmen, wo sie sich bietet. Das darf um so

eher geschehen, als es sich im wesentlichen um Hauptpuncte handelt, die der

semitischen Race gemeinsam sind, wie wir theils sicher wissen, theils mit

grofser Wahrscheinlichkeit annehmen miissen.

Fassen wir die Scenen zunachst als Ganzes ins Auge, so beobachten wir,

dafs nr. i (7) und 5 durchaus ungriechisch gedacht sind. Auf nr. 5 ist es das

fremdartige Cultgenith, dessen Formen man im griechischen Cultapparat ver-

gebens sucht. Auf nr. 1 sind es die ekstatischen Bewegungen der Personen,

die auf griechischen Monumenten so wenig, wie durch die litterarische Tra-

dition bezeugt sind. Die Stellung des fast knieenden Mannes, die ganz ahn-

lich auf nr. 7 wiederkehrt, muthet seltsam an, ebenso die sich mit beiden

Armen auf den Altar niederlegende Frau. Ohne Zweifel ist die Frau in der

Mitte in einem ziemlich bewegten Tanz begriffen, wie die im Winkel hoch

erhobenen Arme und die den Hiiften zugekehrten Handflachen beweisen. Eine

knieende Verehrung des Heiligthums bei dem Manne ist als unantik zu ver-

werfen und auch schon durch die verrenkte Stellung ausgeschlossen. Sein

Kopf ist abgewandt, die Kniee dem Erdboden genahert, ohne ihn zu beriihren

(vgl. nr. 7). Wenn die Hand den Baum anzufassen scheint, so verbietet der

abgewandte Kopf und die gezwungene Korpcrstellung an ein einfaches

Pfliicken der Frucht zu denken. Mir scheint hier vielmehr ebenfalls ein ver-

ziickter Tanz um den Altar dargestellt zu sein. Und wie eine Beschreibung

dieser Situation tritt hier die Schilderung des Gotzenopfers auf dem Berge

Carmel hinzu, die wir i.Kon. 18, 2iff. entnehmen. 1

) Da ruft Elia den Opfern-

den zu: ,,Wie lange wollt ihr hinken nach beiden Seiten" oder, wie die grie-

chische Ubersetzung dieses im hebraischen nicht ganz klaren Ausdrucks giebt:

„du(pOTepaic TaTc Itvuaic (!) uuujv", und weiter heifst es v. 26 von den mit dem
Brandopfer beschiiftigten Priestern: „Und sie hinkten um den Altar, den sie

errichtet hatten." Haben wir hicr einen Hinketanz um den Altar, so wissen

wir, dafs auch im israelitischen Cult, wenn auch nicht Tanze beim regel-

miifsigen Gottesdienst wie in anderen semitischen Culten des Orients, so doch

in aufserordcntlichen Fallcn ckstatische Tanze vorkamen. Man erinnere sich.

H l<h gcl>c clicsc urnl die folycndcn Stcllcn nach tlcr fTbcrsctzung dcs Allen Tcstaments von

L. Kautzsch. 2. Autl. 1896.
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daran, dafs es bei der Einholung der Bundeslade heifst (2. Sam. 6, 14): „Auch
tanzte David mit aller Macht vor Jahwe her" und i.Chron. 13, 8, wo auch der

heftige Tanz ahnlich geschildert wird: „Und David und das ganze Volk Israel

tanzten vor Gott (der Lade) einher mit aller Macht." Eine sehr spate Quelle

verdient hier noch deshalb Erwahnung, weil sie uns einen ekstatischen Cult-

tanz phoenikischer Manner in Delphi etwa in der Weise beschreibt, wic wir

ihn bei unserm Goldring voraussetzen durfen. Die Notiz Heliodors von Emesa
(Aethiop. IV, 1 7 ed. Bekker) ist als Interpretation an dieser Stelle nicht unwill-

kommen, wenn man bedenkt, dafs noch heute die Reigen bei dem Panagiafeste

in Megara und an vielen anderen Orten Griechenlands genau altgriechischer

Tanzweise entsprechen. An Interesse gewinnt die Angabe fiir unser Thema
ganz besonders dadurch, dafs Heliodor bemerkt, der Tanz der Phoeniker sei

nach assyrischer Art ausgefiihrt. Ks heifst dort: kck touc uev uutoG KcrraXimuv,

irpoc auXotc eri Kat opxn.ceav dVrac, fic uir6 TrnKTiouiv citiTpoxov uiXoc 'Accupi6v Tiva

v6uov ^cKipTiuv, dpn uiv Koucpoic fiXpaav eic uipoc aip6uevot, apri oe tt) TtJ cuvex^c

£noKXd£ovrec Kai CTpcxpnv 6Xocujuotov uxirep o\ kotoxoi oiveuovrec.

Auf dem Ring nr. 7 ist dieselbe Situation; auch hier die Erau in leb-

hafter Bewegung des Tanzes, nur mit erhobenen Armen; der Mann in der

abgewandten, halbknieenden Stellung, scheinbar ebenfalls den Baum beruhrend.

Hier fehlt der Altar, und damtt kommen wir auf einen wichtigen Punkt: alles

hat den Anschein, als ob es sich hier um heilige Baume handelt, die entweder

allein (nr. 7) oder in Verbindung mit dem Altar (nr. 1. 2) das Heiligtum bilden.

Und da wiiren wir mitten im eigentlichen Wesen des orientalischen Gotter-

dienstes, dessen Hauptbestandteil neben dem Steincult der Baumcult ist. Es

geniigt hier kurz an die assyrischen Reliefs und die zahllosen Siegelsteine zu

erinnern, die Darstellungen dcr Verehrung des Baumes des Lebens tragen,

ferner an die Ascheren, die neben den Masseben als oft mifsverstandenes

Cberbleibsel des alten Baumcultes im israelitischen Rituell fortbestanden

haben. So wurde sich ein Beriihren des heiligen, neben dem Altar oder auch

frei stehenden Baumes unschwer erklaren. Und damit verbindet sich die Dar-

stellung auf nr. 2. Hier scheint ein friiherer Moment angedeutet zu scin. Der
Mann naht vermutlich adorierend dem Baum und Altar, vielleicht aber ist er

auch im BegrifF, die Blatter zu beriihren. Hinter ihm steht die Antilope. So
befremdend sie auf einem griechischen Monumente dieser Kpoche wiire, so gut

pafst sie in eine orientalische Darstellung. Denn nicht nur aegyptische Denk-

miiler zeigen haufig die Oryxantilope, auch in Canaan ist sie als Hauptjagd-

wild bezeugt. 1
) In ihr auf unserm Ringe das Opfertier zu sehen, ist kaum

moglich. Dagegen spricht der Umstand, dafs die Antilope als jagdbares Tier,

wenigstens nach israelitischer Anschauung, nicht geopfert werden durfte. Aber
auch im altarabischen Culte waren Gazellen kein vollgiiltiges Opfer, und, wie

J. Wellhausen (Skizzen und Vorarbeiten III S. 112) bemerkt, war cs die be-

I) Vgl. Schenkel, Ribcllcxilton S. 330^. Hicr wird in 5. Mos. 14, I und 1. Jcs. 51. 20 Tt'd als

Antilopc lcucnryx erklart.
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trugcrische Praxis geiziger Leute, beim Opfer dem Schafe eine Gazelle unter-

zuschieben. Aber wir erfahren, dafs es sehr beliebt war, diese Tiere im hei-

ligen Bezirk zu halten, und dafs die zahmen Gazellen von Mekka noch im

Islam Erwahnung finden (Wellhausen S. 102 f.). Als Reprasentantin einer hei-

ligen llerde ware die Antilope auf nr. 2 also wohl am richtigsten aufzufassen,

wie der iibcr ihr sichtbare Zweig den Hain andeuten konnte.

Das Beriihren des hciligen Baumes als Culthandlung anzusehen, diirfte

keinen Anstofs erregen, da das Beriihren und Streicheln heiliger Steine viel-

fach uberliefert ist. Und nicht nur das Anfassen des Gegenstandes, in dem
die Gottheit weilend gedacht wird, die innige Beruhrung des Kurpers mit

dem heiligen Object ist den semitischen Stammen heilige Handlung. Die in-

teressantesten Aufschliisse geben dariiber wiederum dic altarabischen Brauchc,

die eine Culturstufe reprasentieren, welche im ganzen noch der in den altesten

Schriften des Alten Testamentes dargestellten zeitlich vorausgeht. J. Well-

hausen hat hier mit scharfer Kritik das Alte von dem Neuen gesichtet und

die F.rgebnisse in der schon genannten Schrift (Skizzen und Vorarbeiten Bd. III)

niedergelegt. Dort hSren wir, dafs die Gliiubigen bei der Anbetung des

schwarzen Steines, der Ka'ba, sich nicht damit begniigen, ihm adorierend zu

nahen, sondern dafs sie sich mit dem ganzen Korper an die Mauer pressen,

um in moglichst innigen Contact mit der Gottheit zu kommen, ja dals man sic

kufst (a. a. O. S. 69. 105). Wir wissen, dafs aus dem heiligen Stein der Altar

wird. Liegt es da nicht nahe, in der Haltung der mit dem ganzen Oberkorper

auf dem Altar liegenden Frau (nr. 1) eine ahnliche Form der Gottesverehrung

vorauszusetzen, wie sie uns von den Glaubigen zu Mekka iiberliefert wird?

Auf nr. 5 erkennt man in den rechts und links von dem Cultgerath ste-

henden Frauen die symmetrische Anordnung, wie sie haufig bei Adorationsscenen

auf babylonischen Siegelringen vorkommt. Weder auf orientalischen noch auf

griechischen Monumenten sind mir jedoch bisher Gcrathe oder besser Bau-

werke vorgekommen, die dem Cultgcrath auf nr. 5 in ihren Formen verglichen

werden konnten. Bei einem Erklarungsversuch hat man von den auf der

obersten Flache befindlichen, seitlich herabfiihrenden Linien auszugehen. Sie

als Flammen eines Altars zu deuten, halte ich nicht fiir moglich, schon wegen
des gleichmafsigen Herabhiingens rechts und links, dann auch wegen ihrer

Cbereinstimmung mit den Zweigen des rechts befindlichen Baumes oder Strau-

ches. Die Ahnlichkeit in der Wiedergabe der seitlich auslaufenden Zweige

mit den oben angebrachten Linien ist unverkennbar. Wollte man demnach
hier ebenfalls eine Art von Baumcultus voraussetzen, so liefse sich als Paral-

lele vielleicht nr. 7 heranziehen, wenn die Deutung, dafs dcr Baum aus eincr

Art von Kiibel wachst, wirklich das Richtige trifft.

Es bleibt noch iibrig, kurz darauf einzugehen, in wie weit die auf den

Goldringen befindlichen Cultscenen als Ouellen fiir das griechische Sacral-

vvesen /.u benutzen sind. Die extreme Ansicht, dafs eine Einwirkung des

Orients auf Hellas durch die Vermittelung der Phoeniker sich nicht weiter

erstreckt habe, als auf den Verkauf von Plunderwaare, bedarf keiner beson-
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deren Widerlegung mehr, da die Zahl ihrer Vertreter sich sichtlich mindert

und irgendwie stichhaltige Grunde von ihnen bisher nicht beigebracht sind, ja

meist nur oft benutzte Schlagworte ohne Beweiskraft wiederholt werden. Nur
iiber den Umfang der Einwirkung gehen die Meinungen auseinander, und das

ist naturlich, da die Beurtheilung der Monumente erst allmahlich durch sorg-

same Einzeluntersuchung zu festen Anhaltspuncten gelangen kann. Wenn
Ed. Meycr a. a. O. S. 182 sagt: „Ohne Zweifel hat sich der orientalische Ein-

flufs nicht auf diese Aufserlichkeiten beschrankt; doch ist die Moglichkeit, in

der spateren griechischen Religion fremdes Gut nachzuweisen, nur in Aus-

nahmefallen vorhanden", so hat er unzweifelhaft Recht. Diesen Ausnahmefallen

ohne Vorurtheil nachzuforschen, ist aber die Aufgabe der Wissenschaft, die sich

cndlich wieder von ihren antisemitischen Tendenzen frei zu machen beginnt,

ohne deshalb Gefahr zu Iaufen, dem frisch pulsierenden griechischen Geiste

zu nahe zu treten. Die Bcdeutung der Astarte fiir die griechische Aphrodite

ist anerkannte Thatsache, die orientalische Heimat des Melikertes unbestreit-

bar. Konnen wir nun nicht auch in den Sacralaltertumern semitischc Einwir-

kungen nachweisen? Diese Fragc ist kaum noch aufgeworfen, geschweige

denn gelost. Fiir die spatere Zeit haben wir eine Thatsache zu verzeichnen:

Die Bereicherung des griechischen Opfermaterials durch den von den Phoe-

nikern eingefiihrten Weihrauch. 1

) Ist solcher Einflufs in der Zeit zwischen

650 und 550 v. Chr. noch moglich, wie viel mehr ca. 1000 Jahre vorher! Und
vielleicht geben uns da die Goldringe beherzigenswerthe Hinweise an die Hand.

Auch hier bedarf es aufserster Vorsicht. Culthandlungen entwickeln sich in

ihren Hauptformen bei den verschiedensten Volkern ohne eine Spur gegen-

seitiger Beziehungen dennoch in gleicher Weise. Die Grundidee des Opfers

ist in vielen Fallen dieselbe oder doch aus ahnlichen Vorstellungen abgeleitet.

Um der Gottheit einen Altar zu errichten, bedarf es fiir den Griechen nicht

des Vorbildes aus dem Orient. Aber sollte eine besonders characteristische

Altarform nicht vielleicht ihren Weg aus Chaldaea nach Hellas gefunden

haben, eine Form, die nicht von vorn herein mit der Idee des Altars an sich

in Verbindung steht? Man braucht nur daran zu erinnern, dafs allem Anschein

nach auch das Thymiaterion seinen Ursprung im Orient hat und nach Hellas

verpflanzt wurde *), um diesen Gedanken in ernstliche Erwagung zu ziehen.

Auf dem Goldring nr. 3 ist jener Altar einerseits als Tempel (Tsountas-

Mannat S. 304) andererseits (von W. Reichel a. a. O. S. 5) als Thron in Anspruch

genommen worden. Gegen letztere Deutung habe ich an anderer Stelle Einspruch

erhoben. Dafs aber alle die auf den Ringen dargestellten rechteckigen , in

ihrer Grundform einander ahnlichen Bauten Tempel waren, widerlegt schon

die Haltung der Frau auf nr. 1, ganz abgesehen von den Grofsenverhaltnissen,

dift durchaus nicht unbeachtet geblieben sind, wie nr. 5 darthut. Hier ist die

Hohe des Cultgerathes, das als die Menschen iiberragend gedacht ist, auch

1) Vgl. mdnc ..Rnuchopfcr hci <lcn Gricchen", Herlin 1894, S. 2fi ff.

2) Dic Rauchopfcr l>ci ilcn tiriechcn S. 45.

6«
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deutlich so gezeichnet. Die am linken Ende des Altars auf nr. 3 aufragende

I.inie bewog Tsountas, hier die rechte Seitenwand eines Oberbaues vor-

auszusetzen, den sich der Beschauer etwa wie bei den Goldblechen mit den

Tauben zu reconstruieren habe. Die Annahme einer solchen abgekurzten

Darstellung scheint mir aber nur ein Nothbehelf und schon an sich fiir die

„mykenische" Periode nicht erlaubt zu sein. Derselbe Aufbau veranlafste

auch Reichel zu seiner Thronhypothese. Und doch hatte er leicht auf die

richtige Deutung kommen konnen, da ihm nicht nur die Ringe nr. 6 und 8

sagen mufsten, dafs Sitz und Thron andere Formen auf mykenischen Monu-

menten haben, sondern er selbst in schwer begreiflicher Verkennung der Dar-

stellung einen altchaldaeischen Cylinder abbildet (fg. 16), der die richtige Er-

kliirung giebt. Hier sitzt die Gottheit auf einem wiirfelformigen Sitzc und

nicht auf dem vor ihr stehenden Geriith, das Reichel als Thron auffafst, wir

als sogen. „Stufenaltar" zu bezeichncn pflegen. Ob die Stufe als Windschutz

fiir das Feuer oder als Platz fiir die Ofergabe dienen sollte, bleibe dahin-

gestcllt. Auf der Oberflache der „Stufe" liegt ein Widderkopf, auf der

unteren Flache brennt das Feuer. 1

) Diese Altarform ist schon der fruhesten

babylonischen Cultur eigentiimlich, wie aufser dem genannten z. B. zwei andere

Cylinder beweisen, die W. Hayes Ward (American Journ. of Archeol. II

S. 263 fig. 30 und VI tf. XVIII, 4) pubUciert hat. Auch hier sind Opfergaben

auf den Altarfliichen erkennbar. Nach dem Material des Finen datiert Ward
den Cylindcr in die Zeit zwischen 4000 und 2500 v. Chr. Ist es nun nicht

mcrkwiirdig, dafs auch in der griechischen Welt diese Altarform vorkommt,

doch nur vereinzelt im Vergleich zu der Fulle der iiberkommenen Altardar-

stellungen, und je spater, desto seltener? (Vgl. die Abbildungen bei Reichel

a. a. O., von denen jedoch fig. 10. 13. 14. 18 als nicht hingehorig zu streichen

sind). Der Gedanke liegt nahe, dafs hier eine in Babylon heimische Altarform

von den Hellenen ubernommen wurde. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dals

diese selbstiindig Altarformen aus ihrem Geiste erschaffen und dafs der iiber-

nommene Typus nur eine ausgesprochene Nebenrolle spielt.*)

Was die Culthandlungen angeht, so wird man ohne weiteres zugeben, dafs

z. B. der Tanz in gleicher Weise bei Volkern hoher und niedriger Cultur im

Gotterdienste eine Rolle spielt ohne jede gegenseitige Beeinflussung. Ebenso

i ) Bci dicscr Gclcgenheit sci darauf hiiigevnesci), dafs derselbe Cylinder neben zahlrcichcn andcrcn

insofcrn als 1'arallclc fur dcn ciben RcnanuU-ii, von mir nicbt publicierteu grofscn Goldring gcltcn darf,

als Sonnc und Mond iibcr dcr Scene erscheincn, ein wcitcrer Rcweis fiir dcn durchaus orienulisclicn

( haractcr der Sccnen auf den Goldringcn.

2) Eiuc ahnlicbe EnUehnung schc ich in dcm auf dcr Francois-Vasc vor deni Fulast dcs releu<

dnrjjciitelltcn, mit BO[MOZ| liczcichnctcn Altar, auf dcm /.wischen /,wei an dcn Scitcn befindlicben Auf-

siit/cn cin Kantharos steht. J)iesc ^pater auf Rriechischcn Monumenten nicbt mehr nachwcisbarc

schlankc Altarfonn in Verl)indunR mit cincm «iciafs ist j.'an/. Kcwobnlicb auf altbabylonischcn Cylindcrn:

nin stcht dort statt des Kantharos cin Gefjfs andcrcr Slructur darauf. Zu v^l. /. H. Mcnaut, Recbctchcs

sur la ^lv]>li<|uc oricnlale II S. 30 tig. II. 12. Auch 1£. Rcisch ^ictit bci Pauly- Wissowa u. d. W.

,,Aliar" s]). n,yt /11, dafs dic Altarformcn dcr Hdlcncn in cin/clncn lallcn von fremdcn Vorbildern

bciiullulst siud.
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deutlich aber ist, dafs der religiose Tanz bei den Griechen, wenige von aufsen ge-

komraene Culte, wie die des Bakchos, der Korybanten u. a. ausgenommen, einen

feierlichen Charakter ruhiger Bewcgung trug. Daher ist es nur natiirlich, dafs

ein Hinketanz, wie ihn die Priester auf dem Berge Cannel sowie phoenikische

Manner in Delphi auffiihren und ich ihn auf nr. i und 7 anzunehmen geneigt

bin, keinen Boden in Hellas findet. Auch Opferprocessionen zu heiliger

Stiitte sind gleichfalls Gemeingut vieler zeitlich und riiumlich getrennter Volker

und Racen. Daher diirfen wir nicht ohne weiteres dic auf nr. 3 und 4 dar-

gestellten Aufziige als Vorbilder der griechischen Trouirai ansehen. Dagegen
wiirde es eine Untersuchung verdienen, ob nicht der Gestus der Adoration bei

den Hellenen orientalischen Ursprungs ist. Es entspricht nicht dem Wesen
des Gebetes an sich, als begleitende Bewegung gerade den rechten Arm mit

nach aufscn gerichteter Handflache zu erheben, wie wir es sicher auf nr. 5,

wahrscheinlich auch auf nr. 2 und 4 wahrnehmen. Auch hierfur bieten die

altesten Denkmaler des fernen Ostens zahllose Beispiele, und bei den Griechen

der klassischen Zeit ist dieser Gestus ganz gewohnlich.

Solche und ahnliche Vermuthungen iiber die Abhangigkeit der alten

Mykenaeer in ihren religiosen Vorstellungen von dem Orient erhalten einen

festen Untergrund in der von W. Helbig, Das Homerische Kpos* S. 5 1 ff

.

klargelegten, durch die Funde schlagend bewiesenen Thatsache, dafs ihre Be-

stattungsweise orientalischen Brauchen folgt. Die Einbalsamierung der Leichen,

die Bedeckung ihrer Gesichter mit Goldmasken, der Gewander mit Plattchen

und Zierrath aus Gold u. a. m. sind orientalische Sitten. Dafs man solche

nicht nur aufserlich befolgte, sondern geleitet von denselben religiosen Ideen,

ist eine unabweisbare Consequenz. Es leugnen, hicfse den griechischen Geist

auf ein seiner unwiirdiges, tiefes Niveau herabdriicken. So konnte Hclbig mit

Fug und Recht behaupten (a. a. O. S. 60): „Soweit die Funde ein Urteil ver-

statten, erscheinen die Mykenaeer recht eigentlich als Orientalen." Und in

diesem Sinne diirfen wir die „mykenischen" Monumente auch als Quelle fiir

die Cultur der Bewohner Mykcnes und aller der Gebiete, wo die gleichen

Producte zu Tage gefdrdert sind, verwerthen, ohne freilich aufser Augen zu

lassen, dafs manche vom Osten heriiberkommende Einwirkung als dem helle-

nischen Wesen widersprechend, sei es sofort zuriickgewiesen, sei es allmahlich

abgestossen wurde. Zeigt uns die homerische Zeit schon Anderungen mannig-

facher Art in socialer und religioser Beziehung, so verstehen wir sie unter

solchen Gesichtspunkten vollkommen. Dafs sich aber vereinzelte Spuren der

alten Cultur des Orients bis in die spiitesten Zeiten des klassischen Altertums

erhalten haben, wird nur der bestreiten wollen, den cine bestimmte Tendenz

bei der Beurtheilung des historischen Werdens befangen macht.
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Ein eigentumlichcs Dunkel schwebt uber jener ..Pallas Albani", dic Winckel-

mann in seiner Kunstgeschichte fur die schonste aller erhaltenen Pallas-Statuen

erkliirte (5, 2, § 8) und die er neben dcr Xiobe als das vorziiglichste , ja ein-

zige Werk in Rom aus dcr Zeit des hohen Stiles bezeichnete (8, 2, § 4). Diese

Statue ist seit Beginn diescs Jahrhundcrts, ohnc dafs man sich dariiber ganz

klar geworden ist, spurlos verschwunden und verschollen.') Niemand hat sie

in diesem Jahrhundcrt gesehen; nur von Horensagen wird iiber sie geredet, und

so mufste es kommen, dafs sie falschlich mit anderen nicht verschwundcncn

Albani'schen Stiackcn identifiziert wurde, so total verschieden diese auch

warcn. Insbcsondcre ward sic verwechselt mit der noch heute in Villa Albani

belindlichen Statue der Athena. die das Hundsfell auf dcm Kopfc tragt, ob-

wohl Winckelmann sic von dieser gerade sorgfaltig unterschieden hatte.*) Die

Verwechsclung erscheint schon in der Ausgabe von Fea vol. II (1783) p. 109

sowie in der italienischen Gesamtausgabe Winckclmanns (Prato 1832), indem

aus Versehcn zu dcr Stcllc dcr Kunstgeschichte 8, 2, §4 die Tafel citmrt

wird, welchc dic Statue mit der Hundsfcllkappc darstcllt, obwohl dancbcn die

richtige Iiemerkung steht, dals Cavaceppi raccolta 1,1 die Abbildung dcr

1) Vgl. Mcistcrwcrkc <l. gr. 1'lastik S, l m Anm. d.

2) ^Vinckclmann spricht haufig von „zwo schoneii Staturn <lcr Paltas" in dcr Villa Alhani (so

Kg, 6, l, § 16; 6, 1, § 29; 6, 2, § 5; 5- 5. 8 26); damit mcint er, wie aus dcn Kin/elangabcn hcnor-

gcht, clic hicr zu be^prct-hcnde bei (avaccppi, racc. I, I »^ < larac pl. 4$H, 901 ahgcbildcte Staluc und

die bckanntc mit der Fellmut/e. LcUtere, dic mit dcm Kell, unterMhcidet er als dic in Lehensgrtiisc

von der anderen von 9 1'alm H6he <Kg. 2, 2, % 22 und 8, 2. g 4), uud diese von 9 Pafan Hohe hat,

wie cr angicbt, dcn gan* unverlct/Un cingelassencn Kopf, uml sic isl bei ihm das bewunderlc 'Wcrk

hohen Stilcs und dic schonstc Pallasslatue. Wenn cr nur von dcr „schonen Pallas Albani" spricht, wie

1, 2, S 15, oder von bctdcn, aber dic cinc spc/iell als dic ..schonc" unterscheidct (wic 7, I, § 12), so

mcint er inimcr dic von 9 Palm Hohc bci Cavaccppi 1,1. Dicse stand nach Kca in scincr Ausgabe

der storia d'artc I (1 783) p. 426 im Casino dcr Villa.
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1'alla.s von hohem Stilc ist. Offcnbar ward dic Verwechselung zuiuichst da-

durch veranlafst, dafs die Illustrationen zu den Winckelmann- Ausgaben von

Anfang an nur die Athcna mit der Fellmutze, nicht die Cavaceppi'sche ent-

hielten. Die Verwechselung findet sich dann auch bei neueren deutschen

Autoren, wie bei Friederichs, Bausteine 86 («=» Wolters, Gipsabg. 524) und Biit-

ticher, erkl. Verz. d. Abgiisse 674. Justi, Winckelmann II, 1 S. 304 (2. Aus-

gabe Bd. II S. 287) behauptet gar, jene Albani'sche Pallas sei „jetzt in Mun-
chen" — Niemand mochte mehr wunschen, dafs er Recht hatte als ich; allein

leider begeht er hier nur eine Verwechselung mit der Albani'schen Biiste, der

Replik der Athena Velletri, die II. Meyer zu Winckelmann, Kunstgesch. 5, 2, § 8

in Villa Albani erwahnte, und die dann nach Paris kam, wo sie Kronprinz

Ludwig fiir seine Glyptothek erwarb.

Durch die zahlreichen Erwahnungen bei Winckelmann und durch dic Ab-
bildung bei Cavaceppi, racc. I (1768), 1 (wiederholt bei Clarac pl. 458, 901)

wissen wir genau, wie die Statue aussah, die 1743 gefunden ward, erst ohne

Kopf, der spater in grolserer Tiefe unversehrt zu Tage kam, und dic sogleich

in Cardinal AlbanPs Sammlung gclangte (Justi, Winckelm. II, 1, 304). Dort im

Casino mufs sie bis gegen Ende des Jahrhunderts gestanden haben. Aus
H. Meyer's langer begeisterter Anmerkung zu Winckelmann's Kunstgeschichte

5, 2, § 8 in der Dresdener Ausgabe Bd. 4 (181 1), S. 339 geht hervor, dafs er

noch einen deutlichen Begriff von dieser Statue hatte, die er bei seinem romi-

schen Aufenthalte oft gesehen und bewundert haben mufs. Als er jene An-
merkung schrieb, hatte er sich erkundigt, wo die Statue sich befande, und

erfahren, dafs sie noch jetzt (1811) in der Villa Albani stehe. Die Abbildung,

wclche die Dresdener Ausgabe angeblich von dem Profil des Kopfes der

Statue bietet, Taf. VI A (dann auch in die anderen Winckelmann'schen Gesamt-

ausgaben iibergegangen), ist nach einem alten Dresdener Abgusse des Gesichtes

der Farnesischen Athena gemacht (meine „Meisterwerke" Taf. IV B, vgl. S. 110

Anm.), deren Obereinstimmung mit jener Albani'schen Meyer also bekannt

war. Die Albani'sche Statue selbst hat nach Cavaceppi nur noch Quatremere

de Quincy abgebildet in seinem 181 5 erschienenen Jupiter Olympien auf pl. 9, 4;

vgl, dazu p. 228. 235. Dies Werk ist, wie die Vorrede selbst sagt, „le fait

d'anciennes recherches"; die hier gegebene schlechte Skizze wird Quatremere

zur Zeit seines romischen Aufenthaltes (1 776 ff.) gemacht haben; er nennt die

Statue, die er zur Rekonstruktion der Parthenos benutzt, ..Minervc Albani" odcr

„Minerve dite de la villa Albani a Rome"; er wufste zur Zeit der Herausgabe

des Werkes offenbar nicht, ob die Statue wirklich noch in Villa Albani war

oder nicht. Der Text zu den Specimens of ancient sculpture I, 25, der 1809

erschien, berichtete, die AIbani'sche Statuc sei nach Paris gekommen und dort

fur das grofse Napoleonische Museum behalten worden, eine ganz irrige An-

gabe, indem die Statue unter den im Louvro vereinigten Antiken nirgends

erscheint. Schon Quatremere's eben citierte Verwendung der Statue geniigt

sie zu widerlegen. In den Publikationen des Mus6e Napoleon ist keine Spur

von ihr. In dem 1804 erschienenen 1. Bande der Monum. antiques du Musee
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Xapoleon von SchweighFiuser-Piranesi ist auf Taf. 1 1 die schon seit alter Zeit

im Louvre befindliche schlechte, kopflose Replik dieses Albani'schen Athena-

Typus abgebildet (Clarac 320, 852; Frohner 115), deren Draperie als besonders

merkwiirdig besprochen wird; all dies undenkbar, wenn die Albani'sche Statue

selbst in Paris gewesen ware. II. Meyer's Gewahrsmann aber, der 181 1 die

Statue noch in Villa Albani wahnte, hatte sie wohl schon mit der anderen

Athena, der mit der Fellkappe, verwechselt.

Ist es nun wahrscheinlich
, ja ist es moglich, dafs eine Statue dieser Art,

die sich in einer der beriihmtesten Sammlungen befand, die Winckelmann

aufs hochste bewunderte und die fiir ihn wie noch fur die nachstfolgende

Generation zu den wichtigsten Werken in Rom ziihlte, die also auch einen

hohen materiellen Wert darstellte, dafs eine solche Statue wirklich spurlos ver-

schwunden sein sollte? Gewifs nicht! Und eben weil man dies nicht fur mog-

lich hielt, hat man sie falschlich mit andercn Albani'schen Athenabildern

identifiziert.

Allein, ich glaube, die Statue existicrt noch und ist uns wohlbekannt, nur

unter anderem Namen. Jene Albanrsche Pallas von hohem Stile ist nach

meiner Uberzeugung keine andere als die Athena Hope in Deepdene.

Was wir von der einen wissen, stimmt vollkommen mit dem iiberein, was

uns von der anderen bekannt ist. Der Kopf der Pallas Albani war besonders

gearbeitet und eingelassen; er war ganz unverletzt, wie neu, „rein und glan-

zend" (Winckelmann, Kg. 8, 2, § 4); dasselbe gilt von dem Kopfe der Athena

Hope. Auch die Arme waren nach Winckelmann besonders angesetzt (7, 1, § 12);

sie gclten an der Hope'schen Statue. die ich leider bis jetzt nicht selbst ge-

sehen habe, als erganzt; der Photographie nach scheint es mir aber, dafs sie

sehr wohl antik angestfickt sein konnten. Die Augen der Albani'schen Statue

waren hohl, die der Hope'schcn ebcnso; der Abgufs des Kopfcs der letzteren')

zeigt sie noch hohl; die eingesetzten Augapfel wurden nach dem Zeugnisse

der Herausgeber der Specimens erst nach Thomas Hope's Geschmacke erganzt;

sie erschienen auch Michaclis und Joubin modem. Der Marmor der Statue

Albani war nach Winckelmann pentelisch (Kg. 1, 2, § 15), der der Hope'schen

wird von Michaelis und Joubin als carrarisch bezeichnet; allein es kommt so

hiiufig vor, dafs in neueren Katalogen von Bildwerken aus Italien pentelischer

und carrarischer Marmor verwechselt werden, dafs auf diese Differenz nichts

zu geben ist. Fea bezeichnct den Marmor der Hope'schen Statue als „marmo
cipolla", was zur Winckelmann'schen Bezeichnung als pentelisch recht gut pafst

Alletn die Hope'sche Statue ward ja erst 1797 in Ostia gefundenl Die

Idcntifikation der Albani'schen und Hope'schen Athena ware natvirlich langst

gemacht worden, wenn ihr nicht diese bestimmte Fundangabe im Wege ge-

standen hiitte. Wie verhiilt es sich mit ihrer Glaubwurdigkeit?

Um es kurz herauszusagen: ich halte die Fundangabe fur fingiert, fur eine

Maske, einen Mantel, unter dessen Verhullung dic kostbare Statue unerkannt

1) MeislctAierke Taf. JV A; iiber Statuenkopieen I S. 7 Anm. ; vgl. unten.
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in den Stiirmen des Jahres 1797 den habgierigcn Handen der Franzosen ent-

schliipfen und aus der franzosischer WillkGr verfallenen Albani'schen Samm-
lung um schonen Kaufpreis nach England entweichen konnte. Im Jahre 1797

kam die Pallas zusammen mit einer Hygieiastatue , als soeben bei den Aus-

grabungen des englischen Malers Fagan in Ostia gefunden, in den Besitz des

reichen Sammlers Thomas Hope. In seiner Rclazione di un viaggio ad Ostia

berichtete Carlo Fea 1802 als Presidente generale agli scavi auf p. 44 f. auch

von diesen Ausgrabungen und beschreibt dabei die Hygieia und die Pallas als

mit mehreren Kaiserbiisten zusammen an dem Tor Bovacciano genannten Platze

zu Ostia gefunden. Er giebt an, die Augen der Pallas seien aus Elfenbein,

die Wimpem aus feinem Metallblech eingesetzt gewesen. Das letztere stimmt

nicht mit der Athena Hope; denn diese hat, wie Michaelis und Joubin konsta-

tierten, durchaus keine Wimpern, und die eingesetzten Augapfel waren nach

dem Zeugnisse der Herausgeber der Specimens of anc. sc. moderne Erganzung.

Schon dieser Umstand zeigt, dafs cs sich bei diesem Berichte Fea's keines-

wegs um genaue Aufzeichnungen bei einer Ausgrabung handelt. Fea schreibt

nur in ungenauer Erinnerung an die erst fur den Kaufer Thomas Hope in

Rom modern eingesetzten Augen. In den Specimens of anc. sculpt. I, 25 er-

scheint die Statue im Jahre 1809 mit auf der Rechten hinzugefiigter Victoria

und mit der Angabe, dafs sie 1797 in Ostia 30 Fufs tief vor ihrer Nische

gefunden worden sei, Details, die Fea nicht angiebt; ersonnene Fundangaben

pflegen indes immer besonders genau zu sein. Die Victoria war, wie die

Specimens angeben, schon in Rom fiir Thomas Hope hinzuerganzt worden, da

dieser eine Kopie der Athena Parthenos in ihr sah; die Ansicht Quatremere

de Quincy's iiber den Typus war also damals in Rom schon durchgesickert

und wohl zur Erhohung des Wertes der Statue benutzt worden. Im Texte

der Specimens ist auch darauf hingewiesen, dafs eine gleiche beriihmte Statue,

die aber „less entire" sei — worin diese geringere Vollstiindigkeit bestanden

haben soll, wird wohlweislich verschwiegen — , sich in Villa Albani befunden

habe und fiir das Nationalmuseum in Paris zuriickbehalten worden sei, was,

wie schon bemerkt, eine direkt falsche Angabe ist.

Wenn man sich in die Zustande in Rom im Jahre 1797 versetzt, so be-

begreift man, wie erwiinscht es dem Besitzer der Sammlung Albani sein

mufste, eins seiner Hauptstucke der Konfiskation durch die Franzosen zu ent-

ziehen 1

) und als neue Ausgrabung nach England zu verkaufen. Fagan und Fea

miissen die Sache besorgt haben und waren naturlich interessiert, das Geheim-

nis strengstens zu wahren.

Der Abgufs des Kopfes (Meisterwerke Tafel IV A; S. 106 Anm. 2; 107,

Fig. 17) ist, da er die Augen hohl zeigt, vielleicht noch in Rom vor der Uber-

fuhrung nach England gemacht; durch die Biiste ist der Abgufs offenbar erst

1) Im Oktnher 1797 wnren alle guten Stiicke der Villa Albani bereits verpackt, um nach Paris ge-

schickt zu werden, und selbst die Kunstwerke einiger in Rom lebendcr Euglander waren ebenso kon-

fisiiert und verpackt; vgl. das Vericichnis im 3. Bdc. der Corrcspondancc de Napoleon I, p. 498 IT.
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in Dresden vervollstandigt worden, da diese von der dortigen Lemniu genom-

men ist. Auffallend bleibt dabei nur, dafs in der Dresdener Winckelmann-

Ausgabe 1 8 1 1 nicht dieser, sondern der Abgufs des Farnesischeri Kopfes fiir

die Zeichnung im Bd. IV Taf. 6 A benutzt worden ist.

Die Pallas Albani, nach Winckelmann die schiinste Athena und das be-

deutendste Werk des hohen Stiles in Rom, ward von Quatremere de Quincy

als Nachbildung der Parthenos des Phidias angesehen. Wir wissen langst, dafs

sie dies nicht ist; aber ebenso sicher ist sie doch Kopie eines phidiasischen

Werkes. Ich habe friiher falschlich die farnesische Statue in Neapel als antike

Variante des Hope'schen Typus betrachtet (Meisterwerke S. io6ff.); sie ist,

wie ich bereits in der Abhandlung iiber Statuenkopieen I S. 7 Anm. bemerkt

habe, nur eine Kopie nach demselben Originale wie die Albani-Hope'sche

Statue, und dic Verschiedcnheiten in der Behandlung des Kopfes fallen nur

dem Kopisten zu. Der Albani-Hope'sche Kopf ist ohne Zweifel die treuere

Kopie. Doch hiervon an anderem Orte; hier sollte nur jene friiher hoch-

beriihmte Statue, die Pallas Albani, als nicht verschwunden, sondern als

Hope\sche Athena wohl erhalten nachgewiesen werden.

Mochte uns bald jemand die langst dringend erwunschte kritische und

kommentierte neue Ausgabe von Winckelmann's Schriften schenken, und
miichte auch die Geschichte der Antikensammlungcn in napoleonischer Zeit

eine eindringende Behandlung erfahren! Dann wird die hier vorgetragene Ver-

mutung vielleicht noch weitcre Stiitze finden.

Damit diese Zeilen nicht des bildlichen Schmuckes entbehren, habe ich

oben und unten zwei Figuren geben lassen, die beide einen guten apotropai-

schen Schutz zu gewahren geeignet sind, die eine durch ihren erheiternden,

die andere durch ihren erschreckenden Charakter.

Das Bild uber dem Beginne dieser Zeilen (S. 86) ziert einen altkorinthischen

kugligen Aryballos, der, aus Griechenland stammend, sich in Privatbesitz zu Miin-

chen befindet. Der Aryballos ist ohne Ornament allein mit diesem hochst eigen-

tiimlichen Bilde geschmuckt. Fs ist ein Gorgoneion ganz absonderlicher Gestalt.

Waren die Ohren nicht rein menschlich, wiirde man es fttr eine ganz tierische

Fratzo halten. Die Stirnc ist mit mahnenartig angedeutetem Haare bedeckt.

Die Umgebung des Mundes ist voll von Stoppelhaaren Nach unten hangen

die uns auch sonst bekannten langen Bartzotteln herab. Die Nase ist ganz

dekorativ behandelt; die Nasenflugel und die Umgcbung des Auges sind mit

weifs punktierten Streifen gebildet, dic sonst nicht den korinthischen, sondern

vielmehr dcn ionischen und biiotischen Produkten charakterLstisch zu sein

pflegen. F.in Palmettcnmotiv steht an der Stellc der Nasenwurzel.

Am auffallendsten aber und, soviel ich weifs, bis jetzt ganz ohne Analogie

sind die beiden grofsen Auswuchse an den Seiten. Fliigel sind damit gewifs

nicht gcmeint. Am rhesten erinnern sie in Stellung und Form an Brustflossen

von Fischen.
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Ich glaube, die -ropTt"! «90X11, das scheufsliche Phantom der Unterwelt,

das Persephone senden kann (Odyssee X 634), ist hier mit Elossen rudernd

gedacht auf dem dunkeln Gewasser des fernen Jenseits, dem Okeanos, dort,

wo die Nacht ist und wo am Gestade der diistere Hain der Persephone ragcnd

steht (Odyssee k 508 fF.), oder gar auf dem in der Tiefe von Hades' Hause

stromenden Acheron, den Pyriphlegethon und der Abflufs der Styx, der Koky-

tos, verstarken (k 5 1 3 f.)- Die Gemahlin des Acheron heifst Gorgyra, die

Mutter des Unterweltsdamons Askalaphos (Apollod. bibl. 1, 5, 3 und frg. 10 bei

Stob. ecl. 1, 49), und Gorgyra ist gewifs (vgl. E. Rohde, Psyche II*, S. 408)

nur Kurzform fiir Gorgo. An Stelle von Gorgyra werden auch Orphne (Ovid.

met. 5, 539) oder Styx (Servius zu Acn. 4, 462 und zu Georg. 1, 39) als Mutter

dcs Askalaphos und Gattin des Acheron genannt. Es ist sicherlich alte Vor-

stellung, die aus dicsen spiiteren Oberlieferungen spricht: Gorgo als ein den

diistern Gewassern der Unterwelt engst verbundenes Wesen.

Auf dicscn Wassern schwimmend scheint mir die fopT«in K€<paXq von diesem

Bilde dargestellt, das wir einem korinthischen Maler des siebenten Jahr-

hunderts verdanken; und die in der spateren Kunst nicht scltenen Mischungen

des Gorgoneions mit den Typcn der Seewesen ') werden demnach auf alte Vor-

stcllungen zuriickzufiihren sein.

Das umstehende Bild stellt in natiirlicher Grofse einen kleinen flachen

fufslosen Teller dar, der zu Athen gcfunden wurde und sich jetzt in privater

Sammlung zu Miinchen befindet. Das reizend im Stile der grofsen Meister

um 500 v. Chr. gemaltc Bildchen ist nur am unteren Rande etwas fragmentiert.

Es ist nicht schwer zu erganzen. Das magere bucklige MSnnlein, das da

kauernd hockt und sich dabei mit den diirren Armen auf seinen Knotenstock

stutzt, es ist ohne Zweifel dringend beschaftigt, und vielleicht waren die Re-

sultate seines eifrigen Bemiihens in dem verlorenen unteren Teile angedeutet.

Zu verglcichcn ist das Innenbild cincr Schale epiktetischen Stiles bei Hartwig,

Meisterschalen S. 347, Fig. 47; da ist ein bekranzter bartiger Mann von ge-

wohnlichem Typus, der auch das Miintelchen iiber den Schultern tragt und

sich hockend auf den Stock stutzt, beschaftigt mit der linken Hand mittels

eines Steinchens der bei Aristophanes, Frieden i2 3off. vorkommenden Sitte

(vgl. Scholien dazu) folgend sich zu reinigen. Unser kleiner Teller steht hoch

iiber jenem etwas alteren Schalenbilde , und zwar cbcnso durch die kunst-

lerische Ausfiihrung, die dem Besten gleichkommt, was jene hochste Bliitezeit

attischcr Vascnzeichnung uns hinterlassen hat, wie durch die Auffassung des

Gegenstandes: dem Hafslichen ist der Stachel genommen, indem es ins Humo-
ristische gezogen ist. Dies Mannlein von magerer zwerghafter und buckliger

Bildung mit dem iibergrofsen Kopfe, der Glatze, der krummen Nase, dem
eifrigen Ausdruck im Auge und dem geoffneten Munde, detn nach Barbarenart

sparlichen Backen- und Kinnbartchen*) ist eine der friihesten und zugleich

1) In Roscher'» I.cxikon I, 17^:;. Dazu Wiesek-r in ilcn Nacbriclitcn <l. CioH. Gcs. I«88 S. 415^.,

dcr rnit Unrechl Skylb stalt Cinrgo crkcnncn miichlc.

2) Vyl.Hartwig, Mcistcrschalcn Taf. 14, 2; 40; S. tjj.437; fcnicr 50. Htrl. Winckelinannsprojjr. S. 1 60.
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vorziiglichsten Schopfungen karikierenden Humors in der griechischen Kun>t.

Dafs der alte bucklige Zwerg sonst gan/. ausgestattet ist wie ein feiner Athener,

der an einem Symposion teilgenommen hat — cr tragt Stock und Mantelchen

ganz wie diese und dazu einen Kranz von Weinlaub und eine breite Kopf-

binde, eine Mitra 1
)
— steigert natiirlich noch die komische Wirkung.

Eine andere gleichartige Leistung der attischen Vasenmalerei wiifste ich

nicht zu nennen; vergleichen liifst sich am ehesten der alte barbarische Sklave

der Schale des ,,Meisters mit dem Kahlkopfe" 8
), Hartwig, Meisterschalen Taf. 40

(S. 437 f.), oder die alte Warterin, die Pistoxenos malte (ebenda S. 376). I.eidcr

zeigt unser kleiner Teller keine Inschrift. Ich mochte vermuten, dafs er ein,

allerdings besonders reifes und vorziigliches, Werk des dorischen, in Athen

arbeitenden Meisters Phintias ist, der in kleinen feinen Rundbildern besonders

excellierte und vielfach mit Euphronios wettciferte, dem er hier durch Leben-

digkeit des Ausdrucks, wenn unsere Zuteilung richtig ist, besonders nah gc-

kommen wSre.

I) Vgl. Samml. SabourofT zu Taf. 23.

21 Vgl. Hartwig, Mcistcrschalen S. l fi6 199; Hauscr im Jahrh. (). Inst. 1895 S. 113: /.u Hartwig

Taf. 18, 2 vgl. mcinc Angabcn in dcr Kcrl. philol. Wuchcnsctar. 1894 S. 145.



Le statue della Villa di Pljnio in Tuscis.

Di G. F. Gamurrixi.

Plinio il Giovine in una lettera a Traiano riferisce, che aveva richiesto al

suo padre, 1* imperatore Nerva 1
), che gli permettesse di trasferire nel muni-

cipio (non lo indica) le statue, che teneva in lontani terreni, e che essendogli

pervenute per piu successioni le custodiva quali le aveva ricevute, ed ottenu-

tone 1' assenso vi avrebbe aggiunta la statua di lui. Che Nerva, il qualo

incito con mirabile orazione tutti i cittadini ad essere munifici, aveva ben

volentieri alla dimanda annuito. Plinio allora avere scritto ai decurioni, che

assegnassero alle statue il luogo medesimo, dove alquanto prima aveva costruito

un tempio a sue spese; e quelli per riguardo all' opera egregia averne dato

a lui la elezione. Ma e per la infermita propria, e poi per quella di Nerva,

e per le incombenze d' ufficio era stato costretto a differirne 1* esecuzione.

Per cui si rivolge a Traiano, perche gli conceda quanto aveva ottenuto, e di

adornare 1' opera, ch' era per incominciare , colla statua ancora di lui: e per

poter far cio quanto prima, addimandava altri trenta giorni, oltre il mese della

vacanza dall' ufficio, la quale gli terminava il primo di settembre. Aggiunge

poi, che per la vasta possessione in quei luoghi gli necessita di rinnovare i

I) L. X cp. 24: „Petii ab eo, ut statuas principum, quas in lonj.'in>)uis auris per plures succcs-

*iones traditas mihi. qualcs acceperam, custodiebam, pcrmittcrct in municipium transftxrc, adiecla sua statua."
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fitti, altrimenti gli affari gli vanno in malora: e che non puo richiedere un

tempo piu breve, per essere quei terreni lontani da Roma da oltre cento cin-

quanto miglia. ') Traiano cortescmente risponde (1. X ep. 25) che non V1
era

d' uopo che Plinio gli adducesse tante ragioni, ma essergli bastata la sola

volonta: e che ponesse la statua di lui nel luogo designato, non gia percht*

ambisse siffatti onori, ma per non parere d' impedirgli quell* atto pietoso.

E ben facile qui riconoscere, che i possessi di Plinio adornati di quelle

statuc erano situati nel territorio di Ttfcrnutn Tibcriiuiui, ora Citta di Castello.

Teneva egli cola una deliziosa villa, dove passava V estate studiando e cac-

ciando, e con eleganza e dettaglio la descrive nella celebre lettera ad Apol-

linare (1. V ep. 6). Nella quale non rammentando le statue, mentre nessuna

parte ancorche minima tralascia, si deve da cio arguire, che la scrisse dopo

il loro trasferimento ottenuto da Traiano. A questi invia la lcttera precisamente

di la, e designa il sito della loro colloca/ione nell' area del tempio, che aveva

costruito in grazia c bcnemcrenza di essere stato prescelto fino della tenera

eta a patrono da quel municipio di Tiferno Tiberino.*) Xon esser quindi

dubbio trattarsi del vasto predio e della villa in Tuscis, molto piu che si

aggiungc essere distanti da piu che cento cinquanta miglia. Infatti pcr venire

I) Mi ,,cum ct municipinm ct agri, dc quihus loquor, sint ultra ccntcsimnm ct <iuin<|uaKCsimnm

2) I.. IV cp. 1: ..Oppidum cst pnedlil noslris vicinum: nomen Ttfcrnurn Til>crinum, ijuod mo

pacnc adhuc pucrutn pnlronum OOOptKVh . . . . Ut rcfcrrcm yratiam, lcmplum RMtttail mca cxlrnxi: cuius

dcdicationcm, cum sil ]>araluni, diffcrrc longius irrcli(,'io>um cst."

lapidcm. 11
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da Roma a Tiferno conveniva prendere la via Flaminia, e giunti per ad Martis
a Mevania (Bevagna) calare verso il Tevere, e seguire poi sempre la sua

sponda contro corrente. Secondo gl' Itinerari da Roma a Mcvania si conta-

vano miglia 91; da Bevagna al Tevere (verso ponte S. Giovanni) corrono

chilom. 2 1 , pari a miglia 17; e da pontc S. Giovanni per Umbertide a Citta

di Castello si segnano per la via attuale chilom. 52, pari a miglia 35; e di la

alla villa di Plinio (sopra il villaggio di Lavta) chil. 8, poco meno di miglia 6:

onde in totale miglia antiche da Roma 149.
1
)

Corso, che ben poco differisce

dall' indicato da Plinio, al quale faceva comodo per la sua dimanda d' ac-

crescerne alquanto la lontananza.

Giacche piu non si dubita, che 1' amena villa di Plinio in Tuscis, alle

altre preferita, risiedesse fra San Giustino e Citta di Castello proprio ncl

campo detto di San/a Fiora a sinistra di un torrente nella parocchia di Pas-

serina, che ora porta il nome di Collc di Plinio. Fin dal secolo scorso fu

rinvenuto in quei paesi il titolo votivo di P/ittia Chrcs/c, il quale porse non

lieve indizio a Guilio Mancini per farvi alcune indagini, che quell' opinione

sostennero.*) Ai nostri giorni ne ha comprovato il sito con nuove esplorazioni

il diligente storico Magherini-Graziani 3
), ed ha esposto 1'agitata questione e i

resultati ottenuti con molta chiarezza e dottrina. Oggi ancora, sebbene nel

vasto campo ridotto a cultura prosperino i filari delle viti, e lo divida la

nuova via comunale, si prosegue a rinvenire le macerie delle costruzioni e le

vestigia delle nascose rovine. 1
) Ho veduto poco fa il terreno tuttavia ingombro

da tritumi sparsi, quantunque di continuo tolti dai villici, e gettati nel vicino

torrente. 6
) Ho veduto i pezzi di mosaico raccolti, e le cornici di marmo, e le

infrante tegole, che recano in grandi lettere la marca di C P - C • S, cioe del

nome di Caius Plinins Caccilius Sccundus. Con che siamo vie meglio assi-

curati essere quello il sito della graziosa villa, ch' egli si compiacque descri-

vere, e che poi gli eruditi hanno fantasticato nel ricomporre. Ora nel luogo

stesso seguendo la sua lettera, e notando la posizione e 1' orientazione, con

grata meraviglia ci pcrsuadiamo, che veramente quello sia dove Plinio il

1) I.c miglia 91 da Roma a Mrvania si dcsumono dagli ftinrraria di Vkarcllo {Corpus tnscr.

I-aL XI, p. I n. 3281—3284 ed. Bormann), trc dci tjuali segnano la distanut in n>. 90, cd uno in

m. 91. L* Itinararium Antonini assomma m. 91. Iji distanu» ihilometrica da Bcvagna a Citt.\ <li

Castello e tolla dalla Carta geogralica postale d" Italia, Torino 1878, f." 11. 5.

2) GiornaU di Padova an. 1828; c meglin nel Giornale An adico di Roma, T. 60 (1833) {>. 173 sg.

3) Storia di Citta di Castcllo. Ivi, 1890, Vol. I pg. n^sg.

4) Ho preso io stesso nel sito due fotoKrafic, chc vcngono <|ui per maggiore illustrazinnc ripro-

dottc, nclle quali da due punli divetsi -si vcde il carnpo, rascntato c corroso dal torrcntc, c dovc si

elcvava la villa di Plinio. In cima alla collina stanno hi parrocchia ed una villa moderuu spettantc ai

sigg. Cap|>ellelti.

5) II vccchio guanliano dclla prossima villa dcl Colle di Plinio, Krancesco 1'aolini, ha con amoro

raccolto molti frammcnti di marmi (uno di staiua). pczzi di mosaici, c fistulc a<|U.iric <li piombo, c togoli

con liolli figulinari, provenienti tutli dal campo di Santa Fiora. Mi ha riferito, che dovcndolo ii<lurrc

a cultura ci voltero |>arecchi giorni di lavoro pcr disgombrarc lc maceric dcll' antica villa, c scaricarle

nel nume.
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giovine, e forsc anche il suo zio, il naturalista, trassero dolci ed eruditi ozi,

ricreandosi di quella pace e dell' aere aprico e sereno. 1
) Un immenso anfi-

teatro si apre coronato dagli elevati poggi: veduta quanto mai mirabile.*)

Giace il campo di Sanfa Fiora dalla parte settentrionale a pie di un aereo

colle {nella cui cima risiede adesso la villa Cappelletti) ed agevolmente si

eleva sulla spaziosa valle. 3
) Le aure fresche e pure riceve per una larga foce

dai monti Appennini, che dietro da lunge si adergono. 4
) In gran parte pro-

spetta a mezzogiorno, e nell' inverno alquanto prima accoglie il sorger del

sole che nell' estate, per essere da quel lato sottoposto ai poggi. 5
) Due tor-

renti limitano a destra e a sinistra quella pianura, ed effondono le acque nel

prossimo Tevere. 6
) Un fonticello a breve distanza seguita a fluire la sua linfa.

la quale condotta cadeva poi con giocondo murmure, vuoi ripartita in tenui

zampilli, vuoi raccolta in vasca marmorea. 7
) E qui per non deviare d'avvan-

taggio dal tema propostomi diro solo, che scavi regolari varrebbero ancora

(sebbene alcuna impronta piii non si scorga o vestigio. tranne il lungo muro

di precinzione a mezzogiorno*)) a far riconoscere le diverse parti di quella

celebre villa, o almeno laddovc le fondamenta rimangono.

Le tegole che portano il bollo di C • P • C • S palesano, che Plinio in quel

suo lato predio teneva una fornace da embrici: e non poteva essere altrimenti,

perche 1'argilla della valle e tenace 9
), e spccialmente verso il basso Tevere

bene si adatta a tale industria. Questa osservazione valga per le altre tegole

segnate col nome di altro proprietario, e che scmpre piu convalidano 1'

esistenza di una fabbrica locale. Si sono raccolte pertanto nello stesso campo
alcune coll' impronta di GRANI, ora isolato, ora congiunto a due diverse date

consolari, la piii antica delle quali indica 1'anno 760 di Roma (7 d. Cr.), 1' altra

il 768 (15 d. Cr.). Della prima non si aveva che un sigillo spezzato, e ci

1) L. V cp. 6: „Habes caussas, cur ego Tuscos meos Tusculanis, Tiburtinis, Praencstinisquc mcu

praeponam Placida onmia ct quiesccntia
,
quod ipsum salubritati rcgionis, ut purius carlum, ct

aer liquidior, acccdit."

2) /?•;: „Rcgioms forma pulchcrrima. Imaginarc aliquod immcnsum, et quale sola rcrura natura

possit efhngcrc. l.ata ct diftiisa planitics montihu* cingitur."

3) /vi: „Villa in collc imo sita prospicit quasi cx summo: ita lcnitcr ct sensim clivo fallcntc consurgit."

4) hi: „A lcrRo Appenninum. sed lonjfius habct. Accipit ab hoc auras quamlibet scrcno ct

j>l.i< iJo dic." K al<|uanto sopra: ,,Acstatis mira clcmcntia: scmpcr acr spiritu aliquo movetur."

5) /vi; „Magna sui parte meridicm spcctat, acstivumquc solera ab hora sexta, hibcmum aliquanto

matiirius."

6) Ivi: ..Cuucta cnim pcrcnnibus rivis nutriunlur . . . devcxa tcrra, quicquid liquoris accepit

cflundit in Tibcrim."

7) /;•/: „Hic (|uoque fcms nascitur, simuhiuc sul.ducitur per totum hippodromura tnducti*

fistulis strepunt rivi." E piii sopra: „In hoc fontc cratcr, circa siphunculi plurcs misccnt iucundis>i-

mum murmur."

8) II muro mcridionalc, chc ancora si scorge alla supcrficie dcl suolo, si cstendc da torrcntc a

torrcntc pcr circa quattroccnto mctri. ,,Omnia maccria muniuntur; hanc grndata buxus operit et snb-

trahit." l.ungo il mtiro passava 1111' antica via.

9) I-i tcnaciti o compate/M «lclla tcrra in quclla vallc c pure ricordata. /ri: ..Tantis glebis

tcnatissimutu miIuiii . . . . ul nono .lcmum stilco pcidotinttir."



Le statuk della Villa di Plinio in Tuscis

rimaneva ignoto il cognome di Granio 1
): ma nell' anno decorso pcr cortesia

deir ing. Temperini di Citta di Castello mi e pervenuto integro, che ho voluto

collocare per la sua importanza nel museo pubblico di Arezzo:

Q • CAECILIO • I^ETELLO I

A LICINIO NERVA CoS I

M GRANI • MARCELLI
|

L' altro edito interamente da Magherini-Graziani (o. c. p. 115):

GRANI
DRVSO CAES/^EMSILANOCoS

Segnano queste due date il tempo successivo delle costruzioni fatte da

Marco Granio Marcello, 1* una verso la fine dell' impero di Augusto, e 1' altra

nel secondo anno di Tiberio: alle quali Plinio aggiunse quasi un secolo dopo

le proprie, come e chiaro dagli embrici portanti le sue lettere iniziali, e da

quello che scrive: Amo cnim quac viaxitna partc inchoavi auf inchoata pcrcolui

(libr. V ep. 6). Ne Granio ci e ignoto: la storia ci ha trasmesso, ch' era

ascritto all' ordine senatorio, e che fu in quegli anni questore (piu propria-

mente proconsole) della Bitinia. Appunto per quella carica nel secondo anno

di Tiberio sostenne un processo gravissimo in Roma.*) II suo questore lo

aveva accusato di concussione od estorsione, e 1' accusa fu presentata dal noto

declamatore Ipsone, il quale sobillava aver Marcello sparlato di Tiberio, ed

aggiungeva, fra le statue dei Cesari, che possedeva, aver coilocata la propria

in luogo piu elevato, ed anche amputata la testa a quella di Augusto coll'

imporci una di Tiberio.-"') L' imperatore presente, ardendo di sdegno, lo voleva

subito di moto proprio condannare, ma ne fu da una libera parola a sorte

represso. Pare che dell' accusa per le statue Marcello rimanesse assoluto,

come si ha da Tacito; mentre Svetonio, che allude allo stesso fatto in termini

incerti, Io dice condannato. ') I commentatori stanno con Tacito, che sembra

aver avuto informazioni piu esattc.

Sono persuaso, che le statue poste da Granio Marcello nella sua villa in

Tuscis, che compiva in quell' anno 768 di abbellire, siano le ricordate dai

due storici, e quindi quelle ereditate da Plinio, che chiama statuas principum,

1) II sigillo rtjjulinario, di cui tratto, si ha in Marini alla p. 121, n. 296», Roma 1884. Ku cdito

primamente da G. Mancini nel 1803 nel Giornalc di Padova: poi da Ma|;bcrini-Graziani con i soli nomi

dei consoli e di M • GRAXI.
2) Tacit. Ann. 1 , 74 : „Ncc muho posl Granium Marcellum, praetorem Bithyniac, (juacstor ipsius,

Cac|)io Crispinus, maicstatis postulavit, subscrilicntc Romano Ilisponc, <|ui formam \itac init."

3) Tacito l. c. ,,Scd Marccllum insimulabat, sinistros dc Tiberto scrmoncs habuissc Addidit

Hispo statuam Marcelli altius <|uam Cacsarum sitam: ct alia in statua, ainputato capitc Augusti,

eflicicm Tiberi inditam."

4) Sveton. Tiberius, c. 58: „Statuac ciuidnm Augusti caput demscrat, ut altcrius imponeret. Aita

res in senatu. et quia ambigebaliir, pcr tormcnta (ju.icsita cst. Dainnatr» rco."

SmiiXA 1Uluu>iana. 7
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98 G. F. Gamcrrini: Le statuk df.lla Vili.a ui Pmnio in Tuscis

e Tacito Caesarum. Tanto felicemente combinano i due nomi del proprietario,

il tempo, e il fatto, che non si pu<) pensare ne ad altra cosa, ne ad altra per-

sona. La villa in Tuscis era pervenuta a Plinio per parte della madre sorella

di Plinio Secondo il seniore. Ricorda egli questi fondi come materni, molto

vasti ma poco fruttuosi rispetto alla loro estensione. „Mc pracdia materna

parttm commodr tractant; deleciaiit tamen ut materna." 1
) Esclude poi che

fossero acquistati dalla sua madre Plinia, dicendo che unitamente alle statue

gli erano pervenuti pcr plurcs succcssioncs. Resta quindi ad indagare, come
la successione e avvenuta, e quale parentela vi fosse stata fra la famiglia dei

Plinii e il senatore M. Granio Marcello.

K molto incerto, come si chiamassero i genitori di Plinio il vecchio e di

sua sorella Plinia. Se non che una vita di lui, che si reputo scritta da un

antico, e stimata autentica dal dotto P. Arduino ci riferisce, che era Verotiensis,

natus sub Tibcrio, patrc Celere, matre Marcella.*) Una lapide veronese, man-

cante della parte destra verrebbe a dtrci lo stesso per i nomi del padre e

della madre di Caio Plinio Secondo, se si accettano i supplementi del Pan-

vinio. 3
) So bene che quella vita non si vuole antica, ma invece si dubita

esser fattura di un erudito del quattrocento : e che sia tutt' altro che certo,

che il titolo veronese appartenga allo scrittore delle storie naturali. 11 docu-

mento che vengo a rivelare, che Granio Marcello era un antenato di Plinio,

pu6 mettere in forse i moderni giudizi, e far rivivere 1' abbandonata opinione.

Si potrebbe ben credere, che la madre di Plinio Secondo fosse stata Grania

Marcella iiglia di Marcello, ed ava di Plinio Cecilio. Ed infatti Plinio il

Seniore nacque 1' anno 776 di R. (23 d. Cr.) vale a dire dieci anni dopo che

Granio aveva avuto il proconsolato della Bitinia. Si noti in fine, come ben

convengano le eta di ciascuno, onde e dato desumere, che la figlia divenne

erede dei beni del padre, compresa la villa in Tuscis, da lui edificata ed adornata

di statue. Bene quindi si spiega la frase della lettera „sfatuas prittcipum

pcr plurcs successiones traditas mi/ti", e pervenutegli unitamente ai beni matemi,

cominciando a contarc dal suo bisavolo. Andarono quelle a rendere piu splen-

dida la munificenza di lui verso il municipio di Ti/ernum Tiberinum, trasferite

che furono presso il tempio, che a sue spese aveva inalzato.

1) La chiarna „rcs familiaris". Lib. IV ep. I: ,,Der1crtemus in Tuscos, non ut agros rernque

familiarcm oculis subiiciamus, scd ut fungamur ctc." Lib. X cp. 24 a Trajano: ,,tc plurimum collaturum

utilitatibus rci familiaris mcac. Agrorum cnim, ijuos in caclcm rcgionc {in Tuscis) |>ossiclco, locatio

ipiuin alioqui CCCC exccdat, adeo non potest diflfcrri l*ractcrca continuae stcnlilatcs cogunt mc

<lc rcmissionibus cogitarc."

2) C. riinii S. Hist. Nat. T. I (cd. Taur. 1829) p. XC: „Altcra IMiuii vita circumfertur, «juatn ct

Harduinus intcr Vetcrum tcstimonia protulit. C. 1'ltnius Sccundus Vcronensis ctc."

3) Corp. Inscr. I.at. vol. V p. I, n. 3442 cd. Mommscn. Sc si rifcriscc a Plinio il vccchio. si

potrcbbc supplirc: ( '. Ptinius
\

C. f. Si cundus
\
llll vir Aug.

\
sibi Orciviae

\
. . f. Marctltae

\

u\.'ii
| C. 1'tim'o Cetcri patri

j

of>timae matri
|
Oraniar Marctllar

\
t. f. 1.



Digitized by Google



I !(;SK« ' S K:

\\m 1'

Mll !:•

I» — iiJ"Tlt.h 'j>. ''c:st ••. '!.<
,

: ..i.f d~r S. ijir^.-' • :. \ fi 1

l'.<
-'•/•.• \nr- ""rirtiV r ;";*..

. r •• . *i • :

. «> r i:i. Ili-yiiiM d •« ; ri^. :« !..'»n*i <».

! ..•! ,'V.T s<:ll i-f . ii,. .• :i Mitt* .

t*.*J*\%f lnii ilttfrt D-.rl'' I»n *<..'. .« fun 1. .

!i -i. :.:*l:inlichi n !dcalk««,4 l*-"k»«r

i >\r • , l .-.!rckt 'imi in livW* tt-Mi *"•>* '

1\} .'. in Verlii'i'!u* ^ mit «1 " I •.• »".»"

I>; S; >in>ii der Bofc^tif *il , i r 1

...-nli n si<- zur Utmi&hii* < ri, 1

I !•! Stikk ori^in.il.-r i*|
:
-'« ln - 1 r *-

..

l'ni-; ; :i<l'-n Anhpntch uuf \vi--'«
,!iM I-.iitliil '' .

Digitized by Go





Hklioskopf aus Rhodos.

Von Botho Graef.

Mii kinkk Tafel.

Der iiberlebensgrofse Marmorkopf, dessen verschiedene Abbildungen hier

nnd auf der beigegebenen Tafel vorgelegt werden, befindet sich in Berlin im

Besitze von Friedrich Hiller von Gartringen. Der Kopf stammt aus Rhodos,

wo er im Ileginn des vorigen Jahres als von Landleuten gefunden auftauchte.

Und zwar soll er einer giitigen Mitteilung des Arztes Stylianos Saridakis

zufolge bei dem Dorfe Koskinii gefunden sein. Man erkennt einen jugend-

lichen mannlichen Idealkopf mit locker fallendem halblangem 1 laar, das die

Ohren bedeckt und in bewegtem Spiel das ganze Gesicht umrahmt. Diesrr

Typus in Verbindung mit dem hundorte legt die Iiezeichnung Ilelios nahe.

Die Spuren der Befestigung der Strahlenkrone, welche noch nachweisbar

sind, werden sie zur Gewifsheit erheben.

Ein Stiick originaler griechischer Skulptur aus Rhodos hat unter allon

Umstanden Anspruch auf wissenschaftliche licachtung, selbst wenn sein I*".r-

7*
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hultungszustand noch trauriger wiire als in dicsem Falle. Um so mehr, als wir nun

zu dcm von Ilartwig in den Romischen Mittheilungen II (1887) Taf. VU und

VII a veroffentlichten und Seite 1596°. besprochenen 1 Ielioskopfchen aus Trianta

bei Rhodos einen zweiten Vertreter von ganz verschiedenem Typus haben.

Der Marmor des neuen rhodischen Kopfes ist von der Art des schcmen

etwas grolskrystalligen parischen. Den Erhaltungszustand zeigen die verschie-

denen Abbildungen. Der glatte Bruch an der linkcn Seite ist durch cinc Schich-

tung veranlafst, wie ahnlich und in iihnlicher Richtung eine zweite durch den

rechtcn Augenknochen und eine dritte rechts durch dic Locken geht. An die

J lauptbruchflache links schliefst unten noch eine zweite Bruchfliiche an. Der
Kopf ist 43 cm hoch, gehorte also zu einer Statue von doppelter l.ebensgrofse.

Diese mufs in schriiger Bewegung nach rechts dargestcllt gewcsen sein, der

Kdrper in Seitenansicht, wiihrend dcr Kopf sich dem Beschauer voll KUWandte.

Also eine Stcllun^ iihnlich dcr Meto]>e von Ilion. Das liifst sich Schritt vor

Schritt beweisen.
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Die Zinkatzung auf S. 100 ist nach einer Photographie gemacht, welche

der Giite des um dieses Skulpturstiick sehr verdienten Arztes Dr. P. Pavlides

verdankt wird. Es ist die einzige, welche den ganzen Hals zeigt. Er war
nicht nur gebogen, sondern auch stark gedreht, wie der noch erhaltene Teil

des stark geschwellten Muskels bezeugt. Da sich nun zeigen lafst, dafs der

Kopf senkrecht stand, so mufs der Korper schrag gerichtet gewesen sein. Und
da sich ferner ergiebt, dafs der Kopf auf die Vorderansicht berechnet ist, war

e.s der Korper fiir die Seitenansicht. Es befindet sich namlich oben auf dem
Kopfe erstens dicht hinter den Haaren ein grofses I.och 5% cm tief von kreis-

formigem Querschnitt, 4% cm im Durchmesser. Die Innenflache des Loches ist

sauber und gut erhalten, ein Bleivergufs scheint niemals darin gewesen zu

sein. Die Bestimmung dieser Einarbeitung lafst sich nicht mehr mit Sicherheit

erkennen, wohl aber die einer zweiten 3'/^ cm dahinter liegenden. Hier be-

findet sich noch jetzt ein Eisenpflock in Bleivergufs. Der Pflock hat einen

rechteckigen Querschnitt und ist 15 mm breit, die Kinarbeitung ist 3% cm breit,
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die langere Seite ist wegen des verwitterten Bleivergusses nicht genau mefsbar.

Der eiserne Pflock kann kaum eine andere Bestimmung gehabt haben, als den

Kopf zu befestigen. Es ist wahrscheinlich, dafs da, wo er steckt, auch wirklich

die hochsto Stelle ist, und das sichert dem Kopfe die senkrechte Stellung.

Ein zweiter kleinerer eiserner Xagel von 7 mm Durchmesser befindet sich in

Bleivergufs links in dem grofsen Bruch — den er vielleicht veranlafst hat —
etwa in dcr Hohe des Augenknochens.

Die Berechnung fur die Vorderansicht geht aus der Bearbeitung des Kopfcs

hervor: er ist oben und ganz hinten roh, die rechte Seite des Ilinterkopfes ist

mit einfachen Mcifselschliigen bearbeitet. Sie gehen, wie die Abbildung der

rnchten Seite zeigt, bis dicht an die Haare heran. Dieselbe Abbildung zeigt

auch, dafs der Kopf iiberhaupt nicht einmal die im allgemeinen bei griechischen

Kopfen vorauszusetzende Tiefe besitzt. Herrichtung fiir die Aufnahme irgend

einer Bedeckung an dieser Stelle ist auch nicht vorhandcn. Der Kopf war also

so sehr fur die Vorderansicht allein berechnet, dafs die Seitenansicht iiberhaupt

nicht gcsehen werden durfte. Dieser Befund und die Spuren der Bcfestigung

fiihren darauf, dafs der Kopf vor einer Wand stehen mufste.

Aufser den grofseren Kinarbeitungen ist, wie die verschiedenen Abbildungen

zeigen, der ganze Kopf von einem Kranze kleiner Locher umgeben. Dicse

l.other sind bis zu 3 cm tief und haben meist einen Durchmesser von 8 mm,
es sind im ganzen funfzehn, dazu kam noch mindestens eines, welches in dem
abgebrochenen Stucke safs. Die weitesten Abstande der Locher betragen 8 bis

jo cm. Da die l.ocher ohne Unterschicd in Lockenberg oder -thal sitzen, so

konnen sie nicht der Befestigung eines einfachen glatten Diadems gcdient

haben. Fur die leichten Blatter eines Kranzes aber erwartet man nicht etnc

so solide Befestigung mittels kriiftiger Zapfcn. Es mussen schon grofsere

(Tegenstiinde gewesen sein, die eines solchen Haltes bedurften. So wird man
auf dcn Strahlenkranz des Helios gefiihrt. Ein Diadem, wie es auf der ilischen

Metope aufser den Strahlen dargestellt ist, trug der rhodische Kopf nicht.

Auch die Anordnung, wie sie die rhodischen Miinzen mit dem Kopf in der

Seitenansicht zeigcn (z. B. Catalogue of Greek Coins, Caria etc. pl. XXXVI, 12),

scheint nach dem oben ausgefiihrten ausgeschlossen. Vielleicht diente das

grofse l.och oben einer gemeinsamen Stiitze fiir die Strahlcn. Fur dic beiden

Liichcr, welche an der rechten Seite und obcn vor der Reihe der iibrigen liegen,

und dafiir, dafs links ganz unten sogar drei Locher hintereinander eingebohrt

sind, habe ich keine ganz sicherc Deutung. Das unterste Strahlenloch rechts

im Xacken und das hintcre von den beiden dariiberliegenden (in dcr Hohe des

Ohrcsj ist in seiner Richtung von den anderen abweichend, etwa parallel zur

Ruckflache des Kopfes eingebohrt. Auch dieser Umstand erklart sich am besten

durch Rucksichtnchmen auf eine Hinterwand. Hiitten die Locher dic gleiche

Richtung wie die anderen, so wiirde ein darin steckender Stab schon bei

miifsiger Liinge gegen die Hinterwand gestofsen haben.

Ein freistehendes Werk ist somit ausgeschlossen. Der niichstliegende (ie-

danke wiire der an eine Giebelfigur. Dem steht aber die Grofse entgegen:
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von einem Tempel, dessen Giebelfiguren etwa denen des Parthenon an

Grofse gleich gekommen waren, durften wir erwarten irgend welche Kunde
oder Spuren zu haben. Unerweisliche andere Moglichkeiten sollen hier nicht

erortert werden. Nur der Boden selbst kann einmal weiteren Aufschlufs

geben. Inzwischen haben wir uns zu begniigen mit dem Wissen um
eine Heliosiigur in doppelter 1 .ebensgrofse , in Bewegung und Stellung dem
Helios der iUschen Metope ahnlich und also wahrscheinlich auch wie auf

dieser in typischer Weise mit dem Gespann dargestellt. Das Ganze vor einer

Hinterwand.

Sind wir einmal so weit gelangt, so miissen wir fragen, ob sich nicht ge-

nauer die von dem Kunstler beabsichtigte Ansicht des Kopfes ermitteln lafst

:

dazu fiihren zwei verschiedene Betrachtungen. Zuerst die Construction des

Kopfes. Wte fast alle antiken Originalkopfe ist der Kopf schief, merkbar und

mefsbar. 1
) Die durch den Kopf gelegten Ilorizontalen convcrgiren wie bei den

meisten gebogenen Kopfen nach dem Centrum der Kriimmung. Der Abstand

vom Auge zum Mund ist auf der linken Seite grofser als auf der rechten.

Die Gepflogenhcit, die Gesichtshalften in dieser Weisc verschieden zu bilden,

liifst sich auf drei verschiedene Anlasse zuriickzufiihren. Erstens ist es dem
lebenden Menschen bequemer seinen Kopf nach der Seite zu neigen, nach wel-

cher die I Iorizontalen bei ihm convergiren. Wer das beobachtet hatte, konnte

auf den Gedanken kommen, es in der Kunst nachzuahmen. Zweitens aber,

und das ist das wichtigste, diente es dem Ausdruck der Bewegung, wenn die

Curve der Halsbiegung sich in der Anordnung der Gesichtsteile fortsetzte und

so den Kopf in den einheitlichen Schwung der Korperlinien hineinbezog.

Geschah es doch beim Rumpfe selbstverstandlich , dafs er sich bei jeder Bic-

gung an der einen Seite dehnte, an der anderen zusammendruckte. Der dritte

(irund endlich ist ein perspektivischer: wurde ein gebogener Kopf nicht ganz

von vorne, sondern etwas von dcr Seitc gcsehcn, so steigerte es die raumliche

Wirkung, wenn die perspektivische Verkiirzung der abgewendeten Seite bereits

in dem Object selbst angedeutet und dadurch also verstiirkt war. Schon

danach darf man vermuten, dafs der Helioskopf seine linke Seite dem Bc-

schauer mehr zuwendete als die rechte. Bestiitigt wird t*s durch dic folgende

Beobachtung: es sind namlich auch die horizontalen Entfernungen aut beiden

Seiten in demselben Sinne verschieden wie die vertikalen. Zunachst etwas ganz

43 Huaransatz bis Nascnansat/. . . . iin

3« •r Haaransatz bis inncrcr Aiiytnwinkcl i«»,
t •

•

Kinn bis Augenbohlenwand . . 22 - »
Haaransau bis Unterrand <ler Na>e 1«

21» • 21
•

•

Kinn bis inneter Augenwinkel . . •9 ••

Kion bis Unterrand der Nasc. . . 12 "

>•
•• 5 • >

IH •

Mundwinkel bis Augenwinkel inncrcr rccbts 12 cm litiks 12'.

aufscrcr ,. I2 1

, „ 13".

Kinn bis aufscrer Augenwinkel . . . „ 20 ,. ., 21
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Ilandgreifliches: das Ilaar weicht an der linken Seite weiter zuruck als an

der rechten, dieser Unterschied betragt in der Ilohe der Xasenspitze lV.cm.

Aber es ist an jeder Stelle des Kopfes zu sehen, wie links die vollere Form

in langsamerer Rundung den langeren Weg beschreibt, rechts schneller um-

biegend den kiirzeren Weg macht, so dafs die Wange rechts magerer erscheint,

die Stirn weniger stark vortritt, neben dem Auge der Obergang zur Schliife

kiirzer ist. Diesc perspcktivische Verjungung aller Formen beweist unwider-

leglich, dafs die rechte Seite die abgewendete war. Hier kann es keine

Ausnahmen geben. Die entgegengesetzte Drehung wurde die plastische Wir-

kung durchaus zcrstoren. Die ilische Metope, auf welcher die linke Seite

nur ganz wenig abgewendet ist, zeigt doch deutlich die Horizontalen nach

jener Seitc hin — also nach rechts vom Beschauer — convergirend und die

Formen in dieser Gcsichtshalfte verkiirzt, um von vielen Beispielen nur dieses

gewesen ist. Umstande ganz anderer Art bestatigen dieses Resultat. Wenn
man namlich den Kopf so dreht, wie oben vorgeschlagen wurde, so steht auch

die Vorderfront des eisemen Pflockes, welcher senkrecht im Kopfe oben steckt,

parallel mit der Ruckwand. Mag man nun annehmen, dafs dieser Pflock von

einem iiberstehenden Gesims senkrecht herunterkam, oder dafs er aus der Riick-

wand horizontal vorkommend sich erst iiber dem Kopf senkrecht zu einem Haken
bog, immer ist zu crwarten, dafs man ihn nicht beliebig schief eingesetzt habe,

sondern mit der Front parallel. Die beistehende Skizze der Oberansicht des

Kopfes mag zur Veranschaulichung dienen. Die gedachte Hinterwand ist

punktirt ebenso die Axe des Kopfes. Der Pfeil mit X bezeichnet die Richtung

der Xase. Die I.inien mit S bedeuten die Richtung dcr untersten Strahlenlocher.

Bei dieser Stellung liegt das runde Loch oben ein klein wenig nach rechts

vom Reschauer vor dem Eisenpflock. Wollte man auch dieses in dieselbe Axe
rucken, so miifste man den Kopf noch etwas weiter bis zur Drei\ iertelstellung

eine naheliegende zu erwahnen.

Jetzt begreift man auch, warum
an der rechten Seite des rhodi-

schen Kopfes ein so breiter und

tlefer Bohrgang das Haar von

der Wange trennt, er ist bis zu

2 cm tief. Xur so war fur grofse

Entfernung der Umrifs der Wange
von dem dahinter liegenden Haare

losgelost, wenn man den Kopf
etwa um so viel nach seiner Rech-

ten drehte, wie die Titelabbildung

zeigt, auf welcher auch die Rich-

tung der Strahlen angegeben ist.

An der linken Seite ist trotz der

Zerstorung noch erkennbar, dafs

ein so tiefer Bohrgang nie da-
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riicken, aber das wird man nicht wollen. Als lctzte Bestatigung der vor-

geschlagenen Drehung kommt die Anordnung der Strahlen. Es ist niimlich nun

erst klar, warum die untersten Strahlenlocher der rechten Seite so stark auf

die Riickwand Riicksicht nehmen, wahrend das an der linken Seite nicht der

Fall ist. Die Richtung der Locher an dieser linken Seite, so weit sie erhalten

sind, wiirde bei der vorgeschlagenen Kopfdrehung der I Iinterwand parallel sein.

Wir gewinnen mit dieser richtigen Drehung des Kopfes nicht nur die

unentbehrliche Bedingung fur den richtigen kunstlerischen Eindruck und die

(irundlage fur das Verstandnis seiner Formen, sondern zugleich auch eine wich-

tige Bereicherung unserer Vorstellung von der Composition der ganzen Gestalt.

Die nach rechts stiirmende Figur, die ihren Kopf so stark aus der Flache

herausdrehte, mufste besonders schwungvoll wirken, ein Bild starker, seelen-

voll erregter Bewegung.

Es war leider nicht thunlich diese richtige Ansicht als Grundlage fur die

Hauptabbildungen zu wahlen. Vielmehr konnte bei diesen nur darauf Bedacht

genommen werden, Stellungen und Heleuchtungen so zu wiihlen, dafs noch

moglichst viel von den zerstorten Formen zu erkennen ist. Von diesen soll

nunmehr gehandelt werden.

Darf man bei der beklagenswerten Zerstorung des Kopfes aufser der rein

statistischen Betrachtung auch an eine Wiirdigung seines kunstlerischen Wertes

gehen, gar an den Versuch einer kunstgeschichtlichen Einordnung? Es erscheint

fast wie ein aUzu kiihner Versuch. Aber was dennoch ermutigt, uber den Kopf
als iiber ein Stiick schoner Skulptur zu sprechen, ist die starke Wirkung, die

er bisher auf alle ausgeiibt hat, die ihn im Original oder auch nur in Photo-

graphien gesehen haben, Archaologcn, Kiinstler und Laien. Und diese Wirkung
ist keine vorubergehende, sie nimmt bei eingehender Beschaftigung, bei langerem

Zusammensein mit dem Kopfe an Intensitat nicht ab. Sie nimmt eher zu.

Dennoch konnte man geneigt sein, sie auf Zufalligkeiten der Zerstorung zuriick-

zufuhren, und es fiir vermessen und ganz unmethodisch halten, aus dem jetzigen

Eindruck irgend wie auf den urspriinglichen schliefsen zu wollen. Die ver-

witterte und verwaschene Oberflache, die jeder Einzelform entbehrt, giebt

dem Kopfe aufserlich eine gewisse Ahnlichkeit mit einigen neueren Skulptur-

werken, die absichtlich auf genauere Wriedergabe bestimmter kleinerer Einzel-

formen verzichten. Sollte dieses zufallige Zusammentreffen vieUeicht einen

trugerischen Reiz dem Werke verliehen haben, der mit seinem urspriinglichen

Wesen gar nichts gemein hatte? Wohl nicht. Jene Entwickelung in der neueren

plastischen Kunst hat Kekule im 'Museum' bei Besprechung des bekannten

pergamenischen Frauenkopfes fiir das Verstandnis der Antiken nutzbar gemacht.

Gerade das Zuruckdriingen kleiner einzelner Deutlichkeiten, nach welchem jene

Entwickelung strebt, zeigt nur um so mehr, wie sehr die I iauptformen es sind,

welche den kiinstlerischen Eindruck bedingen. Vom rhodischen Kopfe empfing

man bei wechselnder Stellung und lieleuchtung unter verschiedenen suggestiven

Einfliissen oder ihrem ganzlichen Ausschlufs immer den gleichen Eindruck. Ein

solcher Eindruck mufs vom Wesentlichcn ausgehen, cr kann nicht durch Zu-
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falligkeiten bewirkt werden. Das Studium des Kopfes ist aufserordentlich be-

lehrend dafur, in wie hohem (frade in der plastischen Kunst der charakte-

ristische Aufbau der (frundformen und nicht die Hehandlung der Einzelform

und der Oberflache bedingend ist fiir das Wesen des Werkes. Mag man von

dcm empfangenen Kindrucke ausgehen und versuchen, sich bewufst zu werden,

auf welche Formen er zuriickzufiihron ist, oder mag man die Formen selbst.

wie sie jetzt noch vorliegen, zergliedern , immer ist das Resultat die einfache

klare ( onstruction dcs Kopfes aus den grolsen i lauptmassen. Wohl konnten

Corrosion und zufallige Verletzung Unregelmafsigkeiten der 1- orm in regelmiifsige

hineintragen, wohl kiinnten sie auch cinen Reichtum an feineren Bewegungen
d^r F.inzelformen mit der ( )berflache da\ ontragen — und das ist naturlich auch

hier gcschehen — aber nimmermehr konnen sie den grofsen klaren einfachen

Aufbau schaffen, wenn er nicht da war. Je mehr man erkennt, wic alles,

was an dem Kopfe wirkt, von diesem Aufbau abhiingt, desto mehr gewinnt

man das Ycrtrauen zu der Krkenntnis, dafs wesentliche Dinge nicht viel anders
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gewesen sein konnen, und dafs wir in der That berechtigt sind, uber die Kunst-

art des Kopfes etwas auszusagen. Es ist die Kunst des vierten Jahrhunderts,

welche in starker Iietonung dcs Knochengerustes einen Kopf wescntlich aus

den Hauptmassen construirt und diese in eine deutliche organische Verbin-

dung setzt. Alle Einzelformen erscheinen dabei als das selbstverstandliche Er-

gebnis dieser sich etwas vordrangenden Construction. Das bedingt auch den

stark typischen Charakter. Stirn, Backenknochen und Unterkiefer scheinen wie

selbstverstandlich aus der einfachen Rundung des Schildels hervorzugehen und

sind als die bedingende (irundlage fiir die (iestaltung des Angesichtes hervor-

gehoben. An die einfach gcgliederte Stirn setzt die Nase mit einem breiteren

Ansatz an, als ihn die Xatur meist bietet, und ist dadurch fester und organi-

scher mit der Stirn verbunden. Ebenso tritt das Kinn nur verhiiUnismalsig

wenig vor. Die grofsen Augenhohlcn ergeben sich wie von selbst, die Wangen
erscheinen nur als die notwendige Yerbindung vom Wangenbein zum Kiefer,

der breite kraftige Mund liegt in der Ebene der Wangen und entspricht den
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iibrigen grofs und einfach angelegten Gesichtsteilen. Diese sind es, die

einen Kopf des vierten Jahrhunderts ganz erfullen, nirgends sind tote oder

unwesentliche Formen, die sich dazwischen breit machen. Das wird spiiter

durchaus anders. Der Kopf von Rhodos triigt ganz und gar den Stempel

dieser ruhig und grofs wirkenden Kunst. Zwischen seinen einfach und klar

angeiegten Hauptformen haben keine kleinlichen Einzelformen Platz. Auch
keine ins leere Grofse gesteigerten. Schwellende Wangen, ein dickes run-

des oder auch ein weit vortretendes spitzes Kinn sind nicht denkbar. Ja

selbst fur die Augen ist das Wesentliche der Form gegeben, wie ein Blick auf

die Profilansicht lehrt; wollte jemand den Kopf als Unterlage fur eine diinne

Thonschicht benutzen, in der er dic verlorenen Einzelheiten raodellieren konne,

es bliebe ihm ftir die Form und Lage der Augenlider nur ein geringer Spiel-

raum. Im besonderen sind die nachsten Anverwandten des rhodischen Kopfes

die Werke, die ich bei Besprechung des Adonis aus Neapel herangezogen habe.

(Romische Mittheilungen XII 36).
1

)

Auch der Ausdruck erregter Lebendigkeit, der aus den grofsen tiefliegen-

den Augen, dem breiten athmend geoffneten Munde noch so vernehmlich zu

uns spricht, weist uns durch die Art, wie er hervorgebracht ist, wie der

Kunstler seine Auffassung des Gottes in Form umsetzte, in eben jenen Kunst-

bezirk. Die regellos fallenden Haare, durch Bohrrillen, deren geschwungener

Zug ihrer Bewegung folgt, belebt, steigern den Eindruck des Kopfes. Zugleich

lassen sie da, wo sie gut erhalten sind, an der rechten Seite des Kopfes, noch

viel Cbereinstimmung mit dem Adoniskopfe in Anordnung und Form erkennen.

Mit diesen Beziehungen allein ware eine Zeitbcstimmung noch nicht gegeben.

Die Tradition jener Kunst kann und wird auch uber das Ende des vierten Jahr-

hunderts hinaus die Formen der Plastik beeinflufst haben. Es handelt sich

daher noch darum, zu untersuchen, ob irgend etwas von dem Einflusse spaterer

KunstweLse nachweisbar sei. Bei einem Helioskopfe aus Rhodos ware die Frage,

ob eine Beziehung zum Werke des Lysipp oder seines Schiilers Chares ange-

nommcn werden konne. Kann man das fiir Lysipp !
) ohne weiteres verneinen,

so ware doch die letztere Beziehung nicht nur denkbar, wenn die Krrungen-

schaften des Genius des Meisters sich voll in dem Werke zu spiegeln schienen,

sondern auch schon bei einem geringcn Anklang an dessen Formengebung.

Aber auch dieser ist sicher nicht vorhanden, und das weist den Helioskopf

mit um so grofserer Sicherheit in die Schranken des vierten Jahrhunderts. Von
einer wichtigen und bezeichnenden Rinzelform sei hier noch gehandelt. Die

Stirn der Werke vor Lysipp tritt in ihrem unteren Teile in der Mitte einheit-

II Kinspruch gcgen meine gcsamten dortigen Ausfiihrungcn wirtl P. Herrmann im Text zu Arndt-

Itruckmantis Ein/clverkauf nr. 5l(> und 517 in dcr ncuen Scric erheben. Ich durfte davou durcb de*

Vcrfasscrs Freundliclikeit scbon vorher Kcnntnis nebmcn.

2) Fiir dic Kunstart dcs I.ysippos ist jct/t zu verjjlcichcn : Kckulc von Stradonit/: t"licr da>

rtrucbstuck cincr Portraitstatuc Alcxandcrs dcs (irolscn, Sitzungsbcrichtc dcr Bcrlincr Akademie

S. 2R7. Dic obigcn Ausfubrungcn sind nr.ch vor «Irm Erscbeinen jencr Abhandhing in den Druck ge-

gcbcn wordcn. Sic hiittcn sonst durch cincn Hinwcis auf diesclbe «um Tcil crsct/t wcrden kunnen.
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lich iiber dem Nasenansatze vor, dort ist ihre grofste Hohe. Diese Stirnbildung

findet sich auch in der Natur, wenn auch gerade bei uns nicht allzu haufig.

Das ist bei Lysipp anders: in der Verlangerung der Nase geht eine Senkung
die Stirn herauf und die Wiilste liegen zu beiden Seiten. Diese Stirnbildung

herrscht in den Werken, die sich naher oder ferner um den Apoxyomenos
gruppiren, und ganz ohne Andeutung jener Senkung sind spater auch kaum
Kopfe gebildet worden. Keine Corrosion der Welt konnte diese Bildung so in

ihr Gegenteil verkehren, dafs an Stelle der teilenden Vertiefung die grofste

H6he entstande. Die Stirn des Helioskopfes ist ohne eine Spur des Einflusses

jener Bildung. Der Apoxyomenos durchbricht auch in den iibrigen Formen
die allzustarre Geschlossenheit dcr alteren Kopfe, er lost den Mund von seiner

Umgebung .los und lafst das K inn deutlicher vortreten. Nicht die geringste

Andeutung von alledem beim Kopfe des Helios. Der Mund hangt nach oben

besonders deutlich mit der Nase zusammen, folgt in seiner Wolbung der durch

die \\'angenflachen bedingten Biegung, das Kinn 16st sich kaum aus der Linie

des Unterkiefers. Wie einfach und ruhig verlauft die Zeichnung des Augen-
hohlenrandes. Immer bestimmter liifst die eingehende Betrachtung erkennen,

dafs die Anlage des Kopfes und die Behandlung seiner wesentlichen Teile die

Stufe des Melcagerkopfes Medici und dcs herrlichen weiblichen Kopfes vom
Sudabhang der Akropolis nicht weit iiberschritten hat, und dafs er den Werken,
mit denen er oben verglichen wurde, wirklich nahe steht. So wenig man bei

deren stark typischem Charakter und der schlechten Erhaltung des Kopfes
daraus einen Schlufs auf die Personlichkeit eines bestimmten Kunstlers ziehen

darf, so sehr darf man Zeit und Kunstkreis dadurch als festgelegt erachten.

Haben die vorangehenden Krorterungen kein anderes Resultat gehabt, als

uns mehr und mehr mit dem rhodischen Kopfe bekannt zu machen, so diirfen

wir jetzt daran gehen, ihn mit den Miinztypen von Rhodos zu vergleichen.

Die Vcrgleichung ergiebt ein negatives Resultat. Eine wirkliche Ahnlichkeit

des Kopftypus ist mit keiner Gruppe der rhodischen Munzen vorhanden.

Vielleicht mochte mancher geneigt sein, unter den Miinzen, die zwischen 333
und 166 angesetzt werden, mit der jiingeren Gruppe eine Stilverwandtschaft zu

finden. Munzen wie Caria and Islands Pl. XXXVIII 7 oder Head, Guide Pl.

37. xi scheinen eine gewisse Stiliihnlichkeit zu haben, die namentlich auf den

tiefliegenden Augen beruht. Diese jiingere Gruppe, auf der nicht wie bei der

alteren auf der Ruckseite POAIQN iibcr der Wundervollen Rose steht, sondern

nur PO unter ihr, wird gegen Ende des dritten Jahrhunderts angesetzt (Head,

Guide Pl. 7 2). Bedenkt man, welche Schwierigkeit tiefliegende Augen bei einetn

Kopf in Vorderansicht fiir den Stempelschneider bieten, und wie stark das Be-

durfnis nach wirrem wildbewegten llaare schon sein mufste, wenn es auf dem
kleinen Umfange des Miinzkopfes einen so energischen Ausdruck fand, so kommt
man bald zu dem Ergebnis, dafs die plastischen Werke, welche die Stempel-

schneider jener jungeren Werke inspirirt haben konnen, keineswegs die ruhigen

K6pfe des vierten Jahrhunderts sind, sondern Werke, bei denen erregter Aus-

druck, bewegtes Maar, tiefliegende Augen schon fast so ubertricbene Wiedergabe
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gefunden haben mufsten, wie in der pergamenischen Kunst In der That steht

der Kopf der ilischen Metope, die zur pergamenischen Kunst starke Beziehungen

hat, diesen Munztypen viel naher als der rhodische Kopf. Man vergleiche auch

den Goldstater Caria etc. Pl. XXIX 19. Die Kunstweise des Marmorkopfes in

den Stil der Munzen ubersetzt wiirde hochstens Typen wie Caria etc. Pl. XXXVI
9. 10 oder wie Pl. XXXVII ergeben, Typen, die sich alle im vierten Jahr-

hundert halten. Ja man mochte die alteren auf Tafel XXXVI zusammen-

gestellten fast als naherstehend betrachten. So kann der Vergleich mit den

Miinzen im allgemeinen die Zeitansetzung des Kopfes nur bestatigen. Aber

eine engere Beziehung, der ein irgend zwingendes Ergebnis abzugewinncn

ware, liegt nicht vor.

Doch es bleibt an und fiir sich wertvoll der Rest einer mit. Architektur

verbundenen colossalen Figur des Helios aus der Gegend seines Ilauptcult-

ortes, ein Werk der zweiten Halfte des vierten Jahrhunderts von deutlich er-

kennbarem Kunstcharakter und wirksamer Sehonheit. Selbstandig daneben

steht als betrachtlich junger der Typus des Kopfes von Trianta.
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Von P. IIartwk;.

MlT KIXER TaKKI..

Auf Tafel III wird das Bild einer attischen Weinkanne wiedergegeben,

welche von Herrn E. P. Warren in Italien erworben wurde. Der Fundort des

Gefasses ist nicht genauer festzustellen. Zeichnung und Tafel sind ein Geschenk

des Besitzers.

Die Form der Kannc, bauchig, mit breitem Kleeblattausguss, wird durch die

Vignette veranschaulicht. Der Erhaltungszustand der Vase ist ein recht guter;

die Briiche schliessen sich fast an allen Stcllen ziemlich scharf an einander an,

auch die Oberflache ist, wie man aus der Abbildung ersehen kann, nur wenig

corrodirt. Der Firniss zeigt keinen tiefschwarzen, sondern einen mehr sepia-

braunen Ton und ist von vortrefflicher Qualitat. Die Hohe betragt 21 cm.

Die Bildfiache der Kanne wird von einem oben und unten gradlinigen, an den

Seiten geschweiften Rahmen umschlossen. Derselbe zeigt oben ein Kyma,
unten Maeander von Schachbrettplatten unterbrochen und an den Seiten ein

eigenthiimliches pfeilspitzenartiges Ornamentmotiv, welches gerade bei Kannen
dieser Zeit hauhg auftritt (siehe z. B. Melanges d'archeologie 1894 pl. IV).

Dargestellt sind drei Figuren. ln der Mitte sitzt auf einem mit weissen

I.inien wiedergegebenen Felsen ein Madchen, welches mit der Linken einen

Thyrsos auf die Erde stutzt und in der Rechten einen Kantharos vorstreckt. Sie

ist mit einem armellosen Chiton bekleidet. Auf ihrer linken Schulter ist am
Originale deutlich eine Fibel, welche das Gewand zusammenha.lt, zu erkennen.

Vor ihr steht ein Silen, in der Rechten ebenfalls einen Thyrsos, in der Linken

eine Kanne haltend. Von rechts her nahert sich der sitzenden Frau cine zweite

weibliche Gestalt mit cinem Diadem im Haare. In ihrer rechten Hand triigt
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sie einen Kelch mit hohem Fussc. Ueber demselben sind, mit weisser Farbe

gemalt, aufsteigende unregelmassige Linien wahrnehmbar.

Ware dieses Bild ohne Inschriften oder hiitte ein ungiinstiger Zufall uns

derselben beraubt, so wiirde man mit der Erklarung auf eine Convcrsation

zwischen einem Silen, einer sitzenden und einer stehenden Maenade den

Inhalt desselben erschopft zu haben glauben. Man liest nun aber zunachst

rechts vom Kopfe des Silens den Namen Zikivvoc. Dieser Name tritt schon einmal

im Verzeichnisse der griechischen Vaseninschriften auf und zwar auf einer

attischen Kanne ahnlicher Art, wie die unsere, welche sich einst in der Samm-
lung van Branteghem befand. Wir finden dort iiber einem auf einem Reh
reitenden Satyrkinde und einer vor ihm stehenden Maenade die Worte Zikivoc

KaXdc. Nach der iiblichen Auffassung derartiger Inschriften bezieht sich der Name

ZIkivoc nicht auf das Satyrkind, sondern auf einen von dem Vasenmaler ver-

gotterten Epheben. Der Name Zikivoc oder Zikivvoc ist in der That in Athen

nachweisbar; der Padagog der Sohne des Themistokles, ein Perser, fiihrte den-

selben [Her. 8, 75; Plut. Them. 12]. Auf unserem Gefasse wird man jedoch

den Namen Znuvvoc, welchem kein koXoc folgt, mit Sicherheit als dem Satyr

angehorig bezeichnen mussen. Da die cikivvic ein im Satyrdrama gebrauch-

licher Tanz der Satyrn war, da die Theilnehmer an demselben ZiKivvicTai

hiessen (Zikiwoc, ein Kreter oder Perser, galt als Erfinder dieser besonderen

Art des Tanzes), so erscheint der unserem Satyr beigelegte Name durchaus

passend gewahlt. Ausserdem wird die Annahme, dass es sich hier um einen

auf eine dargestellte Figur beziiglichen Namen handelt und nicht um eine

zufallig ohne das Epitheton koXoc gebliebene Lieblingsinschrift, dadurch

gestiitzt, dass auch den beiden anderen Figuren ein Name beigeschrieben

ist. Die iiber der sitzenden Frau bcfindliche Inschrift bot am Originale der

Lesung erhebliche Schwierigkeiten, da die Buchstaben nur noch durch Spiege-

hmg gegen das Licht zu erkennen sind. Kin Bruch hat ausserdem den vor-

letzten Buchstaben bis auf ganz geringe Reste zerstort. Trotzdem ist die

Lesung des Namcns KpaiTrdXn. durchaus gesichert. KpcmrdXn, und KpamaXdiu

sind Worte, welche von der zweiten Halfte des 5. Jahrhunderts ab in der

griechischen Litteratur auftreten, zuerst, wic cs scheint, bei den Dichtern

dcr iilteren und mittleren Komodie. Wir finden sie bei Aristophanes an drei

Stellen [Plut. 298; Vesp. 1255; Acharn. 277], ferner in Citaten aus Philyllios

Nikochares und Alexis, wclche bei Athenaeus 1 p. 31 und 34 erhalten sind.

In Platons Gastmahl kommt das Verbum KpainaXav ebenfalls wieder: KpainaXiiv

tn tK Trjc TTpoTtpaiuc [p. 1 76 D]. Das Wort KpaiTrdXn, scheint sich an einigen Stellen

mit dem Bcgriffe „Rausch", beziehentlich „Berauschtsein", zu decken, in der

Mehrzahl der Fiille bezeichnet es aber vielmehr die iiblen Folgen des Wein-

rausches, das Kopfweh (wie es denn auch ctymologisch napd to to Kdpa TrdX-

Xeiv erklart wird), oder vulgar den Katzenjammer.

Die sitzende Frau unseres Vasenbildchens heisst also „Katzenjammer", ist

als eine Pursonitication desselben aufzufassen. So burlesk das auf den ersten

Augenblick erscheincn mag, gcwinnt diese Annahme schon rein ausserlich
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dadurch an Wahrscheinlichkeit, dass in derjenigen Epoche der griechischen

Vasenmalerei , welcher unsere Kanne angehort, dem schonen Stile, Personi-

ficationen und Allegorien beliebt und, wie es scheint, geradezu gesucht

wurden : at)f die Naturalisten , wie wir sie im Kreise der alteren Vasenmaler

finden, sind — es geschieht nichts Neues unter der Sonne! — die Allegoristen

gefolgtu 1

)
Moglich ist es aber auch, dass der Vasenmaler die Personification

des KpamdXn von der Buhne, dem Satyrspiele, hergenommen hat. Die KpaiTfdXn,,

d. h. der Zustand des Betrunkenseins und dessen Folgen, ist vereinzelt bereits

auf schwarzfigurigen Gefassen, dann aber ganz besonders im Kreise der

alteren grossen Meister der rothfigurigen Schale ein sehr beliebtes Thema.

In derber Weise ist der Katzenjammer veranschaulicht, indem die Zecher

sich erbrechen, den Brechreiz selbst hervorrufen oder sich denselben von einem

hilfreichen Nachsten provociren lassen.*) Dagegen erscheint unsere Jungfrau

KpatTtdXi, fast sentimental, wenigstens vom Geiste jener verfeinerten, ionischen

Bildung beriihrt, welcher die Vasenbilder der zweiten Halfte des 5. Jahr-

hunderts in so merkwurdiger Weise von denjenigen der vorhergehenden

Periode unterscheidet. Nur ih der etwas nach vorn gebeugten Haltung der

Figur ist das Weh ganz discret angedeutet.

Die Beischrift KpamdXr) erlaubt uns nunmehr auch, unserer Vasendarstellung

einen etwas pragnanteren Sinn untcrzulegen, als den einer „conversazione."

Der Becher, welchen die Frau zur Rechten herbeitragt, deren Name OVMH
vielleicht zu [EV]OVMlljH erganzt werden kann, ist zweifellos fur die KpaiirdXn

bestimmt. Die weiss aufgemalten Linien, die sich uber dem Kelche erheben,

konnen doch nichts anderes bedeuten, als einen aus demselben aufsteigenden

Rauchwirbel. Dass Raucherwerk in dem Gefasse enthalten sei, scheint mir

nicht wahrscheinlich, denn die Form des Gefasses entspricht weniger der-

jenigen eines Thymiaterion, als einem Trinkgefasse. *) Ich glaube demnach,

dass die Frau einen heissen Trank als Linderungsmittel fur die KpanrdXn.

herbeibringt. Dass den Alten solche bekannt waren, lehren die oben citierten

Komikerstellen , die von cinem Eicheltrank ((JaXdvtov) oder von abgekochtem

Rettig und Kohl reden. 4
) Andrerseits scheint die KpantdXn auch von dem

1) Ich crinnere an Pcrsonificationcn wic Apu.ovia, €uoatu.ov(a, TTaioia, TTavbaicia, auch "H|Jr|.

Yvicia und TTcitku darf man hier ncnncn [vgl. Jahn, Vascn mit Goldschmuck Taf. II, 1.2; F.litc ccram. IV, 84

— Slackelberg, Graber der Hellcnen Taf. 29; F.I. c6rnm. IV, 62 — Ephcmeris 1897 Taf. 10 u. s. w.].

2) Vgl. Meister&chalcn S. 105 und Anm. I; S. 332. Zu dcn hier znsammengcstellten Beispielcn

kann ich drci ncuc hinzufugen: I) Miinchcn 982. Schwar/rig. Hydria. Schulterbild. II) Fragmentirto

tchwarzfigurige Schale jungen Stilcs, von mir im roraischen Kunsthandcl crworbcn. Ira Innem Rcste

cincs sich iibergebcnden Manncs, dcr cin Bcckcn in dcr Hand halt : aussen gclagcrtc Zcchcr. III) Frag-

mcnt vom Innenbilde eincr rothfigurigcn Schalc. SUI des Brygos. Ein Mann im Himation, auf ciuen

Stab gestuUt, iibergiebt sich in eincn Kratcr. Bci F. P. Warrcn.

3) Ich bin nicht in der Lage zur Zcit cinc ganz idcnlischc Bcchcrform, geschweige dcn Xamcn

fiir eiuc solche bcizubringcn. Das hohe dcckellose Gefass mit schr breilcr Fussplalte hat cine uiigew«ihn-

lichc, fast alterthumliche Form. Furtwanglcr (Bcschrcibung dcr Vascnsamrolung in Berlin) schwankt Wi

ciner ahnlichen Gcfassform Tuf. V, 138 zwischcn der Benennung Kclch und Thymiatcrion.

4) Alcxis bci Athcnacus I p. 34 c: ^x&ic oit<mv<c, tira vuvl KpatiraAfic. KaTuvucTacov • iraucr»

•fdp. tlTd coi 60TUJ pdcpavov tic ItpQiyv. Vgl. auch Aristopb. Achamer 27t.tr.

SlMJCA H»L«HM*NA. 8
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vor ihr stehenden Silen mit der Kanne in der Rechten einen Trank zu bc-

gehren, da sie ihm ihren Kantharos entgegenstreckt. Natiirlich kann in jener

Kanne nur Wein enthalten sein. Sollte sie also, ohne dass wir zu viel in

unser Vasenbild hineinlegen wollen , zwischen Allopathie und Homoopathie

schwanken?

Die Zeit, welcher eine Vase von dem Stile der unsrigen angehort, durfen

wir heutzutage etwa zwischcn 440 und 430 v. Chr. ansetzen; wollen wir

einen Meister aus dieser Epoche nennen. dem die Zeichnung stilistisch nahe

steht, so wiirde das Meidias sein. ') Die Personification der KpamdXr) auf unserer

Weinkanne ist demnach wohl etwas alter als das Auftreten des Wortes in

der Litteratur. Es ist ja im hochsten Grade wahrscheinlich, dass ein solcher

Ausdruck bereits langere Zeit in der Volkssprache gebrauchlich war, ehe er

durch die Dichter der Komodie in die Schriftsprache aufgenommen wurde.

Hinsichtlich der feinen, sicheren Zeichnung und der reizvollen Composition

durfen wir dem Maler unseres Vasenbildes ein Lob nicht vorenthalten. Was es

uns inhaltlich bietet, ist nichts mehr und soll gewiss nichts mehr sein, als ein

launiger Einfall, dcr dem Meister viellcicht naCh einem der grosscn attischen

Dionysosfeste kam, wo ihm die Melodien der Sikinnis noch in den Ohren

klangen, in einer Aschermittwochstimmung. Dass aber, wie unser Bildchen

durchblicken lasst, den Griechen, welche die Freuden des Lebens anscheinend

so viel unbefangener und in reicherem Maasse genossen, als wir Modernen,

auch dic kleinen Leidcn, wclche daraus erwachscn, nicht erspart geblieben

sind: das ist fur uns ein trostlicher Gedanke.

I) Zu bcachtcn ist dic Wiederkchr dcs Motives der ubercinandcrgeschlageiien , in Verkiirzung

geschencn 1'iisse dcr KfKiirrdAr| bci cincr Fijjur auf der Vasc dcs Mcidius [Wiener Vorlcgeblatter IV, I. 2 u. i>.'_

unil auf ciner Anzahl Arybclloi dicscr Zcit [Sammlung SabourofT Taf. 55: Dumont-Chaplain pl. 12. IJ

Stackclbcrg, Grabcr dcr Hcllencn Taf. 29; Kom. Mitth. 1888 Taf. 9: liaumcistcr. Dcnkmalet III

fij;. 1809: vgl. K. l>e)hrikk, Bcitriigc /ur Kcnntniss dcr I.incarpcrspcctive, Bonn 1899 S. 37]. Mit

Vorliebe wcrden in dieser Zcit auch die Armc iibcrcinaudcr};ele>;t und der einc Arm dann in Ver-

kiirzung wicderget;ebcii, so auf der Kotlaboskutuie in Berlin 2416 [Annali 1876 Tav. M], auf dcr cinst

lieim Grafcn Tyskicwicz befindlichen Kanne mil Knochelspiclcm [Mclangcs d'urcheoloj;ie 1894 pl. IV]

un<l auf cincr unserer Kpuin<iXn,-Kannc stilistisch cng verwandtcn, sehr schiinen Oinochoc dcs Museodi l';i|w

fliulio /u Kotn, die lcidcr, wic allc Vasen diescr Sammlung, fiir dic l'ublication hcrmclisch vcrschlossfti

hlciht. Sie slammt au& Xarce. In dor Mittc bcstcigt cin juj;cndlichcr I.cicrspickr cin vicrstuiigcs Bcnu,

von links hcr bringt eine 1'rau in jeder Hand ilrei incinanHcrgescUtc Ompbalos-Schalcn , rcchts «out

cin Madchcti auf cincr Hydria, in dcr aiij;e(,'ebeiien Weisc ciiien Aini iiber den andern scblagciul.



Der Bau der Akropolismauer.

Ein Vasenbild.

Von Frif.drich IIausf.r.

Im archaologischen Apparat des romischen Instituts — und man kann

diese fur unsere Wissenschaft so wichtige Sammlung nicht erwahnen, ohne

Ilelbigs dankbar zu gedenken, mit dessen Thatigkeit an dem Reichsinstitut

ihr Gedeihen so eng verkniipft ist, — in einer der Mappen dieses Apparats

fand ich schon vor mehreren Jahren zwei Bausen der Bilder auf einem Skyphos

der ehemaligen Sammlung Campana 1
): ein Vasenbild, so eigenartig im Gegen-

stand, so herrlich im Stil der Zeichnung, dass wir uns des gliicklichen Zufalls

freuen durfen, wenn er diese interessanten Darstellungen , trotzdem sie schon

Generationen von Archaologen zu Gesicht kamen, uns aufbewahrte, bis sie

zu Ehren von Helbigs 60. Geburtstag der archaologischen Welt bekannt ge-

macht werden konnen. Dank der nie versagenden Gefalligkeit des Herrn

Pottier, welcher den Skyphos jetzt in der von ihm ebenso trefflich als liberal

verwalteten Sammlung des Louvre verwahrt, konnen wir neue Aufnahmen
von Herrn Devillard vorlegen. Unsere das Original um etwas mehr als die

Halfte verkleinernde Abbildung bietet fur die stilistische Beurtheilung leider

keine hinreichend sichere Grundlage, sie genugt aber fiir die Deutung, welche

allein uns hier beschaftigt.

Die einzige sofort kenntliche Figur auf dem Skyphos ist Athena; als solche

kenntlich, wenn ihre Erscheinung auch bei genauerem Zusehen in manchen

Punkten von den gewohnlichen Typen gleichzeitiger Kunst abweicht. Es fehlt

ihr die Aigis und der Schild; der Helm zeigt eine Form mit herunter-

geschlagenen Backenklappen, deren sich sonst die Gottin sehr selten bedient.*)

1) Catal. Campana Ser. XI n". 72: „Scifo — Figure giollc — Uomo barbato, vcslito di clamidc

(PIPAi.) porta sulla spalla a gran stento un immcnso sasso. Innanzi a lui, ma divisa pcr una linca

ilritta da cima in fondo, sUi Minerva muovcnda nclla mcdcsima dirc/ione, munita dcll' elmo cd avcndo

in\olta il braccio sinistro ncl manto, stendc la dcslra in attegiamcnto di favcllarc. — Duc uomini lurbati

ammanlati appoggiati ciascuno soprn due aste, si stanno dirimpctto, accompagnando lc loro parolc rol

gcsto. In tnezzo a loro sta un tronco d'albcro. Sopra 1' uno le lettcre IAV."

2) F.ine ahnlichc Helmform kcnne ich bei Alhena an einem reif-archaischen Athenakopf, einer

ncucn Erwerbung dcs Muscums in Drcsdcn. Hicr ist indcssen dcr Hclm zuriickgeschoben , wir sonst

gcwohnlich die korinthischc Form. Auch dcr Hclm der Athcna auf dcm Aruonauten-Krater ini I.ouvre

bat eine ahnliche fiestalt.

8*
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Zu beachten ist auch das Haar, so kurz geschnitten wie bei einem Epheben —
kein Zufall, denn die Entstehungszeit der Vasc nahert sich der Epoche der

Lemnia; die Art, wie die Locken unter dem Helm hervorquellen, erinnert mich

an den auf der Statue n". 86 der MQnchener Glyptothek sitzenden Kopf. Ihr

Chiton mit halblangen, weiten Armeln und daruber das einfach und doch

imposant drapierte Ilimation gemahnt an die bekannten Athenastatuen, die

von Eurtwangler den Nachfolgern dcs Phidias zugeschrieben werden, den Typus

Farncse und Albani. Athena fiihrt hier nicht einmal den Speer in der Iland,

und wer unseren Maler nicht kennt, wird kaum bemerken, dass der Speer

thatsachlich vorhanden. Die links von Athena senkrecht verlaufende Linie

ist ihrc Lanze; dcren Spitze wird vom obcrcn Bildrand abgeschnitten, wie bei

den Doppelspeeren in den Hiinden der Miinner auf der Riickseite. Der Speer

steht mit dem Sauroter in den Boden gerammt frei da; auf einem andern Ge-

fass unseres Malers, einem Skyphos in der Universitats-Sammlung zu Leipzig,

ist ganz entsprechend neben einem Satyr dessen Thyrsos angebracht. ') In

unserem Eall hat es aber doch viellcicht eincn bestimmten Sinn, dass Athena

ihrc I^anze in dcn Boden pflanzte. Uin den Grund herauszufinden, miissen wir

erst die dargestellte Handlung verstehen.

Der Begleiter der Athena wird durch eine Inschrift TirAZ genannt.

Diese Beischrift war in der That nicht iiberfliissig. Hatte uns auch das

Herbeischleppen eincs machtigen Felsblocks — man wird an die lnsel Nisyros

auf dem Arm des Poseidon im Gigantenkampf erinnert — den Gedanken an

einen Giganten nahegelegt, so wiirden wir doch an dieser Benennung wieder

U In cincm itwas altcrcn Vascnbild wird iihnlich tlcr Drcizack <les Poscitlon frei in «lcn Rawn

Kfslcllt, Hi-vilciuann, Vascnbihlcr Taf. I, I; rgL auch (icrhard AVlt 145.

ioogle
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Anstoss genommen haben, weil sonst diese Naturgewaltigen nicht, wie in

diesem Fall, den Mantel gewohnlicher Sterblicher tragen; und dieser Gigant

legte sich sein Himation gar sorgfaltig iiber die linke Schulter zur Linderung

der driickenden Last des Blocks, unter dessen Wucht er herankeucht. Auch
sonst fallt noch ein Zug attischer Kultur an dem Giganten auf: wie ein wohl-

erzogener Ephebe in der Palastra tragt er sein Genital aufgebunden
') , mag

ihn nun die Kraftanstrengung oder der ungewohnte Verkehr mit einer Gottin

zu dieser Vorsicht veranlasst haben. Aber gerade dies ist ja ein besondcrs auf-

fallender Zug, dass ein Gigas in friedlichstem Vcrkehr mit der rtYavToX^Ttipa

auftritt, und dass angesichts eines GStterfeinds Athena ihre Waffe aus der

Hand gestellt hat. Eine Scene der Gigantomachie wird damit ausgeschlossen

;

vielmehr sind Athena und der Gigant zu gemeinsamer Thatigkeit verbunden:

der Gigant tragt den Felsblock an eine Stelle, auf welche Athena mit ihrer

Rechten weist.

Eine Sage, welche ohne weiteres diese Darstellung erlautert, kennc ich

nicht; wohl aber enthalt der attische Mythos vereinzelt Zuge, welche die

Deutung unseres Bildes ergeben. Ks sind die Sagen vom Mauerbau der Burg.

Bekannt ist die Erzahlung, dafs Athena selbst zum Bau der Burgmauern einen

Block herbeischleppte, den sie aber vor dem Ziel, als er ihr zu schwer wurde,

fallen gelassen: der Lykabettos sollte dieser Block sein, den sie in Pallene,

der Heimat der Giganten, geholt.*)

1) Dieses /.ukc* wegcn geschah auch die cin/igc mir hckanntc Krwiihnun^ tlcs Sk>-]>hos in ilcr

Lilleratur: Stephani im CR< 1869 S. 154 n". 16.

2) Prcller-Robcrt, Griechische Mythologie I S. 204.
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Eine andere Sage weiss, dass die Mauern der Burg erbaut sind von

Hyperbios und Argolas. ') Dieser Hyperbios kehrt wieder in der Verbindung

mit Euryalos; und mit diesem Genossen nennt ihn Plinius VII 194 als den

Erfinder des Hausbaues in Attika. Die Namen dieser „Pelasger" sind von

M. Mayer*) auf alteren Werken als Gigantennamen nachgewiesen. Wir haben

cs also mit Gestalten zu thun, fur welche die Alten die ineinander verschwim-

menden BegrifFe Giganten, Kyklopcn, Pelasger bereit hatten. Einen dicser

K ulturgiganten erblicken wir in dem Gigas unserer Vase. Es ist somit nicht

Zufall, wenn wir die Erscheinung dieses Giganten merklich von der Kultur

belcckt fanden.

Die ernste Kunst konnte den burlesken Zug, dafs Athene selbst den gross-

machtigen Bloek herbeischleppt, nicht verwerthen; auch falls die Pocsie nicht

vorausgegangen ist, hatte die bildcnde Kunst eine Losung finden mussen wie

sie uns der Skyphos zeigt: Athena leitet den Bau, Gigas leistet ihr Frohn-

dienst. Mit der in den Boden gerammten Lanze bezeichnete wohl Athena das

cine Ende der Baulinie, deren Flucht sic mit der andern Hand angiebt. 5
)

Die verwandten Skyphoi 4
) vertheilen entweder auf Vorder- und RQckseite

eine und dieselbe Scene, oder es stehen wenigstens die Darstellungen beider

Seiten in geistigem Zusammenhang. Somit muss die Deutung der Rikkseite

1) Die Stcllen gesammclt bei Jahn-Michaelis, Pausaniae descriptio arcis S. 35.

2) Giganten S. 184 f.

3) Ein reichlich um hunclert Jahre alteres scbwarzliguriKes Gefass schcint dieselbe Scene dur/ustcllcn.

Ks ist cinc Amphora mit rotcm Bauch in Munchen (nicht von der jiingeren Gattung, dic sehr langc

noch in Cbung blicb), n". 576 in Jahn's Katalog, welchcr die uns allein interessircnde Vordcrscitc so lie-

scbrcibt: ,,Ein nacktcr bartigcr Mann triigt vorsichtig mit bcidcn Handcn cincn grosscn wcissen mnden

Stein. Htnlcr ibm steht cine verscblcierte Frau mit cinem Schuppenpanzer" (vielmchr handelt es sich

um clie bckannte Wiedergahe eines Chitonstoffes , dcr allerdings Schuppen ahnelt; ein Beispiel bietct

Gcrhard AVB Taf. 1) „die ihm nachschaut: nach der andeni Seite entfeml sich cin biirtigcr Mann mit

llclni, kurzem Chiton und dariiber gckniipftcr Nebris, bcidc Handc geballt, die I.. crhohcn." BcispHc

ciner waflenloscn Athcna sind in diescr Zcit durchaus nicht scltcn, wic Furtwanglcr bci Roschcr I S.603

nachwics; cr nennt dort gcradc cinc bci Gcrhard AVB 1 1 9. I abgchildetc Vasc, Athcna als Bcschutzerin

dcs Hcrakles im KenUnrenkanrpf, wclcbe einc der Fraucngestalt auf der Miincbcncr Amphora schr nahc

verwandtc Figur cbenfalls mit Schnppcnchiton — als Atheua vcrwendet. Die hefremdcndc Erschei-

nung des Mnnncs in Cbiton mit darubcr gekniipftcr Nebris, den Helm auf dcm Kopf, trot/dem snnst

kein Waffcnstikk vorhandcn, werdcn wir viellcicht nach Anulogie dcr Gigantcn auf dcm bci Gcrhanl

AVB <>4 abgebildetcn Staninos als Gigas bc/cichnen durfcn. - In scincm socbcn crschicncncn Hnch ulwr

das Tlicscion S. 132 dcutcl Saucr cinigc mit Stcinblockcn hantircndc Figurcn als Pclasgcr beim Bau

dcr Burgmatier. Dicsc Dcutung, wclchc noch an mchr als cincm Hakcn bangt, wird durch die crstc

sichcrc antikc Darstellung dicscr Scene nicht wahrscheinlicher.

4) Dicsc Gcfassc, die in den Ornumentformeii, nainentlich auch den langcn Bliithcnansat/cn an defi

1'alniettcn, mit cinandcr iibereinstimmcn , sind alle so zicmlich von dcrsclben Grossc, durchschnittlkb

:o cm hoih und haben eincn Durcbmesscr von 13 cm. Dic Hauplstuckc sind folgcndc:

t. Chiusi. Penelope und Odyssrus. Mon. Inst. IX 42.

2. Berlin n". 2589. M.idchrn auf dcr Schaukcl und bci dcr Procession. Gcrhard, Trinkschakn

und Gcfiissc Taf. 27.

3. l-ciprig. Tanzcndc Satyrn und wahrscheinlieh scbmauseuder Dionysos.

4. Oxford. Ringkampf. Ashmolean Vases Taf. 14. 15 n". 288.

5. Bcrlin n'. 2588. Freicrmord. Mon. Inst. X. 53.
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des Campana'schen Skyphos die Probe auf die Richtigkeit unserer Erklarung

des Hauptbilds ergeben.

Die Manner zu beiden Sciten von einem kahlen Baum sind so ganz und
gar mit sich selbst beschaftigt, dass von vorne herein ihre unmittelbare Zu-

gehorigkeit zur Scene des Mauerbaues nicht wahrscheinlich ist. Beidc gleichen

sich nicht nur in Kleidung und Bewaffnung, auch in Haltung und Ausdruck;

cs konnten Briider sein. Beide tragen das Himation und sind mit einem

I^anzenpaar geriistet. Wie der Telemachos des Chiusiner Skyphos zeigt,

der — was man uns wohl auch ohne den an einer andern Stelle zu fuhrenden

Nachweis glauben wird — von demselben Kiinstler wie der Skyphos in Paris

herriihrt, denkt sich unser Maler mit dieser Ausstattung die Tracht der Hclden.

Beide Herocn stehen gebeugt da und stiitzen sich schwer auf ihre Lanzen.

Aber weniger das Alter ist es, das sie niederbeugt; es ist vielmehr die Hal-

tung des lauernden Bosewichts. Und dicser Charakter wird noch verstarkt

durch das finster blickende, rollende Auge; nur wenn wir an andere gleich-

zeitige Kopfe, deren Zuge sich sclbst in erregten Auftritten kaum verandern,

uns erinnern, konnen wir ermessen, wie stark der Maler diesen Charakterzug

aufgetragen hat. Im Vergleich mit diesen Wilden erscheint selbst der Gigant

auf der andern Seite noch zahm und wohlgekammt. Der eine der beiden

Miinner, derjenige rechts, der trotz seiner kahlen Stirne bartlos zu sein scheint,

bietet dem andern einen roth aufgcmalten Strick hin.

Was hier vorgeht und wer in dieser Scene auftritt, wir konnten es nicht

errathen. Dies hat auch der Maler eingesehen und darum der Figur links

ihren Namen beigeschrieben. Nach Herrn Pottiers Revision steht in grossen

Zwischenraumen — eine auch sonst wiederkehrende Eigenthumlichkeit der

Schreibweise unseres Malers — geschrieben: <P (Palmette, welche Raum fiir

einen weiteren Buchstaben bietet) 1
) I (Bliithe) A (Speere) V (Baum) AE. Ich

erganze: <t>AETVAE. Da dieser Name die Darstellung vortrefflich erliiutert,

so diirfen wir die Lesung fur gesichert halten.

Phlegyas ist das Urbild des Raubers und Mordbrenners, xroXfuiKuuTaroc

tojv t6tc ko\ imibv ^KdcroTC lq>' ooc tuxoi touc KaptTouc €*tpepe Kai TjXauvc ttjv Xeiav.*)

Sein Namen wurde zu einem Schlagwort fur jeden Frevel und Gewaltakt:

a>X€Yuav bedeutet nach Eustathios zu II. N 301 so viel wie OppiZciv. Selbst

Dante gilt ja Flegias als Typus der iracondi im Inferno (VIII. 19). Er

ist nichts als der Vertreter des ganzen Stammes der Phlegyer, der haupt-

sachlich auf bootischem Gebiet, in Panopeus bei Chaironeia, localisirt war. s
)

Eine ihrer beriichtigsten Thaten waren die AngritTe auf das delphische Heilig-

thum und die Pliinderung der frommen Pilger, welche die Wallfahrt durch

jenes gefahrliche Gebiet fiihrte. Der altere Philostrat schildert im 2. Buch,

1) In unsercr AbbildunB ist Hio Inschrift bcsondcrs srhlcrht gclunrjcn, nainentlicb sind dic Buch-

stabcn iu gross ausgefallen. Ich kann einc b.iusc bcniilzcn, wclchc ich dcr Ciiitc dcs Ilcrrn Potticr

vcrdankc.

2) Pausanias II, 26. 3.

3) Prcllcr, Gricchischc Mytholoj,nc * II S. 14.

Digitized by Google



120 Kkikdrich Hausrk

Bild 19, die Phlegyer, wie sie den Wanderern auf dem Weg nach Delphi auf-

lauem. Aus derselben Quelle lernen wir einen Phorbas als Fiirst der Phlegyer

kennen, Phorbas den kiihnen Faustkampfer, der es in seinem Ubermuth selbst

mit Gottern aufnimmt. Er erhalt im Schol. 11. V 660 ein ganz ahnliches

Attest wie Phlegyas: «t>6ppac dvbpeiOTaToc tujv ko6' outoG Ytvouevoc. Diesen

Phorbas mtichten wir in dem Genossen des Phlegyas auf der Vase erblicken.

In dem roth aufgemalten Strick in seiner lland diirfen wir vielleicht den

Riemen des Faustkampfers sehen. Doch verheimliche ich nicht, dass diese

Erklarung des roth aufgemalten Bandes mich selbst nicht ganz befriedigt.

Auch im Philostratischen Bild zeigt Phorbas einen besonders wilden Aus-

druck: YetpaTTTai be tuuoc xai cuwbnc to elboc, ofoc ciT€ic8ai udXXov touc Eevouc

r\ KTeiveiv. Und dass Phorbas wie ein Menschenfresscr ausschaut, das ist

nicht etwa bloss eine Idee von Philostratos ; denn Phlegyas fiihrt den Bei-

namen Aithon 1
), der von Aiu6c at8wv abgcleitet wird. Auch auf diesem Wege

gelangen wir /.u einer Gleichstellung des Phlegyas und Phorbas, wie wir

sie auf dem Skyphos constatirten: beide mit dem stieren Blick einer wilden

Bestie.

Nun lasst sich auch sagen, in welchem Zusammenhang die Bilder von

Vorder- und Riickseite des Skyphos zu einander stehen, warum der Scene des

Mauerbaues Phlegyas und Phorbas gegenuber gestellt wird: die Raubziige der

Phlegyer waren es, welche Amphion und Zethos veranlassten , die Mauern

Thebens aufzuthiirmen. *) Auch wenn der Maler nur so allgemein durch eine

mythische Parallele auf Wirkung und Ursache hingedeutet hatte, standen die

beiden Bilder des Skyphos in sinnvoller Responsion. Aber er wird sich wohl

noch mehr dabei gedacht haben.

Unser Skyphos kann weder viel fruher noch viel spater als in der Mitte

des funften Jahrhunderts entstanden sein. In dieser Datirung stimmen mehrere

von mir befragte Fachgenossen , welche sich eingehend mit griechischer Ke-

ramik befassten, uberein. s
) Im Jahr 446 machten die Booter nach der Schlacht

von Koroneia den Athenern heiss; damals mochte manch' einer in Attika zu

seiner Beruhigung daran denken, dass er wenigstens hinter Stadt- und Burg-

mauern geborgen ware. Aus der Zeit, welche man die Epoche des athenischen

Mauerbaues nennen konnte, stammt unser Skyphos. Kimons Werk auf der

Burg stand festgefiigt in frischem Glanze da; die langen Mauern waren zum

Theil vollendet, theils geplant. Die bange Stimmung, welche die Wahl det>

1) Stellcn in Roschcrs Lcxikon untcr dem Wort Aithon.

2) 1'hcrckyilcs im Scholion zu Apollonios Rhodios I 735.

3) Dicsc D.itirnng w.iic allerdinK* um etwu vicr/ij; Jahrc zu jung, wcnn (iracf (Jahrbuch

S. 65I die Kodrosschidc mit Recht kur/ nach 480 angcsct/t haltc. Allcin mich hahcn scinc (iriinile

fiir cincn so friihen Ansat^ nicht ubcr/cugl. Zwci Thatsachcn crwciscn fiir mich dic l Tnmof;lichkcit vod

(iracfs Datirung: I. Wcnn dcr Stil dis Kritios und Ncsiotcs durch dic Statncn in Ncapel repr5>cntirl

»iid — und daran hilt auch Graef fest — , so diirfcn wir uns die glcich/.eitige Malcrei nicht so viel

wciter cntwickclt dcnkcn, als dic Plastik. 2. Untci deni Einfluss Mikons slehende Vasenbilder icigen

cinen strcngcicn Stil als dic Kodrosschalc.



Der Bau dkr Akropolismai er I 2 I

Gegenstands verriith, passt am besten fur die Zeit untnittelbar nach der

Schlacht bei Koroneia.

Fiir eine Kunstrichtung, die auch uber die Ereignisse ihrer eigenen Zeit

in mythischen Bildem spricht, lag es nahe, an Stelle der Booter die verrufenen

Phlegyer zu setzen, welche auf bootischcm Boden hausten. Selbst die Ver-

wicklungen um Delphi, welche das Jahr 448 gebracht hatte, spiegeln sich ja

in der Phlegyersage.

Unser Maler gehort zu der Kunstlergeneration, welcher Polygnot als Leit-

stern vorausgeht, und mit diesem Meister hatte sie in Kimon ihren Beschutzcr

zu verehren. Dass der Kiinstler auch einige Jahre nach Kimons Tod dessen

Werk, die Burgmauer, zu verherrlichen sucht, damit spricht er am deutlichsten

aus, wie viel die damalige Kunst diesem Staatsmann verdankte.
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StTR LA FORMK MATKRIKLLK DT'N MONUMENT DE LAMBKSK

Le 5 janvier 185 1, dans son premier rapport au Ministre de 1'Instruction

Publique sur 1'cxploration du camp de la 111" legion a Lambesc, Leon Rcnier

ecrivait: *De la porte de 1'Ouest, Porta frincifalis sinistra, part une autre

<>voie qui joignait le camp dc la legion a celui des cohortes auxiliaircs, situi'-

< a deux kilometres dans cette dircction et orne .... d'une colottnt moiiitvuii-

ttale aufottnfhui renvcrsec* Sur le fiedestal de cette colonne se lisait une

«longue inscription malheurcuscment fort incomplete maintenant.* 1

)

L'inscription dont parlait L. Rcnier ou plutot lcs fragmcnts qui en sub-

sistent sont aujourd'hui au Louvre.*). On est d'accord pour y reconnaitre les

debris d'un ordre du jour dc 1'empereur Hadrien aux troupes d'Afrique.

L'explication et la reconstitution du texte, d'ailleurs fort incomplet, ont fait

1'objet de travaux speciaux en Francc, cn Allemagne et en Italie. 3
)

Un s'est bcaucoup moins prcoccupe de la forme matericlle du monument.

Malheureuscmcnt L. Renier a neglige tle faire connaitre les dimensions dc lu

1) Archifes des missions scientifiques I p. 17-.

2) Corp. inscr. lalin. VIII, B. l8o}2 (= 2532). Lcs trois gtaad* fraj-mcnls A, B, C ont Hi rap-

purtcs au Louvre cn 1891 par M. J. I.ctaillc \/nv. MNC n. 16
1
7 ii 1619). \x fraj-mcnt D cst pcrdii:

il a ttt moultl- sur un cstampaj-c appartcnant i» 1'AcadOmir dc IScrlin par la gracicusc cntrcmisc d«

M. H. DeasM< Lc fraj-mrnt I , ijjalcnu-nt pcrdu, a (Me moulc sur un cstampajjc trouvc tlans les pnpicr*

dc Kcnicr. I.cs faigmi-nts F
r
. ct G ont etc rapportcs de Lnmlicse cn 1 893 par M. K. Cagnat (In-.\ KNC

11. 1719 ct 1720;.

3) Le dernicr commentateur, M. Ic professcur L. Cantarclli a indit-uc lcs travaux dc ses dcvan-

cicis, Gli scritti liitini di AJriano im/>cratore, p. 25 a 40.

Par Ant. Heron de Villefosse.
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colonne et celles du piedestal. Aujourd'hui il ne reste plus en place a Lam-
bese que les dernieres assises dcs fondations.

')

Sans doute les renseignements qui nous manquent avaient ete noU''S pur

le commandant Delamare sur un plan special du camp des cohortes auxiliaires,

plan que Rcnier avait signalc 3
) et qu'il se reservait de publier un jour ou

1'autre.

Ce projet n'a pas ete realite; le plan en question est encore inedit et ne

se retrouve pas dans les papiers de Renier livrcs a 1'Etat: on en cst donc

rcduit aux conjectures au sujet des dimensions et de la forme materielle du

monument. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il se coinposait d'un piedestal

et d'une colonne.

En publiant les fragments de 1'inscription Renier se contente de repeter

que le texte etait grave «sur les cot6s du piedestal de la colonne monumen-
tale du camp des auxiliaires»'), mais il n'indique ni la forme du piedestal, ni

le nombre des faces inscrites. Wilmanns n'a pas eu de peine a etre plus ex-

plicite: «La base elle-meme, dit-il, avait donc evidemmcnt quatre cotes egaux

dont trois au moins portaient des inscriptions*. 4
)

Conformement aux indications de Wilmanns, lorsque jc cherchais en 1895

a exposer ces fragments d'une facon rationnelle afin d'en faciliter 1'etude au

public dans la nouvelle salle des antiquites africaines du Louvre, je fus amene
a donner a 1'ensemble la forme d'un pilier rectangulaire, inscrit sur trois de

ses faces, et dont la quatrieme face, opposee a la face principale, semblait

etre engagee en arricre dans une maconnerie. Apres cet arrangement il de-

vint evident que la face anterieure et principale {an/ica) etait encadr^e par

des moulures et que le texte, divise en deux parties, s'y lisait sur deux co-

lonnes. La largeur de cette face antcrieure, moulures et marges compriscs,

etait de i
m 48; elle avait le double de la largeur des faces laterales. Ces

deux dernieres {la/us sinisfrum et latns dextrum) mesuraient donc chacune, en

largeur, 0.74.

Les morceaux de ce pilier sont tailles dans un marbre grisatre a paillettes;

ils ctaient disposes par assises rcgulicres de 0.48 de hauteur. Chaque assise

se composait de deux morceaux appareilles et juxtaposes, presentant chacun

deux faces inscrites dont l'une occupait en largeur la moitie de Yantica

(Fig. 1, CB) et dont 1'autrc occupait la totalitc d'un des petits c6tcs du pilicr

(DC). L'un des morceaux correspondait a la moitie gauche de Yantica et au

latus sinistrum tandis quc 1'autre morceau correspondait a la moitie droite de

Yantica et au latus dcxtrum. Un ressaut de 0.075 (DE) cxistait pres dc cha-

1) R. Cagnat, J.'armt>? rutnaine ifAfriqtie, p. 504, ncitc: «.I-a pusitioii dc la culonnc sut laijucllc

[liin sur le picdcstal dc laqucllc] <"tait gravt un discours dc 1'cmpcrcur iladriin n'cst plus itidi<iue quc

par les dernidres assises dcs fondations».

2) Arck. dei missions scientiftqucs, 1851 p. 48 1.

3) Inscr. lom. tFAIgerie, n. 5.

4) Die ri:misc/ie l.agerstadt A/ritas p. 21 : * Die Basis sclbst hatlc also offenbar vier glciihe

Scitcn, von dcncn wcnigstcns drci bcschriebcn warcn t.
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cune des faces laterales; puis chaque morceau de marbre se terminait en

arriere par une partie allongee, taillce, ne portant aucune trace d'inscription,

mais dont une face (EF) etait sans aucun doute preparee pour recevoir un

autre morceau de marbre.

Tel etait le resultat auquel un premier examen des fragments m'avait con-

duit. Le croquis donne par le Corptis 1
) fait comprendre la disposition generale

de cet arrangement, mais ce croquis, parfait dans 1'ensemble, est inexact

dans les details. II est vrai qu'il est intitule simplement forma monumenti.

La division du piedestal par assises n'y etant pas marquee on peut croire

que 1'inscription etait gravee sur un seul bloc de marbre, ce qui nuit a 1'idee

qu'on doit se faire de ses dimensions et de son importance. De plus, sur

ce meme croquis, entre lcs deux colonnes de la face anterieure a ete tracee

une moulure mediane dont il n'existe aucun vestige sur le marbre original,

les deux colonnes du texte (la/crcultis sinistcr et latcrculus dcxter) y etant

sdparees simplemcnt par une marge dont la largeur totale etait de o.og. 3
) En

outre il ne reste sur les assises ou fragments d'assises, sauves de la destruction,

que des moulures verticales; il n'y a aucune trace des moulures horizontales,

superieure ou inferieure, de 1'encadrement, sur aucun des cdtes. II en resulte

que nous ne possedons ni le commencement ni la fin des faces inscrites.

La figure i donne en plan 8
) la moiti^ d'une des assises de ce premier

arrangement. Elle reproduit le profil d'un des morceaux de marbre qui com-
posaient le piedestal, celui qui est le plus intact et que le Corpus designe par

la lettre A. Ce mor-

B

K
O

.V...

—1751 —

O I

E
"X-

1

ceau fournit la hau-

teur exacte des as-

sises (= 0.48); il

donne la largeur des

deux faces inscrites

CB et DC, egales

entre elles (=- 0.74).

Apres le ressaut ED
(= 0,075), Place sur

le c6te, le morceau

de marbre se pro-

longe encore sur une

longueur de 0.77 en

presentant une face

EF, taillee. mais non

inscrite. Sur le cotu AB la longueur est de i
m 51. Pour completer le

plan d'unc assise il suffit de supposer un second morceau exactement pareil

au premier, s'ajustant sur ce cote AB. On obticnt ainsi une face anterieure

1) Cirp. inicr. latitt. VIII, p. 1724.

2) Sur chaquc niorceau de m.irbrc lii larj,'cur tle la timrgc ctail dc 0.045.

3) A l*0chcllc ilc 0,05.

.,77 * o,74

Fig. 1.
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inscrite, de i
m 48 de largeur, dont le milieu est au point B, avec deux faces

laterales (DC et son pendant) mesurant chacune 0.74.

II est difficile de dire quel etait le nombre des assises, mais comme
la hauteur des caracteres du texte varie suivant les fragments il est bien

evident que nous possedons des fragments de plusieurs assises. Pour les

disposer dans un ordre rationnel il faut admettre que les caracteres les plus

grands appartiement aux assises les plus elevees et que les caracteres les plus

petits appartiennent aux assises de la partie basse

II ne paraitra pas inutile d'indiquer ici d'une maniere precise la hautcur

des lettres de chaque fragment en y ajoutant quelques observations materielles.
')

L. Renier donnait aux lettres une hauteur uniforme de 0.03*), ce qui est in-

exact. Wilmanns avait reconnu que deux fragments ecrits en lettres plus

petites devaient appartenir a la partie infereure de la base. 3
)

Fragment A. Le plus complet et le mieux conserve. Haut. des lettres,

0.025 a 0.026; haut. des lettres de la quatrieme ligne, 0.03 a 0.032.

„ B. Haut. des lettres, 0.029 a 0.030. Les caracteres de la face

laterale sont un peu plus petits, 0.028.

„ C. Haut. des lettres, 0.02; haut. des lettres de la dixiemc ligne,

0.032 a 0.034.

„ D. Haut. des lettres, 0.02; haut. des lettres de la premiere ligne,

0.04; cette ligne est en vedette et separee de la seconde par

un espace dc 0.045.

„ E. Haut. des lettres, 0.027 a 0.028. Ce fragment appartient a la

partie superieure d'une assise; le lit de pose est apparent au

dessus de la premiere ligne dont les caracteres sont nettement

coupes par le milieu; il resuUc de ce detail que le texte a

ete grave apres la superposition des assises et par consequent

apres la construction du piedestal.

„ F. Ilaut. des lettres, 0.02. Le morceau original est perdu; sur

1'estampage une marge sans moulure permet de croire que ce

fragment appartient a la partie droite du latcrculus sinistcr.

„ G. Haut. des lettres, 0.025 a 0.026. Ce fragment provient de la

partie inferieure d'une assise; le lit de pose est reconnaissable

au dessous de la seconde ligne. La marge de 0.045, sans

aucune moulure devant les lignes, prouve qu'il appartient a

1'angle gauche d'une assise du latcrculus dcxtcr. 1
)

On voit que nous possedons plusieurs fragments d'assises qui etaient placees

a des hauteurs differentes. Le fragment B appartient a la plus clevee.

Viennent ensuite les fragments E, A et G; puis les fragments C, D et F.

1) I.cs designations qui suivcnt concordent uvec celles du Corp. inscr. latin. VIJJ, n. 18042.

2) Inscr. rom. iic V'
Algerie, n. 5. 3) Corp. inscr. latin. VIII,

J». 287 I. 26.

4) Aux sept fra>;menis donnes par lc ("orpus il faut en ajouicr cinq nouveaux quc j'ai publics,

avec la hauteur exactc tlcs Icttrcs, dans lc liulletin ,/, la .SV./VV/ d,s Antiquaires ile Fran.e, 1898.

p. 317 et qui sont maintenant au I.ouvrc.
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Le premier arrangement fait au Louvre est assurement suffisant pour ex-

poser ces fragments et en faciliter 1'examen. Mais pour retrouver la forme

generale du monument il faut tenir compte des observations recueillies par les

anciens explorateurs de Lambese. La colonne qui surmontait le piedestal a

ete vue par d'autres personnes que L. Renier et le commandant Delamare.

L'une d'elles, M. C. Boissonnet, adjoint a 1'intendance militaire, en a meme
mesure le diametre. Ce renseignement est fourni par un plan sommaire de

I^ambese dont M. R. Cagnat a deja parl6') et dont il a bien voulu me com-

muniquer le calque. Au dessus du petit croquis figurant le camp des auxiliaires

on lit ces mots: Camp dcs auxiliaires. Colonne commdmorative (defruite). 5 /Hfs

de I*S5 de diametre sur autant de hauteur. Haut. 9m 25.

Je considere ce renseignement comme particulierement precieux pour la

question qui m'occupe. Si la colonne avait i
m 85 de diametre il est evident

qu'elle ne pouvait reposer sur une base dont la plus grande largeur est

seulement de i
m 48. II faut absolument trouver une combinaison differente de

celle qui a ete adoptee pour 1'exposition des anciens fragments. Laspect des

morceaux qui nous restent semble nous y inviter et 1'examen de leurs con-

tours fournira peut-etre la solution du probleme.

A l'une des extremites du fragment A pris comme type (exacteraent au

point I de la fig. i), on remarque une entaille en forme de queue d'aronde qui,

sans le moindre doute, «Hait autrefois remplie de plomb. Elle servait a retenir

un autre bloc de marbre, ajuste bout a bout suivant AF; necessaireraent, elle

devait corrcspondre a une autre entaille de meme forme qui en formait le

complement et qui etait pratiquee sur cet autre bloc. Ces deux entailles re-

presentent donc la place occupee par 1'agrafe en plomb servant de lien entre

les deux blocs. II est vraisemblable que le morceau ajuste au bout du frag-

ment A avait a peu pres les memes dimensions*) et la meme disposition; il

parait certain qu'il devait etre double et complete, comme le fragment A, par

un second morccau suivant AB. On obtient ainsi par 1'ajustement de quatre

blocs semblables une surface capable de supporter une colonne de \
m %$ de

diametre puisqu'elle prescnte un developpement de 3 metrcs dans sa plus

grande etendue (fig. 2, entre les cotes 2 et 4). Dans Tautre sens la largeur

reste cncore insuffisante car elle ne depasse pas encore i
m

34.

Mais un examen attentif du fragment A du Corf>us fait voir que sur le pro-

longetnent T.V (fig. 1) le marbre a ete soigneusenient taille j>our recevoir un mor-

ceau en retour; le parement est tres bien execut6 sur toute Tepaisseur et bordt''

d'un bandeau au ciseau. L*ajustement d'un morceau en cet endroit ne peut

faire aucun doute; il etait pose sans ciment, maintenu a droite et a gauche

par les ressauts et, au dessus, par le poids de 1'assise superieure (fig. 2, cotes 1

et 3). II vient naturellement a 1'esprit de donner a ce morceau une saillie

1) /.'arro/i' rumaine il
y

Afi iqu<\ ]i, 504, notc I.

2) Sur ctuicun dcs ikux nxnccaux Ja li<ngucur EV devrait clrc de 0,74. Toutefois commc sur lc

fraKmcnt A cllc csl <le 0.77. il fnnt snp]>'>«.cr nu nmrccau aboutc- tinc loiiKuetir V.V ilc 0.71. Cclte in-

cfjalilc cuil s;ins doulc voulnc jiour cvilcr la supcqiosition dcs joints.
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egale a DC de la fig. 1, soit une saillie de 0.74. La superposition de deux

joints etant contraire aux reglcs de la construction il devait y avoir mariage

de.s assises c'est-a-dire que dans le plan de 1'assise superieure le c6te 2 venait

prendre la place du cote 1 et le cote 4 la place du cote 3.

On obtient de cette facon une disposition excellentc et qui me parait cer-

taine. La figure 2
1
) en reproduit le plan d'une maniere complete. Cest un

piedestal en forme de croix a branches courtes et egales, formant un massit

de trois metres en long et en large, au dessus duquel se place et s'adaptc

admirablement une

colonne de i
m 85 dc

diamtVtre ainsi quon
peut le constater sur

la dite figure oii cettc

colonne est indiquee

au pointille. Ce pie-

dcstal presente qua-

tre grandesfacessail-

lantes (1, 2, 3, 4) de

i
ro 48 de largeur et

huit petites faces ren-

trantes de 0.74, soit

douze facesdestinees

a recevoir le texte

de 1'ordre du jour

imperial.

On peut aiusi

juger de 1'impor-

tance et de 1'etendue

de 1'inscription dont

il ne nous reste

qu'une bicn faible

partie. Malheureu-

sement on ne possede

uucun element pour fixer la hauteur du piedestal. Rt cette multiplication des

faces inscrites n'est pas faite pour nous aitler a rctrouver la place d« is frag-

mcnts parvcnus jusqu'a nous!

26 decembre 1898.

P. S. — Ce qui prccede etait ecrit depuis plusieurs mois tjuand j'ai appris le

n-sultat des fouillcs pratiqur-es cct hivcr a I-ambcse. L'abbc Montagnon, curc

de la localite, a constate quc la basc cn marbre, scrvant dc support a la

colonne monumentalc du camp dcs auxiliaircs ct portant lc tcxtc de 1'onlrc

l; A lVrhcllc dc n.03.
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du jour d'Hadrien, etait placee exactement au centre d'une enceinte carree

mesurant 200 metres de c6te. M. Cagnat m'ecrit, en outre, qu'on vient de

retrouver 25 nouveaux fragrnents du texte. Ces fragments sont malheureuse-

ment petits pour la plupart; cependant l'un d'eux comprend le commencement

de cinq lignes (environ la moitie des lignes). Ils seront reunis bientot a ceux

que possede deja le Louvre. Je ne connais ni les releves, ni les observations

de M. 1'abbe Montagnon, mab je suis persuade que mon opinion sur la

forme du piedestal et sur la longueur du texte sera confirmee par ses de-

couvertes. II est profondement regrettable que L. Renier n'ait pas eu 1'idee

en 1850 de faire executer quelqucs recherches pres du point ou il avait copie

les premiers fragments: la fouille etait alors facile a faire et certainement la

place n'avait pas encore ete exploitee par les carriers.

5 juin 1899.



Ai FFixnrxc, dfr Buciifr des Numa Pompilujs.

Affrksco des Giulio Romaxo aus Villa Laxtk.

Von Henriette HERTZ.

MlT EINER TAKKL.

Sichc, vordcm schon barg <lcr Janiculus SctuiUc

dcs Wisscns,

l'm sic zu richtigcr Zcit wicdcr zu schcri^trn

dcm Licht.

\Vo jetzt die Villa Lante steht und

das Auge des Heschauers erfreut, mag
wohl einst die Burg des Janus ge-

standen habcn, in der cr den fluch-

tigen Saturnus gastlich aufnahm; dort

mag der begnadete Fleck Erde gewesen

sein, \vo Saturn seinen Wirt zuerst in

dt:r Kunst des Weinbaus unterrichtete

und von \vo sich der Segen des gold-

ncn Zeitalters uber das rdmische Land

verbreitete. Ob dem nun wirklich so

sei, daruber bleibe die cndgultige Etit-

scheidung den Gelehrten der Zukunft

uberlassen. Ciewisser ist, dafs noch

in historischen Zeiten dem Gotte

liacchus und den guten Biirgern Roms
in freundlichen Vignen die Reben dort

gebluht.

Vasari erziihlt uns — und wir

glauben 68 ihm gcrne — , dafs ein

gewisscr Messer Turrini da Pescia

eines Tages seinen Freund, den hoch-

beriihmten Kiinstler Ciiulio Romano
mit hinaufgenommen habe und in rich-

tiger Erkenntnis der einzigen Schonheit des Ortes zu ihm sprach: „Hier

liifst sich's wohl sein; hier soll mein Haus stehen, deni Irieden geweiht

und allen Gottern, den Schiipfern und I ieschiitzern der Kiinste und

Wissenschaften."

Stkika H.LmciAMA. 9

Stati-k dkr Akikmis. 18. Jaiikii.

I' <>!: IAIA MaKi.IIIKIT* , iU>M,



So cntstand die Villa, als fester architektonischer Punkt in dem herr-

lichsten Landschaftsbilde, innen geschmiickt mit den prachtigsten Orna-

nn-nten und Fresken aus der iippigen Zeit der Wiedergeburt vergangenen

antiken Lebens.

Dieser Schmuck ist nur zum Teil erhalten. Keste bestehen noch in der

Villa und zeugcn von verschwundcner Pracht; andere — die Geschichten

von Venus, Apollon und Hyacinth — sind, wie es scheint, zerstreut; man

weifs nicht, wohin. Auch wann und wie dies geschehen, ist nicht bekannt;

denn von der Geschichte dcs Landhauses wissen wir nicht viel. Die Geschlechter

wechsclten. Im Laufe dcr Jahrhunderte kam es in den Hesitz der Lamilie

Lante und tiel dann als Lrbschaft an die der Borghese, die es 1837 an die

frommen Schwestern des Sacre Coeur verkauften. Bei diesem letzten Wechsel

mufste der l'Vesken-Cyklus, dem das auf unserer Tafel wiedergegebene Ge«

miilde angehort, wandcrn. Lr wurde von der Decke, seiner Geburtsstiitte,

abgeliist und verficl dem, wie es scheint, unvermeidlichen Schicksal aller Kunst-

werke, die das Ungluck haben, an das Geschick des Linzelbesitzenden ge-

bunden zu sein, der uffentlichen Vcrsteigerung. So fand cr eine Zuflucht auf

romischein Hoden in dein Ilause eines nordischen Lremdlings.
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1

Der Cyklus verherrlicht die legendarische Geschichte des Tiber und des

Janiculus, wie sie in den Werken des Livius und des Valerius Maximus auf-

bewahrt liegt. Unser Gemalde stellt eine Oberlieferung dar, nach welcher

zur Zeit der Consuln P. Cornelius und Baebius Tamphilus auf dem Acker des

L. Petillius am Fufse des Janiculus beim Landbau zwei Sarkophage gefunden

wurden: der eine leer, nach der Inschrift der des Friedensfurstcn Numa, der

andere angefullt mit vierzehn Biichern lateinischen und griechischen Inhalts. 1

)

Diese Scene der Auffindung sehen wir nun auf unserem Gemalde hochst

lebhaft dargestellt; im Hintergrunde wird Villa Lante sichtbar, ein leicht ver-

zeihlicher Anachronismus. Das Bild ist eines der erfreulichsten aus dem ganzen

Cyklus; und scheint es nicht neben seinen kiinstlcrischen Vorzugen auch noch

einen prophetischen Sinn zu enthalten? Scheint es uns doch deutlich sagen

zu wollen, dafs die Villa und ihre Bewohncr bestimmt seien von Alters her,

fordernd zu wachen und zu walten iiber der Hebung der Kunst- und Wissens-

schatze, die der Schoofe der Erde kiinftigen Geschlechtern giitig bewahrt.

Darum schaut sie auch jetzt noch, im vollen Bewufstsein ihrer edlen Be-

stimmung, so triumphierend iiber Rom und seine Campagna hinaus in die Welt.

I) Livius XL 29; Val. Max. I 1 § 12. Vgl. Wickhoff in JuLtbuch dcr K. Prcufs. Kunstsamm-

Innycn 1893 S. 60—63 ulnrr dic Darstcllunj; dcr (fkichen Scciic in dcr Stanza delia Srjjmilura.



RKUBI im CASINU Borgheik,

La Sculpturk a Incrustations

DAXS uAxtiquitk Chaldeexne.

Par Lf.ox Heuzey.

On s'etonnera peut-etre de me voir consacrer un article special a quelques

objets chaldt-ens dont plusicurs ne sont meme que des fragments; mais ces

objets, si peu nombreux qu'ils soient, reprcsentent un genre de technique qui

n'avait pas cncore cte signale dans 1'ancienne sculpture orientale. Cetaient

des figures en ronde bosse ou en bas-relief, incrustccs de diverses matieres,

de faron a produire par leur assemblage une sorte de polychromie d'un gout

raffinc.

J'ai d«'rja not«; plus d'une fois, dans mes ctudes sur lcs dccouvertcs de M.

de Sarzec, et plus particulierement a 1'epoque archaVcjue de la statuaire chal-

ddenne, lc procede qui consistait a rapporter les yeux en couleur, et a pro-

duire ainsi 1'aspect de la vie. Le Louvre possedc plusieurs tetes dc statuettes

d'hommes ou de femmes dont les orbites ont <Hc creusces pour recevoir des

yenx dc ce gcnrc; clles sont gencralcmcnt cn pierre blanche, albatre, marbro-

onyx, ou calcaire dur. Les sourcils mcme sont parfois remplaccs par une

double rainure en creux cvidemment destince a contenir aussi une mati«Te

de couleur.

Un systeme semblable ctait employe pour les tigures d'animaux, et nous

avons un curieux fragment de tcte de gcnisse en picrre rosatre qui a conservt'-

intacte son incrustation. Le blanc de r<cil est taillt; dans un morceau de

cotjuille, matiere qui tenait licu d<> 1'ivoire encore inconnu a cctte trcs hautP

•'•potiue de 1'antiquite asiatique; quant ti la prunelle noire elle ctait simplement
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simulee par une pastille de bitume durci. Plus surprenante encore est une

remarquable tete de taureau en cuivre qui nous montre la meme technique

employee pour des ouvrages de metal; ici le blanc de l'u?il est en coquille de

nacre, la prunelle bleue est en lapis, et 1'opposition de ccs deux matieres donne

a la tete de 1'animal une intensite de vie extraordinaire. Ces derniers exemples

sont d'autant plus interessants qu'ils nous apprennent comment les anciens

sculpteurs chaldeens procedaient aussi pour les figures d'hommes ou de fem-

mes 1
). On a pu voir passer en effet dans les dernieres ventes d*antiquit«\s

deux petites figures chaldeo-babyloniennes, une statuette d'homme en pierre

noire, une figurine de femme nue en argent 8
) dont les yeux avaient conscrve

en partie leur incrustation primitive. Nous pouvons juger par la combien

1'art de 1'ancienne Chaldee 6tait attache a cet usage dont la haute antiquite

egyptienne nous offre aussi des exemples parallclcs. *)

Ce que l'on n'avait pas encore eu 1'occasion de remarquer, c'est que les

sculpteurs chaldeens avaient etendu parfois le meme procede a d'autres partics

de leurs figures. Jc ne m'arretc pas a un petit buste de femme provenant

d'une statuette en pierre grise de 1'epoque de Goudea dont les poignets por-

tent encore de menus bracelets en cuivre plaque d'or.

Voici un autre exemple oii ce parti de decoration est beaucoup plus

developpe. Cest un tres petit fragment, oii l'on a peine a reconnaitre, tant

il est bris6, une partie du cou et des 6paules d'une statuette portant lc chale

croise des ferames chaldeennes. Dans la pierre, blanche et fine, 1'artiste a

creus6 une serie de trous, pour y enchasser un nombre egal de grains aplatis

de cornaline, de turquoise et de cuivre dore, la plupart de ces derniers verdis

par 1'oxydation. Le tout, a peu pres conserve, forme un collier multicolore,

aux tons alternes et symetriquement opposes avec un gout minutieux. Par

devant, vers la naissance du cou, au-dessous d*un m6daillon central, qui a

perdu sa pierre, passe une seconde chainette, composee de petites olives en

cornaline entre des turquoises. En arriere, dans le deeollete triangulaire pro-

duit par le croisement du chale, un autre medaillon, celui-la en pierre verte

et surmontant un grain dore, pend un peu bas, en maniere de contre-poids.

L'ajustement du chale, si peu qu'il en reste, indique une epoque voisine dc

celle de Goudea. Les bords en sont franges de petits triangles en creux,

destin6s sans doute a recevoir aussi des incrustations diversement colorees.

Cest grand dommage de ne pouvoir contempler intact un si joli objet. 4
)

Passant aux figures d'animaux, nous citerons ensuite deux fragments d'un

petit taureau en pierre verte finement travaille. Cest d'abord l'une des pattes

anterieures, posee en avant sur un debris de plinthe ovale. Au dessus du

sabot fourchu, la patte porte une echancrure en croissant, dans laquelle est

1) Four lcs ycux incrustcs, voir principalcmcnt Dc Sarzcc ct Ilcuzcy, Jiicuuvtrles en ChatJtc,

Planche» 6, tig. 3: 24b'', fig. I; i
l,r

, fig. 4; 5»", fig. 1: cf. pp. 107—109, 224 ci 232.

2) Catalogue de la vcnte du comtc Tyskicwicz.

3) Ainst surtout le celcbre Scrite accroupi du Louvrc.

4) Cet objct et les suivant» sont encorc iuedits.
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incrustee une lamelle de coquille blanche ayant la meme forme; sur le c6te,

autre entaille de forme trilobee, dont 1'incrustation a disparu. Un eclat de

la merae pierre verte appartient au flanc d'un animal, egalement seme d'un

assez grand nombrc d'entailles trilobees sans lcurs incrustations; les proportions

se rapportent parfaitement u notre figurine.

Voici maintenant, dans une toute autre espece, un serpent a mouchetures

qui se rattache a la raeme serie. Cest la moitie anterieure de 1'animal dont

les bords sont decoupes dans une sorte de gres rosatre, et le dessous taille a

plat comme pour etre applique sur un fond. La tete triangulaire est munie

de deux oreillettes et porte un fil de cuivre en guise de dard. Sur le corps

ondule du reptile de nombreux trous de bouterolle devaient etre incrustes

d'une matiere de couleur differente, de facon a simuler des mouchetures. Le

travail parait archaVque.

Les incrustations s'appliquaient aussi u des bas-reliefs et pouvaient servir

a decorer des objets en pierrc, particulierement des vases. Tel est en effet

le remarquable vase k libation qui porte gravee une inscription de Goudea et

que nous avons decrit ailleurs dans tous ses details. 1
)

Rappelons que cest

une sorte de cornet cn steatite vert-sombre, posant sur un 6troit pied circu-

laire, et muni, dans toute sa hauteur, d'un bec tres court dont la rainure est

destinee a faire couler le liquide en un mince filet. Ce bec est orne de

deux serpents qui s'entrecroisent autour d'unc hampe plantee cn terre, veri-

table prototype du caducee classique, dont 1'origine orientale, comme celle

de tant d'autres symboles, se trouve ainsi demontree. Des deux c6tes de

1'embleme sacre se dressent en outre deux gardiens fantastiques, deux deraons

ailes a tete et a corps de serpent, munis de pattes et d'une queue terminee

par un dard de scorpion. Ils tiennent chacun dans les griffes de leurs pattes

anterieures une longue hampe garnie en haut d'une boucle laterale. I^ur

coiffure divine a double corne de taureau et les longues torsades enroulees de

la coiffure royale indiquent des etres superieurs. II faut remarquer surtout,

pour la question qui nous occupe, la facon dont leur corps est zebre d'entailles

profondes simulant les marbrures du reptile; mais 1'effet de ces taches devait

etre encore plus decoratif si elles etaient accentuees, comme dans les exemples

prec6dents, par une mati6re de couleur differente, sans doute aussi par des

lamelles de coquille. I^. supposition se trouve absolument confirmee par un

autre frugment de vase semblable dont nous allons parler maintenant. *)

II s'agit d'un pied de vase en steatite vert-clair, exactement j)areil a

celui du prec^dent, mais taille a part, pour etrc rapporte; on y voit la partie

inferieure de deux animaux fantastiques affrontes; Ieurs pattes de devant sont

d'un aigle, cclles de derriere d'un carnassier. L'une des pattes d'aigle porte

encore incrustee une petite rondelle de coquille blanche avec point central;

les autres n'ont plus que les trous circulaires destines a recevoir la meme

1) Dtcouvertes en Chaldee, p. 234; Planchc 44. »«• 2-

2) I-ragracnt incdit.
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decoration. Quant aux pattes de carnassier, elles sont tout ocellees de trous

plus petits et plus rapproches, comme pour imiter, par des incrustations

analogues, les taches du leopard. Entre les animaux, on remarque la base

d'un symbole impossible a determiner, qui devait se dresser au milieu d'eux,

d'apres une disposition comparable a celle du caducee sur le vase de Goudea.

Les details qui precedent peuvent servir de plus a faire comprendre le

veritable caractere de certains fragments de sculpture en pierre decouverts

dans les ruines de 1'antique Nippour par la Mission Americaine de Chaldee.

Ce sont de bizarres figures d'animaux que rendent encore plus singulieres, a

premiere vue, les nombreux trous ronds dont elles sont criblees; on ne peut

douter qu'elles n'appartiennent a des decorations du genre de celles que nous

venons de decrirc. 1

)

II est plus curieux encore de voir le meme procede s'appliquer a des

figures de metal. Le Musee du Louvre a recu naguere de la region de

Mossoul un lot d'antiquites babyloniennes et assyriennes, parmi lesquelles

se trouvait un petit taureau en bronze, dont nous ne connaissons pas plus

exactement la provenance, mais qui rappelle de tres pres les types de l'art

chaldeen, dans une forme, il est vrai, plus elegante et plus «Mancee, mais non

moins expressive; il est debout, sur une plinthe etroite, munie en dessous

d'une tige d'ajustement, comme s'il avait servi de motif terminal a la decoration

de quelque meuble ou de quelque autre objet. Le bronze, couvert d'une belle

patine brune et luisante, porte partout des entailles de grandeur diverse, dans

la plupart desquelles sont encore soigneusement enchassees de minces lames

d'argent. Elles figurent sur les flancs, sur les epaules, et sur la croupe de

1'animal les larges taches que l'on voit communement sur certaines vari^tes

de cette espece. Si les yeux et le front, qui portent unc petite entaille

triangulairc, ont perdu leurs incrustations, les cornes, le mufle, le jabot

pendant sur la poitrine sont encore finement plaques d'argent, et, bien que la

queue soit en partie brisee, le balai de poils qui la termine et qui touche le

sol garde aussi des traces d'argenture. L'immense duree de 1'ancien art oriental

et la succession, encore impossible a bien connaitrc, de ses nombreuses renais-

sances ne permettent pas de fixer avec certitude la date de ce charmant

ouvrage; mais il n'a rien de la duret6 assyrienne, et il appartient sans con-

teste a l'une des plus belles periodes de la technique chaldeo-babylonienne.

On n'entrevoit pas sans admiration et sans une sorte de saisissement

1'effet que devaient produire de grandes statues d'hommes, dc femmes, ou

meme d'animaux reels ou fantastiques dfkorees d'apres le meme systeme. Une

pareille recherche de polychromie dans les materiaux avait-elle contribue i>ar

exemple a donner un caractere d'art, une variet6 daspect d'un effet brillant

et tres inattendu aux grandes idoles des temples babyloniens, comme les

colosses d'or que nous decrit Herodote 2
)? Certaines rondelles de sardoine brune,

1) John P. Peters, Some results of excavations >it Nippur — dans jTourna/ of Arihaeology -

vol. X pl. V, fig. I.

2) Hcrodotc I, 183.
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cnchassees dans des anntaux de calcedoine blanche, et parfois gravees de

caracteres cunciformes '), sont considerees, non sans beaucoup de vraisemblance,

comme etant les prunelles detachees de figures de ce genre.

Bicn humbles et bien petits, en comparaison de ces images gigantesques,

sont les monuments ou meme les miserables debris dont nous avons donne la

courte liste sous le nom de Sculpturcs a incrustations. Ils n'en temoignent pas

moins d'un gout et d'une tradition de procedes qui ont du s'etendre a des ouvrages

plus considerables. Ils sont, on peut le dire, les antecedents orientaux de cet

art de la Toreutique que la Grece n'a certainement pas invente de toutes

pieces. Sans oublier les remarquables incrustations metalliques de 1'industrie

mycenienne, nous trouvons en eflfet l'art d'assembler les metaux et les autres

maticres deja en honneur dans les plus anciennes ecoles helleniques, comme
celle de Dipcrnos et Scyllis*), et nous le voyons passer par les maitres de la

sculpture carchaique, tels que Canachos et Calamis, avant de recevoir son ex-

prcssion la plus haute dans les superbes crecitions chryselephantines des grands

fondeurs et ciseleurs grecs, des Phidias et des Polyclete.

1) Harticuliiremcnt au nom dc Nabuchodonusvr. Ccttc questiou, avcc u>utc sa bibliographie,

csl traitie ilans J Mcnant, Glyptique urientale vol. II, p. 142, fij;. 136.

2) Pausanias V, 17, I -3.
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Heraklesmaske aus Lindos.

Von F. Hiller v. Gaertringkn.

Bei den Ausgrabungen der Ecole francaise in Tegea hat V. Berard die

Basis des Weihgeschenks eines tragischen Schauspielers gefunden, der sicher

einmal, wahrscheinlich zweimal, da man doch lieber ['HpOK^Xei als [TTn]X€i ergiinzt,

in der Rolle des euripidcischen Herakles gesiegt hat (Bull. de corr. hell. XVII

1893, 14 ff.; U. v. Wilamowitz-Moellendorff, Eur. Her.* I 159,71); der Soterien

wegen nicht vor 274, dem Schriftcharakter nach, soweit die Typen fur die

Beurteilung ausreichen, wohl nicht vor dem 2. Jahrhundert v. Chr.

Wir wissen auch, was der Darsteller des Herakles fur eine Maske trug.

Das Ltiwenfell uber dem kurzen, gckrauselten Haar, weit aufgerissene, fur den

Wahnsinn besonders bezeichnende Augen — dazu geoffneten Mund und einen

kurzen Vollbart. Bekannt ist eine Terracotte aus Myrina, abgebildet im Bull.

de corr. hell. X 1886 pl. XIII, vgl. S. Roinach, R*''pertoire 1 25 Xr. 128, 4, und

eine Bronze aus Thespiae (Bull. de corr. hell. XV 1891, 386). Zu diesen Dar-

stellungen, deren Zahl Kundigc voraussichtlich leicht vermehrcn kcinnen, fugtsich

eine Maske aus Lindos, die zuerst P. Wolters richtig auf den rasenden Herakles

gedeutet hat. Sie befindet sich seit 1892 im Privatbesitz des Unterzeichneten.

Das Material ist weifscr, jetzt an der Aufsenseite rotlich-gclb gefarbter, grob-
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korniger Marmor; die H6hc betragt 0,30™". Die untere Abschlufsflache steigt

schriig nach ruckwarts an; vorn ist der untere Rand nrit Bart, Mund und

Nasenspitze weggebrochen, was um so leichter geschehen konnte, als das

Jnnere eine konische Aushohlung von 0,135"* Tiefc und cbenso langem Durch-

messer hat.

Trotz der gewifs nicht hervorragenden Ausfiihrung wird es immerhin von

Jntcres.se sein, in der Maske ein indircktes Zeugnis fur eine spatcre Auf-

fiihrung 1
) des Herakles — doch wohl des euripideischen — in dem bekannten

Theater von Lindos zu besitzen, der Stadt, deren Herakieskult wegen seiner

eigenartigen Festbrauche zu den allervolkstiimlichsten zahlte. Die Nachweise

von E. Reisch, Griechische Weihgeschenke 1 44 ff. *) werden uns berechtigen,

auch in dicser Maske die Stiftung eines siegreichen Schauspielers zu sehen.

1) Wir kaben aucb sonst noc!) Kundc von der AulTubrung Xltcrer, klassischcr Dramen tiuf dcr

Inscl Khodos: IGIns. I 125, wo freilich E. Bethe, 1'rolegomcna zur (ieschichtc des Thcatcrs 24$, it

dic Cr. Kailn-l verdanklc Bc/iehung auf den lickanntcn Tragiker Sopboklcs nicbt Wort habcn will.

i'l>ri{»cns mochtc ich Bcthcs Bcdcnkcn gcgcn cine so spatc Aufiuhruni; sophoklcischcr Stucke und (jar

jjan/cr Tctralogicn auch jclzl noch durchaus nicht lcicht ncbmcn — dic Volkstumlicbkcit dcs Euritiidcs

war damals cbcn uncndlich grofser als dic dcs Sophoklcs.

3) Vgl. auch Dietcrich, Fulcinclla 203 ff.



Zur Architektur des Caesar-Forums.

Von Ch. Hctlsen.

Die Ausgrabungen, durch welche in den letzten drei Dezennien unsere

Kenntnis des romischen Forums so wesentlich enveitert und berichtigt ist,

haben eine Seite desselben. die nordliche, bisher 1
) unberiihrt gelassen: die

Triimmer der Gebaude, welche das Forum an dieser Seite einrahmten, liegen

noch immer unter haushohem Schutte, und die Fragen nach dcn Grenzen und

dem Anschlusse der prachtvollen Pliitze, durch welche die Kaiser das alte

Forum der Republik hier erweitert, oder richtiger vervielfaltigt hatten, sind

bisher nur unvollkommen zu ltisen. Aber wahrend wir uns von den Ge-

biiuden des Senats, der Curia und dem Secretarium, sowie von der Basilica

Aemilia ein ziemlich gctreues Bild zu entwerfen im stande sind mit Hiilfe von

Handzeichnungen der Renaissance-Architekten, die erst in jungster Zeit in

l) [Seitdem dies gescbricl>en — Marz 1899 — , sind dic Ausgrabungcn nuch an dcr Nordscitc dcs

Forums weitcrgciuhrt und zunachst von dcr Dasilica Acmilia crheblichc Arehitckturrcste zu Tage j;e-

kommcn.J
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grofserem Umfange fiir die romische Topographie nutzbar gemacht sind, ver-

sagt auch diese Hiilfe fiir das iilteste und der Curie unmittelbar benachbarte

kaiserliche Forum, das dcs Caesar. Jordans und Lancianis Darlegungen be-

zeichnen keinen wesentlichen Fortschritt uber Reber und Canina. 1
). So wird

denn auch der bescheidene Deitrag, den die folgenden Zeilen bieten, nicht

unwillkommen sein, wenn er auch hoffentlich in nicht zu ferner Zeit durch

die Fortsetzung der Ausgrabungen entbehrlich gemacht werden wird. Hr

bezieht sich auf den Tempel der Venus Genetrix, der das prachtvolle Mittel-

motiv des Forums bildete.

Das einzige Dokument, welches von den Neueren fiir die Rekonstruktion

des Tempels herangezogen wird, ist das 31. Kapitel des vierten Buches in

Andrea Palladios Architcttura. Palladio zeichnet da, mit vielem Detail und

zahlreichen eingeschriebenen Mafsen, einen prachtigen Tempel korinthischen

Stils mit acht Saulen in der Front, funfzehn an den Seiten, der rincontro al

tctnpio di Martc Vendicatorc, ucl luogo chc si dice in Pantano ch' c diefro a

Mar/orio zu seiner Zeit ausgegraben sei. Canina, welcher richtig erkannt

hat, dafs dies nach Ortsangabe und Beschreibung der Tempcl der Ycnus

Genetrix gewesen sein mufs, hat den Plan Palladios ohne weiteres vollstiindig

adoptiert, und alle Spateren sind ihm darin gefolgt, ohne die Frage zu

erortern, ob es denkbar sei, dafs in der Mitte des 16. Jahrhunderts an dieser

tief im Schutt steckenden Stelle ein Areal von iiber 500 qm. vollstandig frei

gelegt gewesen sei. Wer sich erinncrt, mit welcher Leichtigkeit Palladio aus

wenigen wirklich beobachteten Resten seine Grundrisse der Gebaude des alten

Roms zu schaffen pflegt, der wird von vornherein dieser Annahme sehr skep-

tisch gegeniiberstehen. *)

Und diese Skepsis wird vollauf gerechtfertigt durch ein zweites Dokument,

welches, obwohl von Canina (£di/izi I p. 268) einmal fluchtig citiert, doch bei

den Neueren wieder giinzlich in Vergesscnheit geraten ist, namlich die Tafeln

34—36 in Ant. Labaccos Libro delV architettura. Tafel 34 stellt einen reich

ornamentiertcn Tempcl kompositer Ordnung dar, mit der Beischrift :
' /7 presentc

edifhio /u cavato tra il Campidoglio et il colle Quirinale, iu quel luogo dovc

hoggi si dice il Paniano, molto distrutto ci rovinato, d' ordinc composito, tutto

1) Canina, dtgli tdifiii antichi onnpontnti la chitsa di S. Martina (Rom 1840); Reber, Rtiinen

Ronis* (1879) p. 155— 158: Jordan, Topogr. (1884) 1, 2 S. 441 f.; Lanciani, Ruins and e.\caiati»ns

o/ Aiu icnt liomt (1898) S. 302 f. ])ie Zeichnung A. da Sangullos Uffiz. 1614, welche ]-anciani FUR f. 22

aufscrdcm anfiihrt, zeigt cin Komposit-Kapitiil , das Snngallo 'dirtro a Marforio' gezeichnet hat, dcssen

Zugchorigkcil zum Tcmpcl odcr Foruni abcr hikhst problcmalisch ist. Das von Lanciani, Rums a. a. ().

citicrtc Rlatt Fra Giocondns V.Chi. 1537 gicbt nur dic bckanntcn Rcstc dcr ITmfassungsmaucr in Viu

dcl Ghcttarcllo.

2) Es Reniir>t an 1'alladios' glinzlich pbantastischc Rekonstruktion dcs nngeblichen hallenunigcbcnen

Vorhofes vor dem Faustinaleinpel zu erinncrn, dcr in die Forumstopographie so viel Verwirrung hinein-

gchratht bat , und auf wciter niehts begrundel scin kann als cinigc fliichtigc wahrcnd der Rcgia-Aus-

grabung 1 546 gcmachtc, nachhcr ganz willkiirlkh crganztc Skizzcn. Es ist dabci nicht aufscr Acht *u lasscn,

duk 1'alladios' Aufcnthalt in Roni in dic Jahrc 1541— 1548, dic Publikation scincr libri deW architettura

iibcr zwanzig Jahrc spatcr fallt.
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ornato de intagli ct /ogiiami bcitissimi* 1
). Die Differenzen zwischen der

Gesamtdarstellung des Tempels bei beiden Autoren sind so grofs, dafs, wer
nicht mit der Erganzungsweise der Architekten jener Zeiten vertraut ist, ernst-

lich zweifeln wiirde, ob bei beiden wirklich dasselbc Gebaude dargestellt sein

solle. Statt des machtigen Peristylos Oktastylos giebt Labacco ein Heiligtum

von sehr raafsigen Dimensionen, mit sechs Saulen in der Front, sieben an den

Langseiten, dessen Grundflache wenig iiber die Hiilfte des palladianischen be-

decken wiirde. Die Saulen, bei Palladio rcgular kanneliert und mit korin-

thischen Kapitalen, haben nach I^abacco ganz sonderbare Kanneliiren mit ab-

wechselnd einer breiten und einer schmalen Rinne; selbst in dem Teile, den

beide mit besonderer Genauigkeit wiedergeben, dcm Gebalk mit seinen schonen

Lacunarien und Kassetten, finden sich erhebliche Differenzen sowohl in der

Zeichnung der Ornamente, wie in den Mafsen. Was die Siiulcnstellung betrifft,

so sind beide Autoren darin einig, dafs dcr Tempel pyknostyl gewesen sei,

was, wie langst bemerkt, mit Vitruvs Angabe (III, 2) iiber die acdcs Vcneris

Genetricis stimmt. Aber wahrend Labacco einfach die nach Vitruvischen Vor-

schriftcn regulare Distanz, das Intercolumnium = i'/
2
Durchmesser, annimmt, sagt

Palladio ausdriicklich: Gi' intcrcolunnii erano la undccima partc del diamcfro

dellc colonnc mcno di un diamctro c mczo: il chc io rcputo degno di averti-

mcnto, pcr non haver vedufo intcrcolunni cos) piccioli in alcun altro edi/izio

antico: eine Angabe, die durchaus den Eindruck der Glaubwurdigkeit macht.

Aber auf alle Falle wird es gut sein sich zu erinnern, dafs unsere Kenntnisse

uber Plan und Hochbau des Casartempels sehr viel ungewisser sind, als es

nach den sauber gezeichneten Tafeln Caninas {EdifrJ II Tf. 92—94) scheinen

durfte, dafs wir z. B. nicht eininal sicher wissen, wievicl Saulen er in der

Front und wieviel an den Langseiten gehabt hat.

Doch ich brauche mich glucklicherweise nicht auf dieses ncgative Resultat

zu beschranken, sondern kann auch einen positiven Beitrag zur Rekonstruktion

des Tempels liefern. Von dem schonen Gebiilk, dessen Zeichnung Palladio

sowohl wie Labacco mit besonderer Liebe wiedergegeben haben, existiert

namlich noch ein Stuck, dessen Zugehorigkeit nur bisher nicht erkannt worden

ist. Ich meine die schone in Villa Medici eingemauerte Deckplatte des Archi-

travs, von welcher ich S. 139 eine mit giitiger Erlaubnis des Hrn. E. Guil-

laume, Director der Academie de France, genommene Photographie wieder-

geben kann. Canina {jlrchitcttnra Romana Tf. 76 fig. B) hat das Stiick gc-

stochen, Matz-Duhn (antike Bildwerke in Rom n. 3460) es beschrieben, aber

beiden ist es entgangen, dafs dasselbe mit dem von Palladio S. 173 gezeich-

neten identisch ist. Dagegen ist dies bereits von dem alten P. S. Bartoli, der

auf einem seltenen verkleinerten Nachstich nach Labaccos Ansicht des Tempels

(mir aus den Schatzen der Corsinischen Kupferstichsammlung freundlich mit-

I) Diesc Beischri/l is» allcrdings ntcht in allcn Kvctn]»larcn <lcs Labaccoschcn Wcrkcs v.irhandcn,

•sw fchlt z. B. in dcm dcr Inslitulsbiblidthck , wo dic bctr. Tafcln ohne jcdc Schrift sind. — Fiir das

liatnm dcr Ausjjrabunu i.st wichlig, ilafs dic Tafcln (ohiic Solirift) schon in dcr cistcn Ansj>ahc von 1552

(vgl. «i. FumaRalli, ArcMr. w st-ii„. J.ir ,,rl,- iX.xx, 143: Kom. Mitth. 1B01 S. JX) v.rhandcn sind.
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geteilt von Hrn. Dr. P. Kristeller) bemerkt. Die Mafsverhaltnisse ') verdeutlicht

nebenstehende Skizze.

Eine Frage, die sich sofort bei Betrachtung der Platte in Villa Medici er-

hebt, ist die nach der stilistischen Datierung des Reliefs. Der Bau Casars wurde

bekanntlich am 26. Sept. 46 v. Chr. dedi-

ziert; aus spaterer Zett kennen wir nur

eine einzige Wiederherstellung, die nach

dem Brande unter Carinus durch Diocle-

tian ins Werk gesetzte (Chronogr. von

354 bei Mommsen, Chron. min. I, 148):

aber in keine der beiden Epochen wird

man die vollendet schone und reiche Ar-

beit die.ses Stiicks setzen wollen. Die

Feinheit und kiihne Ausfuhrung der Ar-

beit, namentlich auch die Verknupfung

dcs Rankenornaments mit der daraus hervorwachsenden Erotenfigur, versetzen

uns eher in die trajanische Epoche. Wir hiitten somit, und bei der Liicken-

haftigkeit unserer Kcnntnis der romischen Bauten der Kaiserzeit hat das nichts

auffallendes , einen Neubau des Tempels und vielleicht des ganzen Forums

Anfang des zweiten Jahrhunderts n. Chr. anzunehmen. Vielleicht, dafs die zu

erhoffende Fortsetzung dcr Ausgrabungen auch daruber genauere Aufschlusse

bringt.

1) Im Allgcmeincn gicbt Labacco die Dimciisionen treuer, Palladio die Zeichnung des Omaraents.

Kine Diskussion ini Hinzelnen ist unthunlich, besondcrs da bei beiden nur bchr wenii;e Mafse in Ziflcrn

bciKes.chrieben sind, der auf Palladios' bctr. Tafcl (133) stchcndc Mafsstab abcr, wie dic Verglcicbun^'

mit den eingeschriel)encn Mafsen z. H. dcs oberen Saulcndurchmcsscrs zcigt, nicht gcnau stimnit.
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Ex Heraclidae de Graeciae civitatibus libello quae supersunt, haec non

opus erit ut Tibi, vir optime, nieis laudibus commendem. cupidioribus sane

nostri saeculi desideriis non satis facit nimia scriptoris brevitas rerumquc

parcitas, sed iniquum erit ea desiderare, quae praestare ille ne velle quidem

potuit. nam qui per itincris opportunitatem situm locorum et vitam moresque

hominum enarrat non solet notare quae omnibus nota ac sueta sunt sed quae

adspectus novitate vel usus singularitate animum occupant, neque dum stantia

admiratur mox casura suspicatur aut dum praesentia praesentibus describit

haec ipsa diruta aliquando anxiis posteriorum hominum curis pervestigatum

iri expectat. laudandum igitur scriptoris eruditi et lepidi consilium, exsecran-

dum vero perniciosum epitomatoris studium et incusanda librarii neglcgentia,

quorum culpa factum est ut saepius vix intellegi possit scriptoris vel per

pannulos manifesta elegantia. Tu vero, qui e scriptorum artificumque reliquiis

prae ceteris calles antiquae vitac imaginem planam repraesentare ,
permittas

rogo ut Heraclidae Tibi adscribatn Atheniensium urbis hominumque descri-

ptionem meo periculo emendatam. sic enim ille a Piraeo ipsam urbem ad-

gressus incipit:

tvTtuStv tlc to 'Aenvaiuiv £rrr|ifiv dcru' 6b6c bt rjbtia, YtujpYOUuivri rtaca,

€*xoucd <ji> Tf|i fiqiti <piXdv9pumov. r\ bt rroXic Etipd ndca, ouk tuubpoc, kokwc

eppuuoTour|Ufvr| bid Tfjv dpxaioTrrra. a\ utv rroXXal tujv oikiuiv tureXfTc, 6XiYai

I trrticiv 2 ti MkL Su-phanus, potesl licri ixovCii °4"v «piAdvflpumov
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bi Xpf\cinav dmcTriGeiii b' fiv tlEatrpvnc un6 tujv Eevwv ecuipouMevn, cl auni

5 ddiv n <be'cnotv' dnacuiv) npocaTopcuoM^vn tujv 'Aenvaiwv noXur m"' ou noXu

be mcreuceiev dv tic. diibetov tujv Iv jx\\ olxouu^vrn koXXictov efoTpov d£t-

oXofov, uira «ai OauMacTov 'A0r|vac i€p6v noXureXec anofliov dfiov 0e'ac, 6

xaXouuevoc napeevwv, <6> unepKeiptvov tou OedTpou petdXr|v KaTanXn&v Troiei

toTc Scujpouciv 'OXupTrtov f|MiTeXec pev euKaTdXnnrov b' fyov ttjv Tfjc oiKoboutac

lo uTTOYpacpnv, Tevopevov b' av uiricrov emep cuveTeXec0n * TUMvdcia Tpta, 'Ako-

oppia AuKetov KuvdcapTec, TtdvTa KaTdbevbpd T€ ko\ toic dbdtpeci nowbn, cptXo-

cocpuiv TravTobarrujv cxoXai . . . eopTai navTobanai, vpuxnc dndTat ko\ dvanauccic

ttoXXoi, Oe^at cuvextTc.

Td Yiv6ji€va £k Tfjc Tn<" ndvTa dTtpnTa koi npunra Tfjt tcucci, uiKpuii be

15 cnaviuVrepa ... dXX' f) tuiv Eevuiv dv dcToic cuvoiKeiouuevn TaTc npoGuMiaic

eudpfiocTOC biaTpipn, neptcnuica Tf|v btdvotav eVt to dpecKov, XfiGnv tf\c bou-

Xeiac £pTaZeTai. Iti be TaTc ^tev O^aic [n noXic] koi cxoXaTc ToTc bnM°Tllt0 'c

dvenaic0T|TOC (b) Xiuoc, Xf|0nv e^Mnotoucaic Tr
l
c tujv citujv npoccpopdc tkpobia

bi e"xouctv oub€M«a TOiauTn npoc n°°vf|v . . . Kai erepa bk n TtdXtc fibea l%ti

20 [Kai] noXXd' Kai fap a\ cuv€ttuc auTnc. noXeic npodcTCta tujv *A0nvatujv eictv . .

.

dTaBoi be oi KOTOtKoOvTec auTr|v navri Texvm|i neptnoif|cai boEav MttdXnv,

dni toTc ^ntTUTxavoMtvotc e^BdXXovTec Tdc eunM€piac. 0aupacT6v <b' fi, n6Xic>

XiBoEoujv dvbpuiv bibacKaXeTov.

tuiv be dvotKOUVTUJV oi m^v auTuiv 'Attikoi ol b* 'AOnvaTot. oi m^v 'Attikoi

»6 nepiepToi TaTc XaXiaTc, unouXot, cuKOcpavTibbetc, napaTnpnTai tujv Hevucuiv Biiuv

oi b' 'AenvaTot MfTaXouiuxot, dnXoT toic Tponoic, rptXiac Tvriciot cpuXaKCc.

biaTpe^xouci be Tivec iv Tf|i noXet XoTOTpdcpot, cetovrrec touc napembnM°uvTac

Kai eunopouc tujv £e'vuiv oOc 6tov 6 bnM°c XdBnt, cxXnpaTc nepiBdXXet inM'f,c-

oi be elXiKpiveTc 'ASnvaTot bptpeTc tujv Texviiiv <KpiTai>, aKpoarai <be Kai>

:to eeaTai cuvexetc.

to Ka06Xou b' dcov ai Xoinai noXeic npoc Te n0°vf)v Kai Biou bt6p0ujciv tuiv

aTpuiv biacpepouctv, tocoOtov tujv Xoinuiv noXtuiv n T*"v 'Aenvaiujv napaXXduet.

cpuXaKTtov b' ibc ^vt moXicto Tdc ^Taipac, Mn ^dent tic r\bia>c dnoXoMtvoc.

4 dnocTnfltin : coi r. Stcph.
|

uOti'i 5 supplcmcntum inccrtum, cf. comicus .mtiquus in Dioni»

• i. 64, 16 (II 1^2 Arn.) ofciroiv' AwaciMV, it^tvi' 'A9nvaiujv 116X1 6 UJiotiov Hcmstcrhusius: fhb*

i)v 7 urto|3iov multis m<Hlis tcmptnlum curaro nesci«> 9 tOKaTuXr)trrov sivc m.tvis (ucuvobtov:

KaTdir\r|Eiv codcx c v. 8 rcpctitum 10 (J(Xtictov ii tT0U)ftr| iopTal TtavTobattal q)iXoc6qHuv

TravTobatrujv n>vxi\c dwdrai xal tivanauctic cxoXai TtoXXal Blai cvvtxtic 15 EeivuJv (corr. <MU.

anl.i ^kuctoiC CuvoiKOUU^vr
l
(corr. Vukanius) Taic tmBuuiaic: intcllejjc 'pcrcjjrinorum cum civibus mutu.i

volunlatc sLnbilitus convictus' 17 ^ctI bi
\

f\ itOXic «lcl. Marx , traicci in v. 22 inccrta rationc

18 tuiroiouca: corr. Marx, v. ad 17 19 ^x" irdu.troXXa CMuillcr 22 <1vtutx«voU^voic CKflaXujvKC:

corr. lickker
|
Tdc (Or|M<piuc i. e. faculiatcs suas ! «aupaCTOv nXiv6ivu>v itujujv dvdpujirujv bibacKdXiov:

cmcndatio inccrta, v. ad 17 25 tcviKol (l(oi i. c. jicrcyrinantium res faniiliaris 27 XofOTpdtpot,

(juamvis vocabuluni mayis pro]>riuni dcsidcrcs, rcctc scriptum vidctur, cf. Tclcclidac verba apud Pholium

(v. tticui) dXX' uj TtdvTUJv dcTuuv Xujictoi cticui Kai TrpocKaXfcacOai , itaucac6c bucu>v dXXnXotpdTurv.

«.unt ifjitur XototP^I'0 ' cuKotpuvTui 29 tujv tcxvujv aKpouTal btd Tdc cuvexcic: pracivit

('.\lucllcr .(KporiTai Kal OeuTal cuv€X£ic, scd KpiTai iionien ipio ndifflivo bpuicic lla^ilatur 33 tuc

CT<!pac: con. c.lit. ant.
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o\ crixoi Aucittttou

36 ei nf| Tt&eacat tcic 'A0rivac, cUU\oc el*

et be TeBe^acai, ui) Ttenpeucai b\ 5voc

el b' euapecTUJV diroTpexeic, Kav6nXioc.

gaudebo, vir optime, si ex his unum vel alterum sive recte sive, ut nos

adulescentuli Capitolini italice balbutientes dicere solebamus, con sufficicnte

probabilita novasse Tibi videbor. si minus, ignosce: nihil aliud volui nisi ut

Tibi me gratum profiterer non minus nunc sexagenario quam olim quinque

lustris iuniori. vale.

34 *> crlxoc

StRf.NA HR1.BK-.IAN». 1"
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FlG. I.

ZlJ DEN ALTGRIECHISCHEN FABELWESEN.

Von G. Kako.

Es ist eine bunte Marchenwelt, in die uns die griechische Kunst des

7. Jahrhunderts fiihrt. Die niichterne, strenge Einfachheit des geometrischen

Stils ist geschwunden , an Stelle seines sparsamcn Typenvorrats ziehen in

langem Zuge die Fabelwesen aus dem Orient ein. Sphinx und Greif schreiten

unter den wirklichen Tieren des Ostens, den Lowen und Panthern, einher, ja

selbst dicsen, wie auch dem Pferde und Steinbock, wachsen oft Fliigel. Tritone

und Seepferde verdrangen die geometrischen Fische, und fabelhafte Vogelwesen

treten neben die alten Schwane und Ganse. Dass uns diese Fabelwesen vor

allem in der korinthischen Kunst entgegentreten, ist naturlich, da die iiber-

wiegende Masse der aus dieser Zeit erhaltenen Denkmaler eben korinthisch ist:

aber die Korinther haben sie nicht geschaffen, sondern fertig iibernommen

von den ostlichen Griechen, den Ioniern Kleinasiens und der Inseln, zu denen

dic Typen des Orients zuniichst gelangen mussten. Sie haben diesen fremden

Typen zuerst das Geprage griechischen Geistes gegeben: je mehr sich unserc

Kenntnis dcs ionischen Ostens erweitert, desto klarer zeigt sich die Wahrheit

dieses Satzes. Er soll hier kurz an der Gruppe der Fabelwesen dargclegt

werden, welche dem Vogelreiche angehoren. 1

)

Zunachst mag es erlaubt scin, ein paar bisher unbekannte Vogelwesen in

die Wissenschaft ein/ufiihren. Auf Fig. 2 ist in Originalgrosse ein kleines

Salbgefass des Louvre abgebildet 2
), welches nach Technik und Stil dem Kreise

der protokorinthischen Vasen angehiirt. Leider ist jede Spur der Farben ge-

schwunden, aber die sichcre, sorgfaltige Gravirung, die uns allein die Dar-

stollung bewahrt hat, beweist, dass die pariser Vase den feinsten Werken
jencr Klasse anzureihen ist. Singular ist zunachst die Form, mir wenigstens

1) Ich schcide dic Sircne aus, die ja einc cingchcnde nchandlung crfordcrt und hoffentlich bald

durch Wcickcr crhaltcn wird.

2) A 439. llohc 6 cm, Ich vcrdankc die Zcichnunr;cn der pariser Vascn der kundigen Hand

Hrn. Dcvillards, dic F.rlaubnis zu ihrcr Publication der nic versancnden Licbenswurdigkeil dcr Hcncn

I»otlier und Uabc-lon.

*. 1« • • ••• • •

• • • • *



ZlJ DF.N ALTORIECHISCHKN FaIIFI.WESEN H7

Jt
!<.•:

FUi. 2.

nur durch zwei andere Beispiele bekannt. 1
) Sie entspricht im ganzen dem

korinthischen Alabastron, das ja der protokorinthischen Kunst eigentlich fremd

ist, stellt aber eine alterc Entwicklungsstufe dieser Form dar: der Henkel

fehlt und die Miindung ist nicht flach abgeplattet, sondern in scharfer Kante

abgeschragt. Es ist die urspriingliche Form des Lederbeutels mit umschnur-

tem Halse und umgelegtem Rande, nach dem sich das Alabastron gebildet

hat; und so wurde auch unser kleines Gefass an einer um seinen Hals gelegten

Schnur getragen.

Die Decoration ist sparsam und einfach: an der Miindung Stabchen in

Firnis, am Bauche zwei durch eine Linie getrennte Tierfriese. Die Tiere in

ihrer strcngen, exacten Stilisirung vcrraten das Vorbild aus eingelegtem

Metall; sie konnen sich den besten protokorinthischen Werken an die Seite

stellen.

Die Greifen (milesischen Typus) und Sphingen in ihrer eigenartigen,

zum Sprung bereiten Stellung finden ihr Gegenstiick auf Hrit. Mus. A 1053 und

zwei Lekythcn aus der Necropoli del Fusco. 8
) Neu dagegen sind meines Wis-

sens in diesem Kreise der Panther (ich kcnne nur protokorinthische Lowen)
und die Sirene. Neu und ganz singuliir ist endlich der merkwiirdige Vogel
mit Bockskopf, der in diesem einzigen Beispiel erhalten ist. Seine Fliigel,

wie die der Sirene, sind geschlossen, nicht stilisirt: es ist charakteristisch fiir

die altesten Typen griechischer Marchenvogel , dass bei ihnen das Monstrose

nur in dem einem einfachen Vogelleibe aufgesetzten fremden Kopf besteht,

wiihrend die gleichzeitigen gefliigelten Vierfussler aufgebogcne Fliigel zeigen.

1) Xot. d. Sc. 1895, '7'. Nccropoli dcl Fusco: Brit. Mus. A 1053: I^-bcnsbaum iwischcn xwci

fircifcn. Rcidc protokonnthi^cli niil klcincm 6scnformi>;cm llcnkcl.

2) Not. d. Sc. 1893,471. 1 8t»5 . 156. Sphinr>cn atich auf i-incr im Hostoncr Erwcrlmnpsbcricht

von 1895 citirten I^kythos.

10*
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Die Abhangigkeit der protokorinthischen Kunst vom ionischen Osten hat

schon Furtwangler (Arch. Ztg. 1883, 158) betont, und die merkwiirdige von

Cecil Smith (JHS XI, 179) publicirte Lekythos bietet dafiir den sichersten

Beweis. Ionische Herkunft diirfen wir daher auch unbedenklich dem sonder-

baren Mischwesen der pariser Vase zusprechen.

Ganz vereinzelt, wie der Bocksvogel, ist auch ein zweites bisher un-

beachtetes Fabeltier, der Vogel mit Hundskopf: und die Vase, welche das

einzige mir bekannte Beispiel bietet, ist auch wieder in anderer Beziehung

ein Unicum. Es ist ein Deinos aus Cacre im Louvre (E 421: Pottier, Vases

antiques du Louvre pl. 40 p. 48), mit niederem Fusse ausgestattet , eine

ganz singulare Form: er gehort technisch und stilistisch zu einer Gruppe

merkwiirdiger Amphoren, die, bisher ganz unbeachtet, von Loeschcke (Athen.

Mitth. XIX, 510, 2) mit Recht dem ionisch-italischen Kunstkreise zugewiesen

worden sind. Dieselbcn zeichnen sich durch grosse Friese von Schuppen und

Flechtbandern aus, welche in den Firoisgrund gravirt und farbig gefullt sind,

femer durch eigenartige Tierfriese, die durchaus ionische Typen aufweisen.

Der pariser Deinos, das cinzige Exemplar dicser Form, bietet die beiden

Fig. 1 abgebildeten Fabeltiere: den Vogel mit Hundskopf und ein merk-

wiirdiges Mischwesen aus Ilund und Fisch. '•) Zu letzterem finden wir nun ein

Gegenstiick in dcr neuentdeckten tomba dei tori in Corneto, dcren Gemiilde

sichcr auf ionische Vorbilder zuruckzufiihren sind, Durch dieses verwandtc

Mischwesen wird auch der ganz singulare Vogel mit Hundskopf gestutzt.

Pottier hat ihn in seiner Beschreibung der Vase oiseau a tete de griffon

genannt: doch scheint er mir durch die breite Schnauze (am Original glaubte

ich im Unterkiefer einen Zahn zu erkennen), den dicken Hals und die Stellung

des Ohrs durchaus von dem greifenkopfigen Vogel unterschieden und als Hund

odcr Schakal charakterisirt zu sein. Wir werden ihm seinen bescheidenen

Platz in der altgricchischen Fabelwelt nicht rauben diirfen.

Der Gruppe grosser, grober Gefasse, zu denen der pariser Deinos gchort,

entsprechen kleinere Vasen feinerer Technik, die mit breiten Biindern kleiner

Schuppen und Tierfriesen verziert sind. Es lassen sich hicr gricchische Origi-

nale und italische Nachahmungen scheiden.

Auf dem sorgfaltigsten und schonstcn Exemplare dieser Gruppe, der

Miinchencr Kleeblattkanne 948*), findet sich nun wieder ein scltenes Misch-

wescn, das sich aus dem Vorderteil einer liegenden biirtigen Sphinx und

eincm Vogelschwanz zusammensetzt. Dic Technik der Vase, der stilisirte

Palmbaum zwischen den beiden Mischwesen, der milesischc Greifcntypus, die

1) Die Vase isl jjcradc hier schr ab|>cricben : doch scheint mir dcr Lcib sicher der eiucs Fisfhcs,

tiicht ciwcs Voj;cls /u scin. F.in vcnvandtcs Wcscn ist das Kr)TOC dcr Pcrseusvasc, Mon. X 51.

2) T>ic Vasc ist gan/. gc.schnppt his auf cincn schmalcn Tu-rstrcif: stilisirtcr Palmbaum /ttiscbcii

zwci di-r lnMij,'tcn Mischwcscn , Grcifcn milcsischen Typus. Am Hcnkcl untcn cinc in xwci weisn-

SchwantriihiiNi; au>lai)fcii<le l'almcttc. Hellntlbcr Thon, ausscrsl sot^fTiltigc Gravirung. lch hnlTe «lioc

Han/c- Sciii: U.tld in wcitercni Unifanj; /.u behandcln und vcrweisc indcsscn auf dic Sbnliche Kalitic

I.ouvrc K 3 17 (Hnttti r a. a. n. pl. 40). dic des Tierstreifs entbchrl.
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offenbare Nachahmung bunt eingelegter Metallvorbilder, alles lasst auf ost-

griechische Herkunft der Vase schliessen. Und dazu stimmt vortrefflich, dass

ein zweites Beispiel des sonderbaren, durch bemalte Vasen sonst nicht be-

zeugten Mischwesens von einem jener kleinen figiirlichen Salbgefassc aus

glasirter Fayence geboten wird, deren ostlichc Herkunft feststeht: es ist die

bckannte, in den Athen. Mitth. IV Taf. 19, i abgebildete Vase (jetzt Berlin

1289, aus Aegina: ein zweites Exemplar Brit. Mus. A 1237: die Sphinx ist

hier bartlos). Ja wir konnen den Ursprung dieses Wesens im Orient selbst

verfolgen, wo es mit Vogelleib, spitzem Flugel, Frauenkopf und Lowenfusscn

auftritt (Cylinder im Haag, bei Lajard, Culte de Mithra pl. 30, 3).

Die bisher besprochenen Fabelwesen sind samtlich seltene und vereinzelte

Erscheinungen , die in die griechische Kunst offenbar nie recht Eingang ge-

funden haben.

Weit haufiger iinden sich Vogel mit Lowen- oder Pantherkopf, und

zwar, soweit ich das Material iiberschaue, nur in der korinthischen Keramik:

doch wiirde uns reicheres Material wohl auch fiir diese Tiere ionische Her-

kunft beweisen. Der Lowenvogel tritt nur selten auf '), wahrend dcr Panther-

vogel zum gebrauchlichen Typenschatz korinthischer Vasen gehort. Mit ein-

fachem Vogelleib und geschlossenen Fliigeln zeigt ihn eine schiine Colonnette

des Louvre (E 627: Pottier, Vases ant. pl. 45), wahrcnd alle andercn mir be-

kannten. Beispiele die jungere Gestaltung der flatternden oder aufgebogenen

Fliigel bieten.*)

Dieser Typus ist dann aus der korinthischen in die von ihr abhangige

altattische Keramik iibergegangen, wenn er auch dort nie heimisch wird. 1

)

Merkwiirdig ist endlich noch die Bildung cines aus zwei Vogcln mit einem

gemeinsamen Pantherkopf zusammengesetzten Wesens 1
), ein primitiver Versuch

perspectivischer Zeichnung, der sich ebenso an Panthern und Sphingen durch-

gefiihrt findet, und zwar bei diesen auch im ionischen Kunstkreise. 1
) Das

Vorkommen dieser Bildung ist zugleich ein Beweis, dass der Panthervogel ein

fest gepragter und beliebter Typus der archaischen Kunst war.

Weitaus das haufigste der uns hier beschSftigenden Mischwesen ist indessen

1) Aryballoi: Corncto, Mns. Munic. Hoston 37 Rohinson. Cambridge 34 Gardncr. Alabastra:

I'aris, Muscc (iuimet. Karlsruhe 64 Winnef. L<mvre K 473 N*ca|>cl, ohnc nr. Schalc: l.ouvrc K 5;

(Potticr, Vases ant. pl. 42 p. 50). Uabn mit J«6weutiopf auf <ler ctrusk. sf. Ampbora Xea|>el 2703.

2) Aryballoi: Hcrlin 1024.1081. I.ouvre A 463 = Salzniaon. Xicrop.de t atniros 41, 2, Wicti,

Hofmus. 188. Alahastra: Brit. Mus. A 1410. 1412. Neapcl 97. 113, u. Kace. Cum. O.xfor<l {2 Kx.j.

StrasshurK. Comcto, Mtn. Munic. Kothon: Hcrlin 1 1 io, mit I*anthervordcrfuss ausscr dcn Vouelhcincn.

Xapf: I-lorenz, Vuki-Saal. Italisch-korinthisih sind ilic Aryballoi Bcrlin 1231. Louvrc K 517, und dic

Colonnctte Louvre K 562.

3) Amphorcn: Berlin 1717 - Ctcrhard, Ktr. Camp. Vas. X 4 6: dcr als Hahn charaktcrisirte

Vogcl hat eincn Panthcrvordcrfuss, wic auf Berlin II 10.

4) Schlauchkannc: Brit. Mus. A 1352 (Murray JHS II pl. 15, I) Aryhalloi: Wur/lmrn 232.

Rouen, >Ius. archcol. Sal/niann, NVcrop. <lc Camiros 41, I (= Murray a. a. (). 15, 21.

•;) Doppelpanthcr t. B. ati der voti Diinimler. Roin. Mittli. II taf. <) publicirtcn ionischen Atnphoni,

und sonst ofters. Do|»pclsphinx auf eincr ioniscben Vase des Fiirstcn Chitft, dic ich nachstcns publi-

circn wcrdc.
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der Vogel mit Greifenkopf. 1

) Trotz seiner betrachtlichen Verbreitung ist

er bisher kaum beachtet worden. Furtwangler allein hat in Roschers Lexikon

I 1762*) diese Variante des Greifentypus, die cr aus der Greifenprotome ent-

stehen liisst, erwahnt und der korinthischen Kunst zugeschrieben. Indessen

ist sie dieser keineswegs allein eigentiimlich, wenn auch bei der iiberwiegenden

Zahl der korinthischen Vasen diese die meisten Beispiele des Greifenvogels bieten.

Ehe der Greifenkopf, de"r ja urspriinglich von einem wirklichcn Vogel

stummt, zur Bildung eines Ungeheuers verwendet werden konnte, musste

natiirlich der Typus des Greifen fest gepragt sein. Aber darum ist der

Greifenvogel nicht erst auf griechischem Boden unter dem Einfluss der deco-

rativ verwendeten Greifenprotome entstanden, sondern wohl schon im Orient,

parallel jener assyrischen Bildung des Greifen, die sich durch Adlerschwanz

und -Krallen dem Vogel bereits nahert. 3
) Von diesem Tiere ist der Schritt

zum Adler mit Greifenkopf nicht gross, und vielleicht ist der Vogel des

Cylinders bei Layard, Discoveries 539 schon ein solcher.

Mit dem Greifen zusammen ist dann der Greifenvogel wohl iiber Syrien

zu den ostgriechischen Ioniern gelangt. Wir besitzen ein wichtiges Ueber-

gangsstuck in einem der bekannten gravirten Strausseneier aus dem Polle-

draragrab in Vulci (Perrot-Chipiez III 857), die ich einem unter starkstem

orientalischen Einfluss arbeitenden ionischen Kolonisten zuschreiben mochte.

Da findet sich neben den Greifen, die schon aufgebogene Flugel und von

Knopf und Palmette bekronte Kopfe zeigen, ein Vogel mit geschlossenen

Fliigeln und offenem, knopflosem Schnabel 4
), den die spitzen, aufgerichteten

Ohren und die am Halsc herabfallende Locke als Fabelwesen kennzeichnen.

Es ist dies der alteste, strengste Typus des Greifenvogels, der sich unver-

iindert iibernommen auf archaischen korinthischen Bronzeblechen in Berlin

(Arch. Anz. 1894, 117) wiederfindet; nur sind die Fliigel hier aufgebogen.*)

In dic korinthische Keramik hat dieser Typus keinen Eingang gefunden: um
so wichtiger ist sein Erscheinen im ionischen Kunstkreise. Die Fig. 3 abge-

bildete kleine Vase des Cabinet des Medailles (Collection Oppermann 112) ist

aufs engste der grossen ionischen Klasse verwandt, auf die zuerst Diimmler

(Rom. Mitth. II 171) hingewiesen hat. f
) Da findet sich nun genau derselbe

1) Ftirtwiinglcr wcist mit Rechl die von Aristoph. Ran. 929 fiir Aischylos bczcugtc Rczcichnung

YpunatToc ab: hicr sind offcnbar Grcifcnprotontcn gemcinl.

2) Vgl. Arch. Am. 1894, 117.

3) Pcrrot-< hipie/. II 75. Lajard , Cnltc dc Mithra 54 H 6. 33, 4. 10; vgl. dcn assyrischcn gc-

hcdcrten Luwcn mit Adlcrschwanz, Fliigcltt, Krallen, der biswcilcn auch, gcnau wic die gricchischcn

Grcifcn, cincn Knopf auf dcr Stimc tragt: z. II. I-tyard, Mon. of Xin. II 5.

4) F.s ist dcrsclbc Gcgcnsatz in dcr Stilisirung fabclhaflcr Viigcl und Vicrfiisslcr, dcn wir oben

S. 147 bcmcrkten.

5) Dcr entsprcchcnde Grcifcntypus auf dcr ("hiusincr Elfenl>cinciste Monum. X 38*, den Cylindcm

dcr rcd warc U. B. Pottier, Vases ant. d. l.ouvrc pl. 37, D 321 : (ireifenprotronten auf Wagcndeichscln

ebenda D 295. 296), ionischcn Vitsen wie Monum. d. Inst. II 18 (doch kommt in dieser Klassc aurli

der rnilesischc Grcifcntypus vor); femcr auf der Rronzcristc ans Vctnlonia Kot. d. Sc. 1887, taf. 18, l*.

t>> Dass dic Form in lonicn hcimisch ist, hat ISochlau, Ans ion. 11. ital. Xekrop. 145 f. uber-

zcugend ausKefuhrt, und mit Recht auf agyptischc (Fig. 68) und lydische (Ferrot-Chipiez V 905) Vor-
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Typus des Greifenvogels , nur mit erhobenen Fliigeln: ein zweites Exemplar
derselben Vasenklasse, die kleine Miinchener Pyxis 1356, bietet auch die gra-

virte Locke des Strausseneis. Diese Vasen sind freilich selbst jiinger als die

Masse der korinthischen , aber sie gebcn einen Typus aus viel fruherer Zeit

wieder, und sind daher als unsere altesten Zeugen zu betrachten. Dazu
stimmt denn auch das Vorkommen eines ganz analogen Greifenvogels auf dcr

roh gravirten Buccherovase bei Campanari, Vasi di Veio taf. 1, die auf sehr

alte ostgriechische Vorbilder zuriickgeht.

In der korinthischen Keramik findet sich zunachst der Typus des Greifen-

kopfes, den tn seiner prachtvollsten Entwicklung die olympischen Bronzen

zeigen: den Kopf mit drohend weit geoffnetem Schnabel schmuckt ein bald

runder, bald knospenfdrmiger Aufsatz, die spitzen Ohren sind nicht selten

ahnlich stilisirt: der Einfluss von Metallvorlagen macht sich aufs starkstc

geltend. Eine Reihe guter altkorinthischer Gefasse bieten diesen Typus. 1

)

Vereinzelt finden sich auch zwei Aufsatze: ich kenne ausser einem Fragmente

aus Naukratis (Brit. Mus. B 101: Naukratis II pl. 13, 2), dessen korinthische Her-

kunft mir nicht feststeht, nur ein sehr schones Alabastron im Cab. d. Medailles

(4766) und eine grosse „anfora a colonette" des Louvre (E 629: Pottier, Vases

ant. pl. 46), von der unsere Fig. 4 stammt. Hier sind die Aufsatze schon ganz

verkiimmert, aber die strenge, archaische Stilisirung hat sich erhalten.

Indessen zeigt die grosse Mehrzahl der erhaltenen Exemplare nicht diesen

Typus des Greifenkopfes, sondern einen spiiteren, fiir den altere Beispiele

bisher fehlen. 1
) An die Stelle des drohenden Ungeheuers tritt ein friedlicher

Vogel mit geschlossenem Schnabel, der sich nur durch die Ohren, Aufsatze

und meist aufgebogenen Flugel von den Adlern der korinthischen Vasen

unterscheidet. Aber auch dieser Typus ist in Korinth nicht erfunden : cr

findet sich auf der schonen chalkidischen Colonnette des British Museum 3
), ein

doppelt wichtiges Beispiel, da der Greif bisher unter den Tieren chalkidischer

bilder hingewiescn ; zn dcmsclbcn Schlussc fiihren die in Etrurien gefundencn F.xcmplarc dicscr Form,

wie Berlin 1678, mit ionischcn Ornamcntstrcifcn , 1677, mit cincm Frics von Ganscn und Halbkrciscn,

wte an unserer pariser Vasc, zwci Exemplare mit deniselbcn Ganscfries in Bonn und Comcto, u. a. Auch

einfach gestreifte Exemplare, wie die samischen, kommen vor. Von dicser Form zu trenncn ist cinc in

der BUdung des Fusses und der I.ippe abweichende, dercn Bcispiele nach Tcchnik uud Slil cher dcm

chalkidLsch*attiscben Krcisc anKchorcn: Bcrlin 21 11 (= Bochlau Fig. 69) — 21 13. I-ouvre E 734, 1—6.

Mehrerc Excmplare in Miinchcn, cin besonders gutcs mit zwci Panthcrn. Boehlau hat dic bcidcn Formcn

nicht geschicdcn.

t) Grosse Alabastra: Wien, Hofmus. 164. 165. Syrakus, Not. d. Sc. 1803, 174. Ncapcl,

Santang. Italisch-korinthisch sind zwei Exemplare in Munchcn und in dcr Sammlnng Huspoli in Ccrvctri.

Kugcliger Aryballos: Brit. Mus. A 1431. Kleeblattkannc: Berlin 1112. Louvrc I. 165. Drci-

fuss: Brit. Mus. A 1372. Amphora: Ncapcl 128.

2) Erwahnt wcrdcn muss hicr doch dcr Vogcl der bckanntcn cstcnsischcn Situla (Gaz. arch. 1888

pl. 12: ein zweites Exemplar Not. d. Sc. 1888, 35;), dcn man nach Analogic dcs (Jreifcn auf demscllHJii

Gcfass Greifenvogel nennen miisste: dcr Schnabcl ist gcschlosscn, ohnc Ohr cnlcr Knopf, nur dic auf-

gcbogenen Fliigel kennzeichnen das Fabelwcsen.

3) B 15: Fig. 6 nach einer I'ause, dic ich Hm. C. Smith verdankc; der Grcifcnvogcl findct sicb

im Tierfrics des Deckcls.
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Vasen zu fehlen scheint. Der gleiche Typus, mit einem knopfartigen Aufsatz,

kehrt dann, in meist fliichtiger Ausffihrung, auf einer Reihe spater korinthi-

scher Gefasse wieder.
')

llaufiger noch sind zwei Aufsatze, die bei spiiten und

fluchtigen Exemplaren oft ganz wie die Ohrcn gebildet sind. Auch hier

konnen wir den Ursprung des Typus uber Korinth hinaus verfolgen: wir finden

ihn in seiner schonsten Stilisirung, mit gravirten Locken und flatternden

Flugeln, auf einer kyrenaischen Schale des Louvre (Fig. 8: E 695; vgl. Pottier

BCII XVII 237). Auf einer andern Schale derselben Klasse (Brit. Mus. B 4:

Xaukratis I pl. 6) erscheinen Greifenvtigel mit einem und zwei Kncipfen neben-

einander.

Dieser letztere Typus ist in der korinthischen Keramik weit verbreitet.

Den strengen Greifenkopfen mit offenem Schnabel nahert sich noch das

archaische Alabastron Brit. Mus. A 1400: aber die allermeisten Beispiele ge-

horen dem entwickelten und spaten korinthischen Stile an. Besonders haufig

sind die Greifenvogcl auf den grossen, figurenreichen Colonnetten verwcndet,

als Schmuck der Henkelplatten oder die Schulterbilder trennend unter den

Henkeln. Ein gutes Exemplar gibt Fig. 5.*) Und ganz vereinzelte Beispiele

finden sich noch auf attisch-korinthischen Vasen. 3
)

Es bleibt endlich noch ein Typus, der zwar altorientalischen Ursprungs

ist 4
), aber in Griechenland erst auf spatkorinthischen Vasen aufzutreten scheint:

der Greifenkopf tragt statt der Knopfe ein federartiges Buschel. Fig. 7 stammt

von der Colonnette Louvre E 625. ••) Wichtig ist nun, dass sich derselbe, dem
Pfauen ahnliche Typus auf einer sf. Amphora in Wiirzburg (313 Url.; Micali.

Storia 77) findet; denn diese Vase gehort zu einer Klasse, deren Herkunft

allem Anschein nach in Ionien zu suchen ist (Karo JHS XIX 151).

Also auch hier werden wir wicder nach Osten gewiesen. Dazu stimmt

es denn auch, dass die vereinzelten spiiten Beispiele des Greifenvogels von

ionischer Kunst abhiingig sind: so der im Compte rendu 1870/1 pl. 6, 18

publicirte siidrussische Goldring (Greifenkopf mit offenem Schnabel und Kamm)
und der ahnliche Typus einer spiitetruskischen Vase (Mon. d. Inst. XI 4/5).

Sobald die attische Kunst die Fiihrung ubernimmt, verschwinden die Fabel-

1) Schalcn: JJerlin 99« (= Wiliscb, Altkorinth. Thonindustr. Fig. 38) 995- I-ouvre E 547.

1'yxis: Scvrcs 8179. Abgcplaltetc Kannc; Florenz Sala IX, vitr. 3. Jicrlin 113:. 1
1 33. Colnn-

ncttc: I.onvrc E 617. Aryballoi: Jicrlin 1090 (= Roschcr 1762). JluII. d. comm. d. ant. <l. Sicil.

nr. 5, tav. 4,4». Skyphns: I.ouvrc I. 133. Omphalo ^schalc : I-onvrc I. 156.

2) Von Ix>avre E 636 (1'ottitr, Vascs ant. pl. 49): andcrc Itcispielc E 591. 621 <l'<iuirr pl. 441.

624. 626. Brit. Mus. Jl 43. J'lorcn/ Sala IX, vitr. 3. Abjjcplaitctc Klccblattkannc: Hrit. Mus.

A 1361. Wien, Hofmus. 173. Schale: Wien 108 Masner. Fyxis: Hrit. Mus. A 1370. Strassburjj.

Spatc rotthonigc Amphora: JJrit. Mus. IJ 19. Alabastron JJril. Mus. A 14O0.

3) Schalc: JJrit. Mus. U 383. Amphora: l.ouvrc F. 724. Alabastron: IJrit. Mus. A 1

3

<j 5

.

Klccblattkannc: Hrit. Mus. A 141 1.

4) Vgl. das altsyrischc Bronzerclicf bci I,ongpCTicr, Muste Napol. 31, 4, und dic von Furtwiingl<T

bei Roscher 17431T. bchandcltcn lircifcntypcn.

5) I-Vagment ciner xwciten in Aachcn (A. Kocrtc, Arch. Ani. 1890, 100). Schalcn: IJrit. Min.

B 9. 10.
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wesen, soweit nicht mythologische Bedeutung ihr Dasein rettet. Eine Aus-

nahme bildet der Hippalektryon, der Hahn 1
) mit Pferdekopf und -vorder-

beinen, der, so viel ich weiss, nur in attischer Kunst zu finden ist. Dass

auch dieses Wesen aus der decorativen Kunst des Orients stammt, lehrt

Aristoph. Ran. 938: mTraXcKTpudvac . . . fiv toTci TTapaiUTdcuaav toic MnbiKOic

Tpdcpouciv. Doch fehlt es bisher in der ionischen und korinthischen Kunst an

IJeispielen des Hippalektryon, wiihrend er, meist einen Mann auf dem Rticken

tragend, auf entwickelt sf. und streng rf. Vasen nicht selten ist.*)

Die iibrigen Fabelwesen konnen wir nicht iiber die Mitte des 6. Jahr-

hunderts hinab verfolgen. Im Osten, woher sie gekommen, werden sie fort-

gelebt haben, und ausgiebigere Erforschung Kleinasiens wird auch diese Liicke

unserer Kenntnis griechischer Kunstentwicklung ausfullen. Sie wird uns auch

die Uebergange zur byzantinischen Kunst erschliessen , in welcher die Fabel-

wesen, wie so viele altgriechische Typen, in verjungter Gestalt erstehen.

1) Wie auch dcr Panthcrvogel in Attika Hahncnlcib zcigt. Vogcllcib mit Pfcrdekopf ohnc Vordcr-

fiissc auf eincm korinthischen Aryballos in Bonn.

2) Das allcstc mir bekannle Bcispicl auf einer attisch-korinth. Ampbora in Bonn (Locschckc, Ath.

Mitth. XXII 263). Mit Keiter z. B. Miinchen 86 (sf. Amphora), Bcrlin 1770 (Schalc dcs Xenoklcs:

Ocrhard, Trinkschal. I 5), Alhcn 335 Collign. (sf. Lckythos: Hcydcmann, Gr. Vascnb. VIII 4 = Ruschcr

2663). Louvrc F IOO. 104 (Amphorcn d. Xikosthcncs, Klcin nr. 14. 15). Brit. Mus. B 433 (sf. Scbalci.

Marmorstaluettc aus dcm Pcrscrschutt, Darcmbcrg -Saglio fig. 3839. 7-wci Blcimarkcn in Athen, Mon.

VIII 52, nr. 446. 458. Der ganz vereinzcltc Kselsvogel auf dcm rf. K;innchcn Karlsruhc 214 und dcr

Phallosvogel auf dcm wcissgr. Xapf Bcrlin 2095 und dcr rf. Pyxis Benndorf, Griech. Sic. Vas. 12, 4 (cinc

zwcite in Bonn) habcn mil dcn altcn orientalischcn Kabclwcscn nichts mchr zu thun. Ebcnso uber-

gchc ich vcrcinzeltc auf ctruskischcm Bodcn auftretcmlc Bildungcn, wic den drcikopfigen Vogel eincr

ctrusk. sf. Amphora in Comcto (Mus. Munic), dcn hascnkopfigcn cincr Amphora gleichen Slils in

Orviclo (Mus. Kaina), dcn Vogcl mit vier Kliigcln auf eincm italisch-korinthiscbcn Alabastron in Miincben,

den slicrkopfigen allilaliseher Brunzen (Brit. Mus. 345. 347. 348 Waltcrs = Archacologia XXXVI pl. >7)-

PlO. 8.
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ZUM GRIECHISCHEN KULTUS.

Von Otto IjCf.rn.

I.

Wolfgang Helbig hat in seinem Werke iiber das homerische Epos (2. Auflage

S. 423) das Wenige zusammengcstellt , was wir iiber den Giitterkult aus den

homerischen Gedichten lernen. Mit Recht hat er auf das Bild der Pallas

Athene in Troia als auf das einzige wirkliche Kultbild hingewiesen, welches

das homerische Epos erwiihnt, und dieses * entschieden * als ein Sitzbild ge-

deutet. Dem gegenfiber hat W. Reichel in seiner anregenden und weite Aus-

blicke eroffnenden Studie Ueber Vorhellenische Gotterkulte behauptet, dass

von einem Kultbilde der troischen Athene im Buche Z nichts zu lesen stche,

und dass die mangelhafte Beschreibung desselben sich einfach daraus erklare,

dass ein Kultbild in dem Tempel der Athene iiberhaupt nicht vorhanden ge-

wesen ware und dort nur ein leerer Thron gestanden habe, dessen Sitz Theano

mit dem Peplos bedeckt habe: so hatte die Priesterin das Gewand 'mittelbar

in den Schooss der unsichtbar gegenwartigen Gottin' gelegt. Gegen diese

Auffassung Reichels erheben sich gegriindete Bedenken. Wer die Worte des

Dichters unbefangen interpretiert, kann in ihnen nicht die geringste Andeutung

auf den Thronkultus finden, mit dem Reichel die Entwickelung der griechischen

Religion beginncn lasst. Wenn Theano den Peplos 'A9nvair|c in\ touvaciv nu-

kouoio legt, miissen wir dem Dichter schon glauben, dass im Tempel der

Athene zu Ilion ein Sitzbild der Gottin stand, dessen Schooss die troische

Konigin durch die Hand der Priesterin mit einem neuen Prachtgewand

schmiicken liisst. Mit Helbig werden wir es bcdaucrn, dass der Dichter bei

der Beschreibung dieses Kultbildes gar so wortkarg ist. Aber deshalb, weil

wir unserer Empfindung nach und vielleicht noch mehr unseres antiquarischen

Interesses wegen die Details der Beschreibung vermissen, diirfen wir nimmer-

mehr die Zuflucht zu einer symbolischen Ausdeutung nehmen, zu der uns

sonst keine andere Stelle des Epos irgendwie notigt. Die Menschen, an die

sich die Dichter des Epos zucrst gewandt haben, sind gewiss nicht enttauscht

gewesen, als sie jene Verse horten, und haben gewiss nicht das Eehlen einer
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genaueren Beschreibung bedauert; sondern sie konnten sich ohnc allzuviel

eigenes Zuthun nach den Worten des Dichters die Kultscene und ihren Mittel-

punkt, das Sitzbild der Athene in ihrem Tempel vorstellen.

AberReichels Auffassung dieser Iliasstelle hangt engmit seinen mykenischen

Studien zusammen. Aus den mykenischen Funden will er uns homerische Kultur

und homerische Kunst lebendig machen, und Niemand wird leugnen, dass ihm

dies in vielen Fallen in uberraschender Weise gelungen ist. Er hat das auch

hier versucht, indem er die Darstellung eines in Mykene gefundenen Goldringes

fiir die Erkliirung jener Iliasscene verwertet. Ist es nun aber unmoglich, in

den Worten des Dichters jenen Sinn zu finden, den Reichel in ihm sucht, so

sind auch schon allein gegen die Folgerungen, die sich fiir ihn aus dcr Dar-

stellung des Goldringes ergeben, Bedenken zu erheben. Die Darstellung des

in Mykene gefundenen, gravierten Goldringes ist seit dem Jahre 1893, als ihn

Chr. Tsundas zum ersten Male in >>einem Buch iiber Mykene veroffentlichte,

allgemeiner bekannt. Reichel hat ihn nach einer Zeichnung E. Gillierons in

seiner Schrift unter Fig. 1 von neuem veroffentlicht [s. auch oben S. 72 Fig. 3].

Ich habe das Original vor kurzem in Athen wieder genauer betrachten konnen

und ich stimme Reichel darin vollkommen zu, dass der Gegenstand, dem die drei

Frauen adorierend nahen, weder ein Altar noch ein Tempel ist, sondern sicher ein

Thron. Nur kann ich die weiteren Folgerungen nicht billigen. Reichel sieht

in diesem 'leeren Gotterthron' den Sitz eines Gottes, der von den Mykenaern

als unsichtbares Wesen verehrt ist. Seine reiche Monumentenkenntnis gestattet

es ihm eine ganzc Reihe solcher leeren Gotterthronc auch aus den Religionen

anderer alter Volker zusammenzustellen, und jiingst hat er ihr noch in der

Festschrift fur O. Benndorf S. 63 den sogenannten Thron des Xerxes auf den

Kerata bei Megara hinzugefiigt. Abcr mir scheint es sicherer, zunachst bei

den alten Mykenliern zu bleiben und namentlich nicht Monumente zu ver-

wenden, von deren Datierung wir auch heut noch sehr wenig wissen. Denn

der Architekt, . der Felseinarbeitungen, wie es diesc Felsthrone sind, sicher

datieren kann, ist bisher noch nicht gefunden. Reichel hat selbst den rechten

Weg gewiesen, ihn dann aber nach langerem Bedenken verlassen. Schon aus

den Schliemannschen Ausgrabungen sind kleine Thonmodelle von leeren Lehn-

scsseln bekannt, die in Griibern in Mykenai und Tiryns gefunden sind und deren

Zahl dann durch ahnlichc aus Menidhi und Nauplia vermehrt ist. Reichel

weist sie mit Recht dem Totenkult zu und verspricht ein weiteres Eingehen

im Verfolg seiner Studien. Diese kleinen Modelle, wie sie in jenen Grabern

gefunden sind, scheineti mir keiner anderen Deutung fahig zu sein, als dass

sie dem Toten tnitgegeben sind als Abbild des Sitzes, dessen er sich im Leben

bediente, und auf dem er nach der Vorstellung der Seinen auch noch nach

dem Tode zu thronen schien. Die altspartanischen Reliefs geben uns hiefur

die beste Analogie. Die kleinen Thonmodelle aber weisen uns die Richtung,

in der wir die Deutung jenes Throns, dem die drei Frauen anbetend nahen,

zu suchen haben. Der leere Thron ist demnach nicht der Sitz eines unsichtbar

verehrten Gottes, sondern der Thron des gestorbenen Fiirsten, den die hinter-
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bliebenen Frauen mit Zweigen schmucken. Mir scheint diese Auffassung zu

allem zu stimmen, was wir von dem Kultus der sogen. mykenischen Zeit

bisher erfahren haben, zu dem mit grosser Pracht damals gefeierten Ahnen-
kultus. In dem gewaltigen Kuppelraume, an den die kleine Grabkammer an-

grenzte, die die irdischen Reste der gestorbenen Anakten barg, versammelten

sich die Mykenaer zum Gedachtnisfest. Ilier mag der leere Thron gestanden

haben, auf dem der Geist des Toten gegenwartig gedacht wurde. So also

fuhrt uns Reichels richtige archaologische Deutung nicht in das Dunkel des

mykenischen Gotterdienstes, aus dem ein Lichtstrahl von intensiver Helle jetzt

hervorbrache, sondern sie giebt uns einen wertvollen Beitrag zu dem Ahnen-

kult der Mykenaer.

II.

Wer die ostliche thessalische Ebene durchwandert, dem fallen fast uberall

kleinere Erdhiigel auf, oft in geringen Abstanden von einander entfernt. Dass

es von Menschenhand geformte Ilugel sind, bestreitet heut Niemand. Hypo-
thesen iiber ihre Bestimmung giebt es genug, und Jeder hort von solchen eine

ganze Anzahl, wenn er im Eisenbahnwagen von Volo nach Larisa fahrt. Ich

will mich auf die Widerlegung der bisher vorhandenen nicht einlassen. Fest-

zustehen scheint nur, dass es schwerlich sammtlich Graber sind, und dass es

nicht erlaubt ist, zur Erklarung diescr Tumuli das von Heuzey, Le mont
Olympe et 1'Acarnanie S. 172 (pl. II) beschriebene, aus hellenistischer Zeit

stammende Grab bei Pydna heranzuziehen. Lolling hat an Warten zu

strategischem Zwecke gedacht und damit die in Thessalien von den Einheimi-

schen vertretene Ansicht wiedergegeben. Aber man sieht nicht recht ein,

wie diese oft garnicht weit von cinander abstehenden Hiigel strategisch ver-

wendbar waren. Ich mochte also die Erkliirung derselben in einer ganz

anderen Richtung suchen.

Ed. Meyer und C. Robert haben die alte Prellersche Erklarung, dass

Hermes als der Gott vom Steinhaufen aufzufassen ist, wieder zu Ehren ge-

bracht. Der Gott Hermes war urspriinglich ein Stcinfetisch , der aus dem
Steinhaufen, der als Wegzeichen namentlich an den Kreuzungspunkten der

Strassen lag, emporragte. Auch Thessalien wird einen solchen alten Wege-
gott verehrt haben. Wie stark hier spater der Kult des Hermes war, lehren

namentlich die Grabsteine von Larisa, auf denen unten sehr oft eine Ilerme

in Relief eingemeisselt ist mit inschriftlicher Bezeichnung als '€pudn,c x^ovioc.

Wer nun bedenkt, dass die ostliche thessalische Ebene noch heut ein an

Steinen ausserordentlich armes Land ist, der kann sich nicht wundern. dass

(ler Wegegott hier nicht wie anderwarts im Steinhaufen verehrt wurde, son-

dern dass das Mal, in dem man ihn verehrte, aus einem niedrigen Krdhugel

bestand. So mochte ich jene merkwiirdigen Erdhiigel fiir die Zeugen eines

sehr altcn Kultus des Wegegottes halten.
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m.

In seinem nachgelassenen Werk 'Aus Lydien' hat K. Buresch die Reli-

gionsgeschichte Kleinasiens in vielen Einzelheiten kraftig gefiirdert, wie das

auch A. Korte in dcn Gottinger Gelehrten Anzeigen 1898 S. 961 bereitwilligst

anerkannt hat. Es ist in der That erstaunlich zu sehen, wieviel wichtige Auf-

schliisse er iiber die kleinasiatischen Gottesdienste der spateren Zeit aus

dem wiisten Inschriftenmaterial gewonnen hat. Ich rechne dazu auch seinc

Ausfiihrungen iiber fiirirac, zu denen ich einen kleinen Baustein fugen mochte.

Buresch hat auf S. 1 30 f. vortrefflich iiber den altgriechischen Popen gehandelt,

der dem modernen Papas ganz genau entspricht. Mit Recht hat er darauf

hingewiesen, dass in einer von Ramsay Americain Journal of archaeol. IV

(1888) S. 278 veroffentlichten Ehreninschrift des brjuoc 0iouvTt{uJV fiir eine als

qjpdtTpa bezeichnete Kultgenossenschaft das dem Zeuxis beigegebene Wort

fiTrrrac nicht mit dem Herausgeber als Beiname desselben, sondern als Bezeich-

nung seiner Stellung als eines Kultbeamten aufzufassen ist. In der Mysten-

inschrift von Magnesia am Maiandros (Inschriften von Magnesia Nr. 117) wird

neben dcm blossen dimac auch ein finTrac Aiovucou erwahnt, an den Buresch

auch sofort erinnert hat. Er hatte noch ein anderes Zeugnis anfuhren konnen,

das in seiner Bcdeutung noch nicht erkannt zu sein scheint.

Seit dem Jahre 1882 befindet sich im Berliner Museum ein aus Hierapolis

in Phrygien stammendes Relief, das in Conze's Verzeichnis der antiken

Skulpturen unter Nr. 053 bcschrieben und abgebildet ist. Dasselbe stellt drei

Junglinge dar, deren jeder einen Hammer auf der rechten Schulter tragt. Von

dem vierten ist links noch ein geringer Rest kenntlich. Um den Hals tragen

alle einen dicken Ring. Bekleidet sind sie mit einem einfachen Schurz. Der

obere Rand des links gebrochenen Steines tragt die Inschrift: . . . c <J)iXoO-

uevoc, darunter 'AnTrac'. Conze hat ATTTAC als Eigennamen aufgefasst, und ihm

sind y. Winter und W. Judeich in den Altertiimern von Hierapolis S. 66 und

S. 76 Nr. 2q gefolgt. Judeich verweist dabei noch auf Nr. 94 seincr Samm-

lung, die wir aber fur unseren Zweck streichen mussen, da die von ihm ge-

gcbene Erganzung sehr unsicher ist und sie im Falle ihrer Richtigkeit nur

die auch von Buresch nicht bestrittene Thatsache bewiese, dass 'ATrirac in klein-

asiatischen Inschriften auch als Eigenname vorkommt. Dasselbe gilt von

Nr. 114 dcr Judcich'schen Sammlung, wo mir die Erganzung besonders unwahr-

scheinlich ist.

In der magnetischen lnschrift finden wir den firrTrac als Kultbeamten im

Mysteriendienst des Dionysos. Auch bei der <pp<frpa der Thiunteer wird man

an eine mystischc Kultgenossenschaft denkcn mogcn. In denselben Kreis

fiihrt die Darstellung des lierliner Reliefs; denn, obwohl in der Arch. Ztg.

1883 S. 94 vor einer ' vorschnellen mythischen Deutung' gewarnt wird, kann

cs nicht zweifelhaft sein, dass mit den einen Hammer schulternden Gottern die

Kabiren gcmeint sind. Es jreniigt dafiir hcut an die Miinzen von Thessalonike.

die in den Beitragen zur (ieschichte dcr griechischen Philosophie und Religion
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S. 105 erwahnte Bronce in Rumeli-Hissar und den pergamenischen Altarfries

zu erinnern. Von besonderer Bedeutung ist der Ring, weil man versucht ist

trotz Lobecks Warnung im Aglaophamus II 1294 der Samothracia /errca des

Lucretius zu gedenken (vgl. Archaol. An/eiger 1893 S. 130).

So fuhrt uns das Relief aus Hierapolis zum Kult der Kabiren, den wir

in Kleinasien auch sonst vertreten finden z. B. in Pergamon und Milet (Preller-

Robert Gr. M. I* S. 859). Ich glaube ihn nun auch noch fur die Umgegend
von Magnesia am Maiandros nachweisen zu konnen.

In dem etwa zwei Stunden siidostlich von Magnesia gelegenen elenden

Dorfe Ozumlii ist ein von mir vergebens gesuchtes Ehrendecret fur den Arzt

TiB^pioc KXaubioc TOpavvoc (Nr. 1
1 3 der Inschriftsammlung) gefunden worden,

das ein besonderes Interesse durch die Krwahnung der Kiupn Kabuiti beansprucht,

die H. Kiepert auf Grund dieser zuerst im Bulletin de corrcsp. hellen. XII

(1888) S. 328 veroffentlichten Inschrift wohl mit Recht bei Oziimlii angesetzt

hat. Hier habe ich im Hofe des Sari Ibraham am 3. December 1893 ein

Relief aus weissem Marmor gesehen, das leider zum Teil stark zerstort ist, weil

es offenbar einmal als Brunnentrog gedient hat, worauf ein grosses Loch in

der Mitte hinweist. Es ist 0,68 m hoch, 1,23 breit, 0,32 dick. Ich erkannte

die Reste von funf Gestalten, die sammtlich nach links schreiten. Die vier

rechts stehenden tragen alle einen rcchts geschulterten Hammer. Xur der links

stehende, keinen Hammer tragende Mann scheint bekleidet zu sein. Sollte

das nicht der cuTTrac sein? Das Relief aber darf jedenfalls als Zeugnis fur

den Kabircnkult in der Umgegend von Magnesia und als gute Parallele zu

dem Relief aus Hierapolis gelten.



Iasios.

Von Gangolf Kikskrixzky.

Hochverehrter Freund,

Als Sie Ihre so bedeutende und erfolgreiche wissenschaftliche Thatigkeit

begannen, standen noch die griechischen bemalten Vasen mit ihren so mannig-

faltigen Darstellungen im Vordergrund des Interesses; Etrurien fuhr noch fort,

seine reichen Vasenschatze darzubringen ; dabei stand noch aus friiheren Aus-

grabungen so vieles zu Gebote von Vasen, an denen man seinen Scharfsinn

und seine Combinationsgabe versuchen konnte. Aber parallel mit unseren

steigenden Erfolgen in der Vasenerklarung ging eine andere, betriibliche Er-

scheinung: es kamen immer seltener Vasen mit neuen, bedeutenden Dar-

stellungen ans Tageslicht; die I Iauptfundstatten hatten eben ihren ganzen

Reichthum schon hergegeben. Wir lernten uns bescheidcn und haben nun

unseren Vasenvorrath von anderen Gesichtspunkten her, nach Stil, nach Werk-

statt u. s. w. zu untersuchen begonnen ; sind dabei schliesslich sogar bis iu

baurischem Thongeschirr hcrabgcstiegen. Um so grosser ist nun die Freude,

wenn wir doch wieder von Zeit zu Zeit zu einer Vase kommen, die uns im

Reflex der grossen Kunst eine neue Darstellung bietet und uns durch dk

Aufgabe, die sie uns stellt, wieder in die Zeit zuriickversetzt, als wir Vasen

interpretiren lernten. Darum glaube ich auf Ihre Xachsicht rechnen zu diirfen,

wenn ich mich zu Ihrcm Festtage Ihnen nur mit einem Vasenfragment nahe;

doch ist cs ein solches, das zwei gute Eigenschaften an sich hat: cinmal Hegt

hier der sehr seltene Fall vor, dass auf einem Bruchstucke uns gerade dic

Hauptsache der Darstellung in die Hande kommt, und dann zweitens haben

wir hier dic erste bildliche Darstellung eines uns bisher nur aus der Literatur

bekannten Mythus vor uns.

Das Frugment, welches sich aus acht Stiicken zusammensetzen liess, stammt

von einem grossen attischen rf. Krater aus der zweiten Hiilfte des 5. Jahr-

hundcrts v. Chr.; man fand es im Jahre 1880 bei den Ausgrabungen in Cher-

sonnesos auf der taurischen Halbinscl. Es ist 0,192 lang, 0,105 breit und zeigt

rechts ein von einer Hacke bei der Ausgrabung geschlagenes Loch, das ebcn

allc Rriiche hier verursacht hat; die Aussenrander sind von einem weissen

Ueberzug bedeckt, woraus zu schliessen ist, dass von dem uns vorliegenden

Stiickc boi der Ausgrabung nichts verloren gegangen ist. Es befindet sich

jctzt in der Kaiserlichcn Ermitage.
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Die Darstellung zeigt uns ein Hiigelland mit dazwischen aufsprossenden

Oelzweigen mit weissen Friichten, in dessen Vordergrunde wir einen bis etwas

unterhalb des Giirtels erhaltenen jungen Mann in orientalischer Tracht vorwarts

eilen sehen, voll Schreck beide Arme erhebend und den Kopf mit angstlichem

Ausdruck nach oben links wendend, als kame ihm von dort das Verderben.

Links etwas seitwarts iiber ihm steht von einem Hugel halb verdeckt ein

Gespann n. 1., von Nike gefuhrt; rechts oben aber sitzt n. 1. auf einer Boden-

welle ein biirtiger Gott, ernst auf das vor seinen Augen sich abspielende

Drama herabschauend ; auf seiner linken Schulter liegt ein voller Frauenarm

mit weissem Armband, ein Rcst der nicht erhalten gebliebenen Frau, die neben

ihm sass und als ihm zugehorend durch die vertrauliche Armhaltung bezeichnet

wird. — Der Gott, so durfen wir ihn nennen, da auf Vasen dieser Art und

Zeit so haufig iiber der Handlung eine Reihe zuschauender Gotter dargestellt

ist, stiitzt sich mit der linken Hand auf den Boden auf und ist bekleidet mit

einem Mantel, der die Beine von den Hiiften abwarts umhiillt, den Oberkorper

aber frei lasst; das rechte Bein ist aufgestutzt; der rechte Kllenbogen ruht darauf,

wobei die Hand einen langen Stab umfasst halt, dessen oberes Ende mit der

oberen Halfte des Kopfes des Gottes abgebrochen ist, so dass wir nicht sagen

konnen, ob hier ein Scepter oder ein Dreizack dargestellt war; die bis zum
Nabel herabsteigende Behaarung der Brust des Gottes ist durch braune Punkt-

chen wiedergegeben ; ferner zeigt der Korper gelben gliinzenden Innencontur,

der theilweise braun aufgehoht ist. — Bei der Nike ist ebenfalls beim Ab-
brechen des Kraterrandcs die obere Hiilfte des Kopfes verloren gegangen,

ebenso wie die Kopfe der Pferde, so dass nur ein Stuck von einem Pferde-

hals ubrig geblieben ist; die Gottin halt, vorwarts gebeugt auf dem Wagcn
stehend, mit beiden Handcn die Ziigel, dabei in der Rechten noch die Peitsche;

St«««A Hn-MIOIAN*. I |
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sie ist gekleidet in einen langen feingefaltelten Chiton, der kurze Halbarmel

hat und gegurtet ist; ausserdem laufen Achselbander iiber ihre Schultern auf

den Riicken; geschmiickt ist sie mit weissem Perlenhalsband und weissem Ohr-

gchiinge. — Vor dem Hiigel, hinter dem Nike ha.lt, stand ein Gerath oder

eine Basis, von der nur eine Ecke sich erhalten hat; zu wenig, um eine Er-

klarung hervorrufen zu konnen. — Der junge Mann im Vordergrunde ist be-

kleidet mit einem reich gewirkten, armellosen gegvirteten Rock, auf dessen

schwarzer Vorderbahn weisse Ornamente aufgesetzt sind ; darunter triigt er ein

reich ornamentirtes Untergewand mit langen, engen Aermeln (deren Strahlen-

ornament der Kiinstler vergessen hat am rechten Arm schwarz auszufullen),

einen bunten Mantel, der, vorn am Halse geknupft, liings des Riickens herab-

hangt; auf dem Kopfe hat er die phrygische Mutze, die nicht blos aussen,

sondern auch auf dem umgeschlagenen Rand mit weissen Flocken geziert isL

Suchen wir jetzt diese Darstellung aus einem Mythus zu erklaren, so

wiirde uns das kaum uberzeugend gelingen, wenn nicht das gute Gluck iiber

dem Kopfe des jungen Mannes die in ursprunglich weisser Farbe aufgetragene

Tnschrift IA£€0€ erhalten hatte. Es ist eine Nebenform des Names Iasios,

entstanden durch Assimilation des Jod. Damit befinden wir uns gleich auf

einem Boden, der uns durch die lichtvolle Darstellung Robert's in der neuen

Auflage von Preller's Griech. Mythologie I S. 776 ff. 854 ff. zu einem sicheren

geworden ist. lasios oder lasion (vgl. die Stellen bei Roscher s. v.), aus einem

Diimon des befruchtenden Regens im spateren Mythus zu einem Heros, dem

ersten Saemann, geworden, verbindet sich der Demeter auf dreimal geackertera

Saatfeld in Liebe; die Gottin gebiert ihm den Plutos; Tasios selbst aber wird

aus Neid von Zeus mit einem Blitzstrahl erschlagen. So bei Homer Od. 5, 1 25 ff.

und Hesiod theog. 969 ff.; an der letzteren Stelle wird als Local des Mythus

Kreta angegeben, was uns auch die orientalische Tracht bei Iasios verstand-

lich macht und auf die Herkunft des Mythus schliessen lasst.

Die Darstellung dieser Rache des Zeus ist es, die wir auf unserer Vasen-

scherbe aus der angstvollen Geberde des Iasios erschliessen, wenn sich auch

Zcus selbst nicht mehr erhalten hat. Der Gottervater war auf seinem von

Nike gelenktem Gespanne gekommen, abgestiegen und stand wohl da, im Be-

griffe einen Blitz auf den in todlichem Schrecken aufblickenden und fliehenden

Iasios zu schleudern. Von den Personen, die diesem Drama anwohnten und

unter denen Demeter und Plutos natiirlich nicht gefehlt haben werden, hat sich

oben nur noch der auf Kreta hochverehrte Poseidon und ein Rest der auf ihn

sich lchnenden Amphitrite erhalten; da die Spitze dcs Stabes abgebrochen, also

absolute Sicherheit iiber die Benennung nicht zu gewinnen ist, so konnte man

ja auch an Hades und Persephone denken; doch ist mir nicht erinnerlich, diese

beiden im Typenvorrath der antiken Kunst in so innigem Verein dargestellt

gefunden zu haben. — Links, etwas unterhalb des Pferdehalses vom Gespann

dcr Nikc, hat sich noch das Ende eines Namens £0£ erhalten, dessen

vorderor Theil fortgebrochen ist: ich kann das nur registriren, ohne den

werihlosen Versuch einer Ergiinzung untcrnehmen zu wollen; hinweisen mochte

Digitized by Google



Iasios «63

ich aber doch auf die derselben Zeit und Stilrichtung wie unser Krater an-

gehorige Oinochoe mit Goldschmuck aus Athen, jetzt in Berlin, El. ceram. I, 97
= Stackelberg, Graber d. Hell. Taf. XVII (Furtwangler, Berliner Vasenkatalog

n. 2661), wo vor und hinter der Nike, die mit ihrer Quadriga die Mitte ein-

nimmt, Chrysos und Plutos, alle inschriftlich bezeichnet, stehen.

Unser Krater gehdrte den grossen Prachtvasen an, deren Stil als der

„schone" bezeichnet wird, und die ja wohl richtig an das Ende des funften

Jahrhunderts gesetzt werden; es geniigt, wenn ich als bekanntestes Beispiel

den schonen Krater mit Erichthoniosgeburt aus der Casuccinischen Sammlung
in Chiusi, Mon. d. Inst. III, 30 = El. ceram. I. 85', anfiihre, der unserem Frag-

ment zudem in der Ausfuhrung sehr nahe steht; fiir weitere Beispiele verweise

ich auf Milchhofers vortrefflichen Aufsatz „zur jiingeren attischen Vasenmalerei"

im Jahrb. des k. Arch. Inst. 1894 S. 57 ff.
1
) — Aus derselben Werkstatt aber,

und in den Massen wohl ziemlich ubereinstimmend — der Radius beider Vasen

ist der gleiche — ist der schone im Jouz-Oba-Tumulus bei Kertsch gefundene

Krater mit dem Parisurtheil (hoch 0,49), Stephani im Compte-Rendu 1861,

Taf. 3. 4 = Vasencatalog d. k. Ermitage n. 1807. Von diesem mochte man
glauben, er sei von demselben Meister gemalt wie die Scherbe, so verwandt

sind die beiden in der hinienfuhrung und der Malweise. Auch noch in anderer

Weise treffen diese beiden Vasen zusammen: wie dort auf der Riickseite eine

bis jetzt noch einzig dastehende Darstellung des Besuches des Dionysos bei

Apollon in Delphi gemalt ist, so haben wir auf unserer Scherbe ebenfalls die

erste und noch einzige Darstellung des Mythos von Iasios; es scheint, unser

Kiinstler war nicht blos, wie der Krater zeigt, als Maler hervorragend, son-

dern er suchte auch das Stoffgebiet der Vasenmalerei zu erweitern, indem er

hier noch nicht verwendcte Mythen in dieselbc einfuhrte. Um so mehr ist es

zu bedauem, dass uns von seinem zweiten Werk nur eine Scherbe erhalten

geblieben ist; man wurde einen solchen Kunstler gern naher kennen lernen.

Vielleicht ist das Gliick gnadig und bescheert uns noch einmal die fehlen-

den Theile des Kraters, damit ich Ihnen, hochverehrter Freund, zum siebzig-

sten Geburtstage das heutige Fragment gegen die ganze Vase eintauschen

kann. Q. F. F. F. Q. S.

I) Im angcfuhrtcn Aufsatzc, S. 77, vcrwcndet Milchhiifcr dcn angcblich aus dcm Koul-Oba-Tumulus

stammcndcn goldenen Hirsch zur Datirung; dics nach dcm Vorgange von Hcrrn Furtwanglcr, fur dcn

dieser die Ba»is zur Datirung des Goldfundcs von Vettersfelde geworden war, da dcr Hirsch in cinem

Grabe unter dcm Fussbodcn der Koul-Oba-Grabkammer gefunden sein sollte, also sich durch dic Koul-

Oba-Sachen datircn liessc. Im Jahre 1875 ist der Koul-Oba-Tumulus wieder aufgegraben wordcn, um

das Vorhandcnscin dicscs Grabes zu constatircn, Compte-Rcndu 1875 p. XXXI: 'Bicn quc l'on cut

constatc dans lc sol picrrcux plusieurs fosscs, ni dans ccs dcmicrcs, ni nulle part cii dcbors dcs murs

du monumcnt Pon n'» trouve aucun indicc dc scpulturcs.' Mir ist auch nicht crinnerlich in Hundcrtcn

von Fundberichten eine Notk darubcr gefunden zu haben, dass eine ahnlicbc Anomalic, wic die Griin*

dung eines Tumulus iiber cinem iilteren Grabe bei unseren Tumuli sollte vorgekonimcn sein. Der Hirsch

ist spatcr angckauft worden und nur nach Angaben des Vcrkaufcrs, dcr wohl einen hohcren Prtis zu

emelen hofftc, wenn cr als Fundort Koul-Oba angab, untcr dic Sachcn dieses Tumulus gcrathcn: cr

Uehort in cinen ganz andcrcn Kulturkrcis hincin, iibcr dcn wolil cinmal /11 sprcchen sein wir<l.

11*
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TllESElS, ZUM Herakles umgewandelt, yor Minos

AUF EINEM ETRUSKISCHEN SPIEGEL.

Von G. KOrtf..

Der nebenstehend abgebildete, bis auf den abgebrochenen Zapfen oder

GrifF wohlerhaltenc Spiegel stammt aus dem Faliskergebiet, der Umgegend von

Civita Castellana. Durch Wolfgang Helbig's oft bewahrte Gute erhielt ich im

Jahre 1897 die dieser Abbildung zu Grunde liegende Zeichnung fur den Apparat

des Spiegelwerkes, Die, fiir diese Denkmalerklasse wenigstens, neue Darstel-

lung und die merkwiirdige Veriinderung, die sie durch den etruskischen Kunstler

erfahren hat, machcn den Spiegel zu einem der interessantesten und metho-

disch wichtigsten der ganzen Gattung und rechtfertigen eine ausfuhrlichere

Behandlung. Mit der bereitwillig ertheilten Genehmigung der Centraldirection

unseres archaologischen Institutes lege ich die folgenden Bemerkungen wiederum

demjenigen Gelehrten als Festgabe vor, welchem ich wie die erste Kennt-

niss des seltenen Stiickes so uberhaupt fur meine Studien auf italischem

Boden die entscheidensten Anregungen und die liebenswiirdigste Forderung

zu danken habe.

Der fiir dic eigcntliche Darstcllung bestimmte, oben und unten durch einen

Ornamentstreifen abgegrenzte Hauptabschnitt dcs Spiegelrundes zeigt sechs

Figuren, denen ebensovielc Inschriften am Randc entsprcchen. Zur Linken

sitzt ein mit dem Himation, das den grosseren Theil des Oberkorpers frei lasst,

bekleideter Mann von koniglichem Ansehen, welchcr in der Linken einen mit

Knoten oder Nageln besctzten Stab (Sceptcr) ha.lt, wahrcnd cr mit der er-

hobenen Rechten eine lebhafte, seine Rede begleitende — der Mund ist geoffhet

— Geberde macht. Die Inschrift am Rande bezeichnet ihn als Miiic = Minos.

Seine Redc richtet sich an den ihm gegcnubcrsitzcnden Jungling mit den

Attributcn des Ilerakles tLowenhaut, Bogen und Kocher) 1
,; so nennt ihn

auch die Inschrift Hcrclc. Er hat dcn Blick auf Minos gerichtet; die Fingcr

des vorgestreckten rechten Armes sind zusammengebogen, als hielten sie etwas,

l) Dcn bctrcflcndeii (iegetislaiul au Uer linketi Seilc dc* Hclden kuiintc man nh Kcule auf/ufa<scn

Rcnci^t sein, doch widcrs]»ritht dcni dic das jjanzc GcTath umfassindc UinscbnurunK und da* l cblcn

cini s llainlirriiTcs am oln-rcn F.nde. Einun .'ihnlicli wie hiii itc/.ciclinctrn Kothcr findct man auf <l«n

Spicccln r.erhard Taf. CI.IV und f (TXI„
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namlich den daneben gezeichneten mndlichen Gegenstand, den man als Apfcl')

(der Hesperiden) auffassen kann. Neben ihm, rechts im Vordergrund des

Bildes, sehen wir den Vordertheil des vornuber am Boden liegenden todten

Minotauros: bcvru Jlfines = Taupoc (6) Mtvto. Zwischen den beiden Haupt-

figuren stehen drei andere: neben Ifcrcle eine ganz in das Himation gehullte

Frau, die mit etwas nach links hin geneigtem Haupte gespannt zuzuhoren

scheint, der zugehSrigen Inschrift nach Ariadne (Aria&a), die Tochter des

Minos. Dann ein Jungling in mit Metallstreifen besetztem Lederpan/.er 1
), Chiton

und Chlamys, anscheinend eine Lanze in der Linken haltend, bczeichnet als

Vile = Iolaos. Endlich, neben Minos, Athene (Mcnrva), durch Helm, Aegis

und Lanze gekennzeichnet. Die beiden letztgenannten haben den Blick auf

Herakles gerichtet.

Durch den hinter den Kopfen der Figuren laufenden Ornamentstreifen,

welcher auflallendcrweise rechts von Ariadnc's Kopf nicht fortgesetzt ist, ist

ein oberer Abschnitt des Spiegelrundes abgegrenzt. In diesem sehen wir Kopf

und Oberkorper eines mit der Chlamys bekleideten Knaben, welcher mit der

Rechten eine am linken Ende des Abschnittes befindliche Taube zu crfassen

strebt; seine linke Hand wird zwischen den Kopfen der Ariadne und des

Iolaos sichtbar und halt eine Schriftrolle (der unterhalb dieser befindliche

Schaft scheint der Lanze des Iolaos anzugehoren). In dem durch einen mit

Palmetten verzierten Streifen abgegrenzten unteren Abschnitte der Bildflachc

sind Fische und Muscheln dargestellt. Als Umrahmung des Ganzen dient mit

Blumen verziertes Rankenwerk, welches jederseits von einer den Griffansatz

fullenden Gruppe von Akanthusbliittern ausgeht. Der freie Raum zwischen

Ranken und Figuren ist rings durch rcgelmassig gezackte Umrisse, ein dieser

Klasse von Spiegeln eigenthumliches Decorationselement, ausgefullt.

Es ist ohne Weiteres klar, dass in dem Hauptbilde eine hcillose Vermen-

gung von Mythen vorliegt: Herakles als Besieger des Minotauros, in Gesell-

schaft der Ariadne und des Minos! Eine solche Zusammenstellung konnte nur

fertig bringen, wer von den betreffenden Mythen keine Ahnung hatte. Wie

sie zu Stande gekommen ist, lasst sich aber, wie ich glaube, mit Sicherheit

nachweisen, und dadurch gewinnt unsere Darstellung ein hervorragendes me-

thodisches Intercsse, indem sie uns einen Einblick in die Arbeitsweise etruski-

scher Kiinstler gewahrt.

Denken wir uns den „IIerakles" seincr Attribute (Lowenhaut, Kocher,

Bogen und Apfcl) entkleidet und statt ihrer mit der Chlamys und Keule ver-

sehen und lassen die Athene und den Iolaos der Spiegclzeichnung einstweileii

ausser Betracht, so schliessen sich die ubrigen vier Figuren zu einer vollig ein-

heitlichen und verstandlichen Darstellung zusammen: Theseus (so muss der

1) Einen ahnlich schcmatisch gc/.eichncten Apfcl halt Heraklcs bei Gcrhar*! Taf. CXXX\TII,
Taf. CXXXIV.

2) Die schwercn Kaltcn oberhalb dcr dunnercn drs Chiton bczeichnen oflenbar die irriptT*^

wclchc mchrfach auf SpicRcln ahnlich cntstcllt wiedcrgcfjeben sind, i. B. Etr. Sp. V, 120, 121, I27i IJ*-

Gcrhard CCI, CCCXCII.
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durch den daneben liegenden Minotauros gekennzeichnete Jungling natiirlich

heissen) nach Besiegung des Minotauros in lebhafter Verhandlung mit Minos,

an welcher dessen Tochter Ariadne aufmerksamen Antheil nimmt. In dcr

That besitzen wir eine ganz ahnliche Darstellung in dem Relief einer Aschen-
kiste des Museums von Voltcrra Nr. 264, dessen Abbildung nach Ril. dclle

urne ctr. II tav. XXXII, 4 hier wiedergegeben wird. Theseus steht, den linkcn

Fuss auf den abgeschnittenen Kopf des Minotauros setzend, in der Linken die

Keule, mit welcher er das Ungeheuer erschlagen hat (vgl. die die Todtung

des Minotauros darstellenden Reliefs tav. XXXI, XXXII), vor dem sitzenden

Minos, der durch ein Sceptcr als Konig bezeichnet ist. Beide sind in lebhafter

Unterhandlung begriffen, wie ihre Geberden zeigen. An den Stuhl des Konigs

lehnt sich in nachdenklicher Haltung seine Tochter Ariadne. Hinter dieser

steht ein Leibwachter (bopu<popoc) des Konigs; zwei solche, nebst einem Pferde

links von Theseus. Als Schauplatz der Handlung ist der Raum vor dem
Palaste des Minos, oder vor dem Eingang zum Labyrinth, durch Saulen und

eine Thur angedeutet. Die Nebenfiguren, wenigstens die am linken Ende, sind

gewlss Zuthaten des etruskischen Kunstlers, veranlasst durch das Bedurfniss,

den Raum der im Verhaltniss zu ihrer Hohe ungewohnlich langgestreckten

Aschenkiste zu fullen. Der Kern der Darstellung dagegen ist sicher einem

griechischen Vorbild entnommen. Nicht das gleiche, aber ein ahnliches, auf

welchem nicht nur der abgeschnittene Kopf, sondern der ganze Leichnam,

bezw. der Vordertheil des Minotauros dargestellt war, muss der Verfertiger

der Gravirung unseres Spiegels benutzt haben. Die Namensbeischriften

des Minos und der Ariadne auf dem letzteren geben die endgultige Bestati-

gung — wenn es einer solchen bedurfte — fur die Deutung des Reliefs.

Denn diese Namen und der des Minotauros sind offenbar von der griechi-

schen Vorlage ubernommen und nur etruskisirt. Der der Ariadne kommt
auch sonst auf Spiegeln vor in der etwas abweichenden Form Area&a und
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Ara&a 1
), die beiden andern erscheinen hier zum ersten Mal. Es ist zu be-

achten, dass die beiden Bestandtheile des Namens MivuuTaupoc (auch getrennt

Mivw TaOpoc und TaOpoc 6 Miviu) in ihrem Verhaltniss zu einander durch das

etruskische dczru Mities (Mittcs ist der Genitiv zu Minc) richtig wieder-

gegeben sind.

Wenn nun der ctruskische Kiinstler trotz dieser von ihm genau transcri-

birten Beischriften aus dem Theseus seiner Vorlage einen Herakles gemacht

hat, so ist das ein schlagender Beweis dafiir, dass ihm der Mythos von Theseus,

seiner Fahrt nach Kreta, der Todtung des Minotauros und der Entfuhrung der

Ariadne viillig unbekannt war. Xun fehlen merkwiirdigerweise auf den bis-

her bekannten etruskischen Spiegeln, vielleicht mit einer Ausnahme*), Dar-

stellungen der Theseus-Thaten 8
)

durchaus, und wir durfen daraus schliesscn,

dass sie mindestens iiusserst selten waren. Dagegen ist Ilerakles unter den

Heroen der gricchischen Mythologie einer der am haufigsten auf etruskischen

Metallspiegeln, von den archaischen bis zu den jungsten, dargestellten. Diese

ihm wohl bekannte und vertraute Gestalt hat unser Kiinstler ohne Bedenken

an die Stelle des ihm fremden Theseus seiner Vorlage gesetzt: warum sollte

der Bezwinger anderer Ungeheuer nicht auch das hier dargestellte, das dem
wackeren Etrusker ncu war, crschlagen haben? Zudem sah ja der Theseus

seiner Vorlage, zumal wenn er, wie wir vermuthen durfen, die Keule als Waffe

fiihrte, dem llerakles ausserordentlich ahnlich, und unser Meister hatte nur

wenig hinzuzufiigen, um daraus seinen geliebtcn Herclc zu machen. Ariadne

behielt er bei; war ihm doch ihr Name als der Geliebten des Dionysos und

Genossin seines Kreises, in welchem auch Herakles erscheint, vermuthlich

bekannt.

Die etruskischen Kiinstler pflegen mit ihren griechischen Vorlagen ziem-

lich frei zu schalten; sie nehmen aus ihnen, was fur den augenblicklichen Zweck
passend scheint, gelegentlich mit Weglassung gerade der am meisten charak-

teristischen Figuren, und ordnen die Darstcllung nach Massgabe der zu ver-

zierenden Flache an; zur Ausfiillung etwaiger Liicken werden beliebige Fiill-

figuren, oft ohne Rucksicht darauf, ob sie inhaltlich in die betreffende

Darstellung hineinpassen, hinzugefiigt. Dieses Verfahren ist auch fur den vor-

liegendcn Fall anzunehmen, bezw. erweislich. Die beiden Hauptfiguren sind

nach einem fiir Spiegelzeichnungen sehr beliebtcn Compositionsprincip, welches

1) Gerhard CCXCIX, Etr. .<?/. V, 88. 2; Gcrh. LXXXIV ist nnr dcr crste Buchstabe crhalten.

2) Namlich des Spicgcls aus Orvicto in der Sammlunn Kourguignon in Ncapel Etr. Sp. V, 126.

Zu mcincn Bcmcrkungcn im Tcxtc S. 163 trage ich nach, dass ich inzwischcn von der zweifclloscn

Kchthcit von Spiegcl nnd Gravirutig mich selbsl iibcrzcugcn konntc. Die lctzterc ist nicht brciter unJ

tiefer als sonst, aber schiirfcr, wie mit eincm spitzercn Instrumcnt gcmacht. Dass der Spiegel aus Gricchen-

land itnporiirt sein kiinnc, erschcint schr moglich, abcr nicht bcwcishar.

3) Ucbcr dic ohnc Grund so gcdcutcten s. .1. a. O. S. 165, 2. Der Spiegel im Cabinet dcs mcd.

zu Paris ^Bnhclon ct Blanrhct n. 1330, Gcrh. CCXLIII A. 2) isl tiach dcm StiJ der Zcichnung, Ktn-

fnssung tind untercm Abschluss in hohem Masse verdachtig. Dic j;riechischc Kunsticrinschrift au( der

Sj.i.-Kclscitc kann nach Namensform ( An^Mac. so ist zu lescnj und Buchstabcncharaktcr unmoglich

antik iscin.
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grosse Vortheile fur die Ausfullung der runden Flache hat, einander gegen-

uber sitzend dargestcllt, wahrend in der griechischen Vorlage Theseus ver-

muthlich stand; die ubrigen Figuren sind neben, bezw. zwischen diese gesetzt.

Dass Ariadne dabei den Platz neben Theseus bekommen hat, statt neben ihrem

Vater Minos wie auf dem Aschenkistenrelief, ist nicht eben glucklich zu nennen.

Reine Fullfigur ist Iolaos, der auf etruskischen Spiegeln sehr haufig als Be-

gleiter des Heraklcs erscheint; unser Kiinstler hat ihn ofFenbar aus diesem

Grunde hier eingesetzt. Vielleicht gilt dasselbe von Menrva, ebenfalls einer

der haufigsten Figuren auf etruskischen Spiegeln, insbesondere im Zusammen-
hang mit Herakles. Aber Athene ist auch Schutzgottin des Theseus; in dem
Innenbilde der Schale des Aison in Madrid') steht sie neben dem Helden, der

eben im Begriff ist, den todten oder todtlich verwundeten Minotaurus aus dem
mit einer Vorhalle geschmiickten Eingange des Labyrinthes herauszuschleppen.

Die hier dargestellte Scene bildet gewissermassen die Voraussetzung fiir die

auf dem Relief und dem Spiegel dargestellte. So bleibt die Moglichkeit

offen, dass Athene auch auf der griechischen Vorlage unserer Spiegelzeich-

nung vorkam.

Was die litterarische Quelle betrifft, auf welche diese zuriickgeht, so gilt

fur die von den willkurlichen Aenderungen und Zusatzen des etruskischen

Kiinstlers befreite naturlich, was ich Urne cfr.W S. 88 f. fur das Relief der

volterraner Aschenkiste vermuthet habe. Die gangbare Ueberlieferung liisst

auf die Todtung des Minotauros sofort die Flucht des Theseus, dem Daidalos

oder Ariadne das Mittel an die Iland geben, um den Ausweg aus dem Laby-

rinth zu finden, mit den athenischen Junglingen und Jungfrauen und der Ariadne

folgen. Eine Verhandlung des Theseus und Minos nach Erlegung des Un-

geheuers passt in den Rahmen dieser Erziihlung nicht hinein. Hier muss also

eine von der gewohnlichen Ueberlieferung abweichende Behandlung des Stoffes

zu Grunde liegen, und zwar dem ganzen Charakter der Darstellung nach eine

dramatische. Da nun der „Daidalos" des Sophocles nicht in Betracht kom-

men kann*), so bleibt nach dem Stande unserer Kenntnisse nur der „Theseus"
des Euripides ubrig, welcher sicher die Fahrt nach Kreta behandelte. Zur

Reconstruction dieses Stuckes, fur welche die Fragmente nur ausserst durftige

Anhaltspunkte bieten, diirfen wir also mit grosster Wahrscheinlichkeit unsere

beiden Darstellungen benutzen. Wir gewinnen aus ihnen Aufschluss, zwar

nicht uber den ganzen Aufbau des Stiickes, der sich nur vermuthungsweise

erschliessen lasst, aber doch uber ein wichtiges Moment der Handlung. Theseus

muss bei der ersten Begegnung mit Minos, unmittelbar nach seiner I^andung

auf Kreta sich fiir den Fall der Bezwingung des Ungeheuers freien Abzug fur

sich und seine Schicksalsgenossen ausbedungen haben.a
) Der Konig konnte

1) Ant. Dtnkm. II, l.

2) S. Korte in Aufsatze Ernst Curtius gew. S. 207.

3) Dieser Begegnunj; musstu vorausgehen die vcrmuthlicli an Ariadne gerichtete Schilderung v<in

Tbe«us' IjindunK', aus der uns dic bckannte Umschreibung dcr Buchstaben von Theseus" (auf seinen

Schild gcschriebctien?) Namcn durch eincn dcs Schrcibens unkundigcn Hirtcn erhalten ist (fr. 382 Nuuck*).
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darauf eingehen, weil er die Erfullung der Bedingung fur unmoglich hielt und

ebenso, dass Theseus und die Seinen den Ausweg aus den Irrgangen des La-

byrinthes finden werde. Xachdem Thescus beides durch die Hulfe seines Vaters

Poseidon und der Ariadne vollbracht, trat er vor den Konig und forderte die

Erfullung des ihm gegebenen Versprechens. Durch irgend eine List machte

es Ariadne moglich, mit ihm abzusegeln. An der Verfolgung der Fliichtigen

wurde Minos vermuthlich durch einen deus ex machina gehindert.

Auch fiir das Innenbild der Schale des Aison und das inhaltlich und stili-

stisch verwandte einer Schale des Brit. Museums 1
) mochte ich Euripides als

Quelle in Anspruch nehmen, denn in der gewohnlichen Ueberlieferung ist fiir

das Hinausschleppen des Minotaurus kein Raum. Da der „Theseus" vor 422

aufgefiihrt sein muss, die beiden Schalen aber ans Ende des 5. Jahrhunderts

gehoren, so ist deren Abhangigkeit von jenem wohl moglich.

Was dem Hauptbilde unseres Spiegels vorzuglichen Werth verleiht, ist —
das sei zum Schluss noch einmal hervorgehoben — die an keinem anderen

Beispiel so gleichsam handgreiflich in die Augen springende Thatsache, dass

die etruskischen Kiinstler nur nach bildlichen Vorlagen arbeiten

und von deren Inhalt hochstens eine dunkle Ahnung haben. Nicht

besser muss es um die mythologischen Kenntnisse ihres Publikums bestellt

gcwesen sein: ein griechischer Kiinstler hatte sicherlich nicht wagen konnen,

dem seinigen einen solchen mythologischen Gallimathias zu bieten.

Den nach der Taube fassenden Knaben im oberen Abschnitte des Spiegels

weiss ich nicht zu deuten; es darf bezweifelt werden, ob der Verfertiger sich

etwas Bestimmtes dabei gedacht hat.

Seincr Verzierung nach (namentlich der Dreitheilung des Spiegelrundes

und der Verwendung der eigenthumlich gezackten Umrisse) gehort der Spiegel

einer grosseren Gruppe an, deren wichtigste Glieder ich FAr. Sp. V S. 75, 5

zusammengcstellt habe und die auch sonst mannigfache Beriihrungen unter

einander zeigen. Ausfiihrlicher und in grosserem Zusammcnhange hofFe ich

dies an anderm Orte darzulegen.

Durch sie wnrdc dns Anftrctcn dcs Hcldcn sclbst in wirksamcr Weise vorbereitet. An die dann ful-

gende Scenc mit Minos konntc sich das Hinabtaucben dcs Theseus ins Meer, welchcs Duch Robcrt's

j-lucklicher Vcrmuthung (Htrmes XV, 483) im Drama vnrkam, anschliessen. Theseus ruhmtc sich scincr

fjottlichcn Abktinft und bcstcht die von Minos gefordcrte Probe, indem er mil dem Ueschcnke dcs Po-

scidon wiedcr erscheint, a!s wcitere Gube scincs Vaters die „drei Wunsche" mitbrin(jend , deren crster

alsbald (vermuthlich doch durch Mitwirkung der Ariadnc) in Erfiillung geht. Die ganze Handlung des

Dramas konntc sich vor dcm Eingangc zum I^tbyrinth abspiclcn.

1) CutaL>gue vol. HI E 84 p. 111, Journ. oj kell. U. II, 10. Athenc fehlt hier.
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Varronis capitvlvm dk italiae fertiutate

Scripsit Fridericvs Leo.

Saepe Tibi, Helbigi clarissime, viro nimirum in Italiae historia natura

arte perquirendis praeripue occupato, accidisse suspicor ut Italici soli laudes,

quibus Varro primum rerum rusticarum dialogum auspicatus est, legere Hberet

simul ac pigeret. neque enim facile per lectionis scabritiem ad leporem senis

urbanamque dictionis proprietatem pervcnitur. quare in usum Tuum exscribere

ipsa verba constitui hic illic curatius expolita, ut si horum legendorum iterum

Tibi occasio venerit mei memor legas ac scias numquam non Italiac urbisque

Romae res tractanti Tuam mihi docentis vel familiariter sermocinantis imaginem

obversari. sic igitur Varro rer. rust. I 2, 3:

Cum consedissemus, Agrasius c vos, qui multas perambulastis terras,

ecquam cultiorem Italia vidistis?' inquit. 'ego vero' Agrius 'nullam

arbitror esse quae tam tota sit culta. primum cum orbis terrae divisus

sit in duas partes ab Eratosthene, maxume secundum naturam, ad

tradilum 2 et <juam
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5 meridiem versus ct ad septemtriones, et sine dubio quoniam salubrior

pars septemtrionalis est quam meridiana et quae salubriora illa fruc-

tuosiora, dicendum utique Italiam magis etiam fuisse opportunam ad

colendum quam Asiam, primum quod est <in> Europa, secundo quod

haec temperatior pars quam interior; nam intus paene sempiternae

10 hiemes, neque mirum, quod sunt regiones inter circulum septemtrio-

nalem et inter cardincm caeli, ubi sol etiam sex mensibus continuis

non videtur. itaque in Oceano in ea parte ne navigari quidem posse

dicunt propter mare congelatum.' Fundanius 'em ubi tu quicquam

nasci putes posse aut coli natum. verum enim est illud Pacui, sol si

11 perpetuo sit aut nox, "flammeo vapore" aut frigore terrae fructos

omnis interire. ego hic, ubi nox et dies modice redit et abit, tamen

aestivo die, si non diffindo eum meo insiticio somno meridie, vivere

non possum: illic in semenstri die aut nocte quemadmodum quicquam

seri aut alesccre aut meti possit? contra quid in Italia utcnsile non

i» modo non nascitur, sed etiam non egregium fit? quod far conferani

Campano, quod triticum Apulo, quod vinum Falerno, quod oleuni

Venafrano? non arboribus consita Italia, ut tota pomarium videatur?

an Phrygia magis vitibus cooperta, quam Ilomerus appellat duTreXotccuv,

quam haec? aut <tritico> Argos, quod idem poeta iroXOirupov? in qua

*:, terra iugerum unum denos et quinos denos cullcos fert vini, quot

quaedam in Italia regiones? an non M. Cato scribit in libro Originum

sic: "ager Gallicus Romanus vocatur qui viritim cis Ariminum datus

est ultra agrum Picentinum. in eo agro aliquotfariam in singula iugera

dena cullea vini fiunt"? nonne item in agro Favenino, a quo ibi

30 trecenariae appellantur vites, quod iugerum trecenas amphoras reddat?'

simul aspicit me, 'certe' inquit 'Libo Marcius, praefectus fabrum

tuos, in fundo suo Faventiae hanc multitudinem dicebat suas reddere

vites.'

>

Tribus verbis quae novavi perstringam. ibiqtic Italiam v. 7 nullo modo

cum argumento priore (primum quod cst in Europa) coniungi potest; verba quae

sunt magis cam /uissc opportunam ad colcndum quam Asiam fertilissimam ex-

cepta Italia terram sterilem faciunt: haec observanti de emendatione constabit

v. 13 cm ibi qui scribunt etiam indicativum pro coniunctivo reponere debebunt;

cm ubi putcs dictum ut Plautina et Terentiana talia: cm quoi tc ct tita qtuic

tn habcas coinmcndcs viro , cm qui vcntrcm vcstiam, cm quo /rctus sim. v. 14

ex ipsis Pacuvi verbis Varronem nihil adferre praeter illa Jiammco vaporc satis

perspiciet si quis vel genus sermonis vel Varronis Festi Suetoni de eisdem

vcrsibus (v. 12 sq. Ribb.) testimonia considcraverit. sententia quae sequitur

quomodo emendanda sit et possum ostendit et acsfivo dic, quae verba si ser-

7 ibiquc Haliam magis cnn 13 obi 14 paculi 17 diffindcrcni meo sumnu 22 venafio

2~ ccsarcm inundatus 28 piccntium 30 tricinariae txiccnas
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vantur ut debent, in uno difftuderem haeret suspicio corruptelae. v. 22 nequa-

quam epitheton Homericum suppeditare subaudienti nomen potest quod respon-

deat vitibus, sed posuit scriptor triticum et omiserunt librarii. v. 26 Piccntium

genetivo casu Varro non dixit qui agrum Gallicum et Favcntinum, non magis

quam oleum Vcnafro conferendum v. 20, ubi Vcnafrano repositum est a viro

Italico docto et igmoto. at ne minutulis rebus Tuaque cura parum dignis vel

Tibi nimius videar vel sociis bona verba apud Genii Tui aram mecum dicen-

tibus, coronida pono.

Digitized by Google



Frammento di Rilikvo

RAPPRESKNTANTE UNA SCENA GLADIATORIA.

Di E. Caktani Lovatelli.

II piccolo frammento marmoreo intorno

al quale io mi fo qui a scrivere poche pa-

role, e di cui presento il disegno in zinco-

tipia (fig. i), esisteva da lungo tempo murato

nell' interno di una fabbrica destinata ad

uso di fornace, di proprieta del sig. Raffaele

Mogliazzi, al vicolo della Scalaccia in Traste-

vere, n. 25. II chiar. professor Giuseppe

Gatti, cui vado debitrice del favore di po-

terlo divulgare, avendolo veduto, e paren-

dogli meritevole di essere piu degnamente

conservato, consiglio il proprietario di distac-

carlo dal muro e toglierlo di la; ed oggi di

fatti e presso del sig. Mogliazzi, nella sua abi-

tazionc in via della Maschera d' Oro, n. 20.')

Vi >' sDpra scolpito un gladiatore ::i

j. JG ,
atto di assalire il suo avversario.

Dall' armatura che riveste, n' e dato

tosto riconoscerlo per un secutore ; la quale

armatura, in tutto simile a quella de* gladiatori Sanniti, alla cui classe apnar-

tenevano i Secutori, constava appunto di un elmo chiuso cristato c munito

del solito forame,2
) della manica al braccio destro e dell' ocrca alla gamba

sinistra, di un pugnale o piccola spada e finalmente del grande scudo oblungo

e concavo, arma difensiva tutta loro propria, e che imbracciavano dalla sinistra.

Serviva questo principalmente a schermirsi dal gitto della rete de' Reziari,

noti e consueti loro antagonisti, e vincere, ove ci6 fosse possibile, prima di

esserne colti.

1) II marmn ha la massima altcz/a di m. 0,74: nclla partc superiore e larj»o m. 0,39 c nclla in-

fcriore m. 0,30. Lo spazio occupnto dalle fiRure, t]uello cioe comj>reso fra i duc listelli, £• di m. 0,53.

2) Mcicr, l>e gltuiiatuii) rnmmiii, p. 14— 18.
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Da sotto il balteo o centurone del nostro gladiatore, esce il subligaculum,

specie di corto grembiule che gli ricuopre i fianchi. II braccio sinistro,

coperto del grande scudo oblungo , tiene disteso verso 1' avversario che gli e

di fronte, contro il quale ha vibrato, o sta per vibrare, il colpo micidiale

col pugnale che certamente deve stringere nella destra, ma che la cattiva

conservazione del marmo non ci lascia piu vedere.

In quanto all* awersario, sebbene non ci resti di luialtro che il braccio

sinistro, non e dubbio sia un reziario. Imperocche oltre al sapersi che i

Reziari, siccome si e detto innanzi, erano i consueti antagonisti dei Secutori,

ce lo persuade pure in modo manifesto il tridente cadutogli a terra. E si

questa circostanza, come 1' atteggiamento stanco e abbandonato del braccio,

vengono palesemente ad attestare essere egli il perditore. Circondano il polso

le solite bende o funicelle onde i Reziari solevano ornare non solo i polsi, ma
il collo del piede.

Per cio che concerne il braccio destro che veggiamo protendersi verso il

secutore, questo deve sicuramente aver appartenuto ad un' altra figura della

medesima scena. La quale figura, per essere il detto braccio in atto non gia di

combattimento, si bene, direi quasi, di comando, io inclinerei a credere potesse

essere quella di un lanista, ivi sopraggiunto per far desistere dalla micidiale

pugna il gia vittorioso secutore. Ma queste sono semplici congetture.

Sul listello soprastante, che divide cotesta scena dalla rappresentanza

superiore, di cui non ci resta se non qualche informe rimasuglio, e inciso il

numero XIII, cioe il numero d' ordine del combattimento, cui avra, senza fallo,

fatto seguito il nome del gladiatore soccombente, nome oggi perito per la

mutilazione del marmo.

E cosa ben nota che i gladiatori non solo si vantavano de' loro com-

battimenti, ma ne tenevano esattissimo conto. E per6 non e maraviglia che

ne eternassero la memoria sui loro monumenti sepolcrali, ove li troviamo di

ordinario indicati dalle parole pugnarum, pugnavit o tulit, piu o meno abbre-

viate e seguite dal numero di essi combattimenti; o a volte anche semplicemente

ricordati dal solo numero d' ordine insieme col nome del gladiatore vinto. II

che tuttavia non poteva venir fatto, se non quando, com' e nel caso nostro,

le diverse pugne erano rappresentate in fila.

Assai di rado, poi, in cambio di queste, si trovano cominemorate le vittorie,

ed e probabile, secondo avverti il chiar. dott. Mau, 1
) che cio avesse luogo sol-

tanto allorche il numero delle vittorie era relativamente grande, ovvero ugua-

gliava quello dei combattimenti; la qual cosa poteva piu facilmente accadere,

ove il numero si degli uni come delle altre era piccolo.

Le cose adunque sin qui discorse riescono piii che sufficienti a dichiarare,

che il marmo di cui qui trattiamo fece parte del monumento dedicato alla

I) Iserizioni glaJiatorie dtTompei, ncllc Mittheilungen Jes i; Jeutieh.n archdol. Instituts, 1890. (..34.
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memoria di un qualche famigerato campione dell' anfiteatro, appartenente alla

classe de' Secutori. II qual monumento, nella sua integrita, dovette offrire

una composizione estesa, ritraente senz' altro tutta la serie de' diversi e mol-

teplici certami da lui valorosamente sostenuti.

E di consimili monumenti, spesso sontuosi, eretti alla memoria di celebri

e ben noti gladiatori e ad ostentazione delle molte loro vittorie, non ci difettano

esempi; il che del resto non dee sembrare strano, quando si consideri la grande

popolarita e il grande favore di cui godevano cotesti eroi dell* anfiteatro. I

poeti li celebravano ne* loro versi; e in Roma, non meno che nelle province,

eranvi artisti continuamente intesi a fregiare si i pubblici come i privati edifici

di rilievi, di musaici e di pitture, che alla posterita ne tramandassero le imma-

gini, i nomi e le gloriose gesta.

Fra i molti marmi sepolcrali a loro spettanti, mi bastera in tale occasione

allegare alcuni de' piu noti, e che alla medesima classe del nostro gladia-

tore particolarmente si riferiscono. E comincero dal cippo del secutore Urbico,

sul quale egli e ritratto di rilievo, armato di scudo e di spada e con 1' elmo

cristato confitto su di un palo che gli sta dappresso. Vi sono registrate tanto

le sue pugne quanto le sue vittorie.
')

Non lo stesso ci accade vcdere in sul marmo funebre di Batone, ove si

legge soltanto . ha . to . ni . ; ma non e improbabile che i suoi combattimenti e

le sue vittorie si trovassero commemorati altrove. Egli vi e effigiato di rilievo,

armato alla foggia de' Secutori, alla cui classe era ascritto.*)

Ognun sa che Batone fu un rinomato gladiatore, il quale costretto da

Caracalla a combattere nello stesso giorno successivamente contro tre avver-

sari, e dall' ultimo di questi finalmente ucciso, venne da quel pazzo e crudele

imperatore onorato di magnifica sepoltura. 3
)

Ma senza estendermi piu oltre e moltiplicare gli esempi, diro piu presto

come fra tutti i marmi che a si fatta specie di gladiatori si appartengono , i

piu notabili, nel caso presente, sieno i due frammenti marmorei, formanti in

origine un solo bassorilievo, oggi inseriti nel muro attinente al sepolcro di

Cecilia Metella sulla via Appia (fig. 2 e 3).

Rappresentano essi pure un secutore vittorioso combattente contro de'

Reziari, e vengono quindi a fare un opportuno riscontro al marmo di cui

ragioniamo.

Al qual proposito siami lecito esporre una mia congettura; vale a dire

che tutti e trc cotesti bassorilievi abbiano potuto essere una cosa sola e spet-

tare allo stesso monumento. II che mi spinge a credere non meno lo stile

affatto simile ondc sono condotte le figure, che 1' uniformita dell' intera

1) Vkjuco secytori primo 1'AI.o ctc, C. I. /.. V, 5933: Dc Marchi, Monum. epigr. miiattni,

f:isc. II.

2) t'. /. L. VI, 10188 : Fahrctti, De C«t. Traian.,
i>. 258: Wimkclmann, M»n. ineii. X\, |). 26').

lAV. I99.

31 Uionc 7;, 6.

Digitized by Googlg,



I'*R \MMEXTO I>1 RlT.IFVO RAPPRESEN'1 \N I K l'X \ HCEM \ GX.ADIATORIA I77

flO. 2 C 3.

composizione. Cosi, per esempio, il braccio che solo ci rimane del vinto

reziario (fig. i), e idcntico ncll' atteggiamento a quello del reziario in piedi di

uno degli altri due frammenti (fig. 3); nella stessa guisa che la figura che ivi

sogue il reziario ferito, quantunque a cagione della frattura del marmo sia

dimezzata, pur tuttavia, dalla movenza della parte che tuttora ne rimane at-

taccata alla spalla, si puo con certezza inferire che tcneva il braccio destro

distcso nella medesima posizione dell' altro che veggiamo sul nostro rilievo.

Onde non sarcbbc, a senso mio, contrario alla verisimiglianza 1' immagi-

nare, che quella figura parimente avesse potuto csprimere un lanista.

Vi e inoltre da osservare, che i numeri d' ordine de* combattimenti

tuttora leggibili sui listelli che ivi dividono le zone superiori dalle inferiori

sono I, XI e XII. Ora il numero inscritto sul listello del nostro bassorilicvo

4 per 1' appunto XIII. Xon potrebbe quindi essere stata questa la scena che

veniva appresso? Per accertarsene, bisognerebbe fare, non che un accurato

fsame intorno alle rispettive misure, ma anche un minuto confronto de' tre

frammenti, il che a me non sarebbe facile. Comunque sia, e cosa degna di

qualchc considerazione.

Debbo poi qui avvertire, che allorquando jjarlai de' due predetti bassori-

Kevi della via Appia, accennando al gladiatore vittorioso, lo dissi un sannita,

dove avrei dovuto piii giustamente qualiticarlo per un secutorc, scbbene del

resto tutti sappiano che i Secutori altro non erano, siccome piii indietro signi-

licai, se non de' Sanniti specialmente destinati a combattere contro de' Reziari.

SriCNA HlLBU.UNA.

*
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In quanto ai Secutori in particolare, ricordoro di passaggio, come se ne
trovi per la prima volta menzione sotto Caligola, in un noto passo di Suetonio

nella vita di quell' imperatore, 1
) ove e dctto di cinque Secutori, i quali dopo

aver vinto combattendo in truppa (gregatini) e senza incontrar ncssuna re-

sistenza altrettanti Reziari, vennero da uno di questi, gia per volonta della

plebe feroce dannati a morte, tutti e cinquc uccisi col tridente che egli torno

d' un tratto ad afferrare. Del che sommamente sdegnato Caligola, se ne querelo

come di un crudelissimo eccidio, c malcdisse tutti coloro che vi avevano assistito.

La lotta tra il secutore e il reziario costituiva una delle scene piu attraenti

e vivaci dell' anfiteatro; e Giovenale ce ne ha tramandata la descrizione con

mirabile vivezza e verita.*) Nelle coppie gladiatorie, il secutorc e sempre
1' antagonista del reziario; e sl nel musaico Borghesiano come sul cosi detto

Sepolcro di Scauro in Pompei, sono figurati combattimenti tra Secutori e Re-
ziari; e lo stesso argomento ne occorre pure in altre opere d' arte.

1 Secutori, i quali traevano tale loro nome dall' inseguire, lottando, i fug-

genti Reziari,3) troviamo a volte denominati in sulle lapidi coxtraretiakii o

contrarete,4
) dalla rete appunto ond' erano armati i loro avversari.

Commodo che, solo fra tutti gV imperatori, oso di combattere in pubblico,

amava di esercitarsi con le armi de' Secutori, nelle file de' quali egli si glo-

riava di essere stato seicento volte capo. 5
) Soleva portare lo scudo nella

destra e la spaila nella sinistra, perche era mancino, o meglio ambidestro,

di che molto si teneva;*5

) e 1' acclamazione di primo de' Secutori, ripetutagli

dal popolo con fragorosi e reiterati applausi, gli tornava infinitamente piii gra-

dita che gli onorifici titoli di Germanico, di Pio e di altri simili, da lui, del

resto, si poco meritati. E fra lc varie e ridicole sue glorie chc volle s' inci-

dessero appie del Culosso di Nerone, alla cui testa egli aveva sostituito 1' effigie

della propria, fece aggiungere pur quella di primo de' Secutori, il solo mancino

che avesse vinto una sterminata quantita di volte.')

1) Cap. 30.

2) Sat. VIII, v. 203—208.

3) Seeutor ab inset/uenJn retiarium t/ietus (Isicl . Orig. XVfll, 55).

4) C. I. /.. VI, 631. I0180: Xnfiiie deg/i St-tr.i 1888, p. (-2 n." X56.

c) Lampridio, Commotl. c. 15 (TtpU)T6itaA<K cCKOUT6ptuv, Dioue 72. 22).

6) Dionc 72, ly.

7) 0 npu)T6iraXoc «KOUTopu/v, dpiCT€p6c u6voc vmf]cuc bui&CKdKK» oiuat «x1*'0^* (Dionc 72. 22].

ViRK. pcr .piesto passo, al<[uanlo osruro, la nola 151 dcl <asaubono nel Dione <lcl Fabricius c Rcimaru*.

c. 72,22. li si confronli purc F.rodiano I, 15,9: . . . imorpdiyac t^ pdcci <r povoudxouc x l^'°wc

viKrjcavTOC ». <"omun<iuc sia, ln noti/.iu ili Dione tton scmLira csatta, cd cgli stcsso parc dubitarne. pc-

rocchc nicntrc atTcrma di avcrla tolta tJall* isaiziune posta alla base dcl Colosso, vi aggiungc 1* oiiiat.

Dalla qualc mcdcsima isciizionc dcvc scn/.a lallo dcrivarc i) passo di Lampridio (l'ita Camm^/i c. 15),

ovc si lcfjgc: uffellatus est sune iiifer . elera triumfhalia n,<mina etiam sescenties rieies Pa/m frimus

seeiitntum. Ogni diflieott.i pcraltro potrcbbc lacilmcntc appianarsi, mcdiantc un' acuta e inRCgnosa con-

gctlura dcl chiar. dottor Huclscti. tiia sapcvamo cotnc i titoli gladiatori dcsscro a Comniodo millc vit-

loiie. Or bcnc Dionc, sccondo la prcdetta congcttura, avrcbbc lifeiito il seseetities vi.ifs allc viltoric c

malamcntc intci-prctato, non gia (.00 -f 20, nia Coo x 2n, il chc daiido ]>cr I' appunto il numcro l2.ouo,

vi.nc c.liiaiamcntc a spicgarc il viki°]cuc ouiotKOKlc x»*><U'C
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In quanto all' eta del presente rilievo, intorno a cui ci siamo per poco

intrattenuti e del quale lo stile e il lavoro sono mediocri, io lo crederei cse-

guito nel terzo secolo incirca dell' era volgare. Al qual medesimo tempo
dovremo pure attribuire i due frammenti della via Appia piu sopra citati, e che,

secondo la mia congettura, potrebbero aver formato una sola cosa col nostro.

II quale, ancorche non offra in vero materia a nuove ed importanti osser-

vazioni, porge tuttavia argomento ad utili confronti, e viene ad accrescere la

serie delle rappresentanze relative agli spettacoli gladiatori, che si gran parte

ebbero nella vita de' Romani.



RELIKK 1M CASINU ISOKtillESE.

ElNE VoRKKl IRUNG IM ZeI STKMPKL 7X OlVMPIA.

Yon EMAxn.r. LmvY.

In dem von Schranken 1

)
eingeschlossenen Mittelraume der Cella des Zeus-

tempels zu Olympia war, wie Pausanias andeutet und die Eunde des Naheren

dargethan haben s
), der Eufsboden auf cigentiimlichc Weise zugerichtet. Das

vom Eingange aus erste Drittel des Bodenbelagos bestand aus densclben,

wahrscheinlich mit Kalkcstrich iibcrzogenen Porosplatten , die auch sonst den

Fufsboden der Cella bildeten. Daran aber schloss sich, bis dicht an dic Basis

des Zeusbildes reichend und die ganze Breite des eingefriedeten Raumes ein-

nehmend, ein (juadrat aus schwarzcm eleusinischen Kalkstein, um welches eine

frhohte Schwelle von pentelischem Marmor lief.

Uber den Zweck dieser Einrichtung war sich Pausanias, respective scine

Kxegcten, nicht im Klaren: seine Herleitung von der Salbung des Elfenbein-

bildes mit ()1 wird von Ddrpfeld mit Recht abgewiesen. Nach Diirpfeld

selber sollte die „prachtige" Herrichtung des Raumes lediglich dessen Bedeu-

tung als wichtigster Teil des Tempcls, als llauptplatz des C ultus hervorh<'ben.

Aber hiitte es in diesem Falle nicht im Interesse einheitlicher Wirkung gp-

legen, gleich den ganzen von dcn Schranken eingehegten Teil vor dem BiluV

1) Dm nicbt dicsc, sotidcrn «lic die Thronbcinc vcrliindenden Schranken dic Uemalde dcs l*anainos

IrUjfcn, ist auch meinc l'l)cr/cuj;uiii». Vj;l. K. A. Gardncr, Joura. of Ilell. Slud. XIV, 1894. S. 233 rt..

«la/u Robert, Maralhoiwhlacht S. 83, Ainn. I; Kra/er , Fausanias*s Dcscr. of Grcccc III S. 536 fl". Ar

dcr gcgcoteiligen Anslcht hiilt Trcinlelcnliurj,', Arch. An/.. 1897 S. 25 rT. fcst, dcsscn Ausfiihranncn all«T-

dinys wcscntlirh dic in dcn Itildern mc h aussprcchcndcn Gcilanlccnvcrhindunj»cn l>ctrciTcn.

2) PjMW, V 11, 10. Dnrpfetd in Olympia, Tcxth. II (Bwtdenhniikr) S. 12 f., da*u Tafelb. I Taf

VIII. IX, XII. \'}jl. Fraser III S. 500. Das s«hwar/c 1jna1lr.1t hat 6,50 tn. Scitenlange.

2d by Google
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in der geschilderten Welse auszustatten? Dazu kommt, dass jener Vorkehrung
zu Liebe die ursprungliche BeschafFenheit des Fufsbodens weitgehcnden Ver-

iinderungen untcrworfen wurdc: zur Aufnahme des Belages aus schwarzem

Steine wurden rostartig Platten aus weifsem Kalkstein in den zu diesem Be-

hufe der Langsrichtung nach eingetieften Porosfufsbodcn eingelassen; und

ebenso sind die Schwcllen aus pentelischem Marmor zu beiden Seiten unter

die bereits aufrecht stehenden und mit Stuck bekleideten Innensiiulen der

Cella geschoben. Ein so tief eingrcifendes, miihsames Verfahrcn wird blols

durch einen hervorragend wichtigen Zweck gerechtfertigt , und wenn, wie

Dorpfeld aus dem gesamten Thatbestande schliefst, diese Umgestaltung des

bereits fertigen Tempelinneren im engsten Zusammenhange mit der Aufstellung

des Zeusbildes erfolgte, dann miissen es wohl schwerwiegende Griinde der

Wirkung des Kunstwerkes selber sein, welche dazu den Anstofs gaben.

Solche crgeben sich in der That aus dem Material des Bildes. Ks lii-sst

sich vorstellen, wie leicht die Wirkung der goldenen Teile desselben durch

die von einem weifsen Fufsboden zuruckgeworfenen Reflexe bceintrachtigt

werden konnte. Diese storenden Reflexe aufzuheben ist aber ein opakdunkler

Stein, wie der eleusinische, vorziiglich geeignet.

Es spricht nicht gcgen diese Erklarung, dass sich im Parthenon von einer

ahnlichen Einrichtung nichts vorfindet. Denn um zunachst von allen Er-

wagungen abzusehen, die mit der relativen Chronologie der beiden grofsen

Goldelfenbeinbilder des Pheidias zusammenhangen *), mochten bei der ungleichen

Stelle der Bilder im Grundrisse der Cella und wohl auch der verschiedenen

Orientierung der Tempel 8
) die Belcuchtungsverhaltnisse verschieden sein; auch

boten die unteren Partien der Parthenos mit ihren vorwiegend senkrechten

Gewandcanneluren, die Schlange und die wie immer gestaltete Stiitze storenden

Reflexen weniger Angriffsflachen, als beim Zcus das rcicher bewegte Himation,

der Thron und der Schemel mit ihrem mannigfachen Detail. Und durfte es

angesichts des immerhin seltenen Vorkommens vergoldeter oder goldelfen-

beinerner Statuen in der vorhergehenden Kunst — und vollends in solchen

Massen war Gold nie friiher verwendet worden — Wunder nehmen, wcnn

selbst ein Meister wie Pheidias gewisse Wirkungen erst an den fertigen Werken
selbst erprobte? Dass dieselben Erscheinungen schon bei der Bronze zur

Abhilfe hattcn driingen miissen, kann bei der weit geringeren Empfindlichkeit

dieses Materials gewiss nicht behauptet werden, zumal falls die Bronzestatuen

schon von Haus aus eine Patinierung erhalten haben sollten. Dagegen wiire

es lehrreich, wenn sich fur spater als der olympische Zeus angefertigte Gold-

elfenbeinbilder die Wiederkehr iihnlicher Vorrichtungen feststellen liefse. Und
das scheint in dem einzigen diesbezuglicher Beobachtung zuganglichen Tempel 3

)

1) S. mlctzt Frazcr III S. 533 fF. : gcjjcn dcn (Oa.sclbst nachzutragcntlcn) Aufsal/ RoIktI's, Hcrnirs

XXIII, 1888, S. 444 ff. s. KurtwanKler, MeiMcrw. S. 58 ff. Auch gcgcn R«»lx:rl's Hchanillunf; dcr

RiusaniassleUe V II, 3 h.iltc ich Bedenkcn liiuzu/ufij^cn.

2) Vgl. Nissen, Khcin. Mus. XI.I1, 1887, S. 35 f.

3) Von dem Olympicion in Mcgara (1'aus. I 40, 4^ licgt nur cinc Mauer /,u Tagc: Rauyahc, Ant.
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in der That der Fall zu sein: in der Cella des Asklepiostempels zu Epidauros

haben sich neben Bruchstiicken von Fufsbodenplatten aus weifsem Kalkstein

solche von schwarzem eleusinischen Steine gefunden, die bereits Kavvadias 1

)

den Gedanken an iihnliche Verwendung wie im Zeustempel nahelegten.

In diesem Zusammenhang gewinnt vielleicht auch eine Beobachtung Inter-

esse, die sich an den in Olympia vorliegenden Basen bronzener Statuen

machen lasst. Wahrend fiir die Basen der alteren Zeit die Verwendung hellen,

meist weifsen Steines die selten verlassene Regel ist*), herrscht von den letzten

Jahrzehnten des funften Jahrhunderts an durch lange Zeit fast ausnahmslos die

dunkle Farbe des Steines vor. 3
)

Augenfallig stellt sich die Wendung in der

Person Polyklets dar. Von den drei olympischen Siegerbasen, die heute dera

alteren Kiinstler dieses Namens zugewiesen werden durfen*), sind die des

Kyniskos und Xenokles aus lichtem Marmor, wahrend fiir die des Pythokles

schwarzer Kalkstein gewiihlt ist. Die Basis des Kyniskos 6
) ist man fast all-

hell. II S. 294: Rursian, Geogr. I S. 374; Ilitzig-Bliimner, Pausanias I S. 362; Frazer II S. 524 f. Von

dem jiingcrcn Hcraion lici Argos (Paus. II 17, 4) sind nur dic Fundamcntc crhallcn: Brownson, Amcr.

Journ. of Arch. VIII, 1893, S. 215; Frazcr III S. 167, und das Glcichc ist bci dcm jiingcrcn Dionysos-

tcmpel in Alhen (Paus. I 20, 3) dcr Fall: s. Rcisch, F.ranos Vindob. S. 2 ff.; Dorpfcld-Reisch, Gricch.

Theutcr S. 19 ff. Auch von dem Cellafufsbodcn des Pbilippcions in Olympia (Paus. V 20, 9; Adler in

Olympia, Texlb. II S. 128 fT.) ist, nach dem Schweigcn Adlcr's zu schliefsen, nichts tnchr vorhandcn.

Das athcnischc Olympicion cndlich (Paus . I 18, 6) harrt noch der systematischcn Aufdcckung seines

Inncrn (vgl. /ukUt TTpaKTIKd 1897 S. 14 f.; 1898 S. 10 f.).

1) Fouillcs d'F.pidaurc I S. 16. Vgl. Joh. Baunack, Aus F.pidauros S. 67 f.; Frazcr III S. 240;

Herrlich, Epidaurus S. 16.

2) Aus der Zeit etwa vor 435 habcn Basen aus wcifsem (meist parischcm odcr pentelischem) Marmor

dic Sicgcrslatucn : Olympia, Textb. V (Inschriftcn) Nr. 143— 152, 157 (wohl so zu datiercn), 164 (s. obcni.

Schwarzen Stcin hnt blofs Nr. 154. Nr. 156 ist spatcrc Emcuerung. Etwas junger ist, wcnn richtij;

auf Doricus bc/t)gcn, Nr. 153 (Ol. 89 = 424: parischcr Marmor), cbcnso Nr. 155 (Ol. 89 —- 424: rotlich-

violcltcr Marmor). Von Wcihgeschcnkcn dicscr l'criodc stt-hcn Olympia, Textb. II S. 145 f. ; Inschr.

Nr. 248 ... Textb. II S. 147; Inschr. Nr. 2f.f., 630, 631 — Tcxtb. II S. 144 f.; lnschr. Nr. 267. :68

mit hellen Kascn gcgen Nr. 632 (von den Hcrausgebcrn wohl all/uhoch angesetzt) aus schwarzcm, fcracr

Nr. 252 «= Tcxtb. II S. 147!. uml Nr. 271 aus bliiubch-, resp. dunkelgrauem Stein aus dcr Heim.it

der Stiftcr. Auch Nr. 274 und 275 (graulichcr Marmor) gehciren noch ins fiinftc Jahrh., Nr. 274

sichcr hoch hinauf.

3) Das Siegcrdcnkmal dcs Pythoklcs (Inscbr. von Olympia Nr. 162, 163; s. obcn) und das von

dcn Hcrausgcbcm wohl /u ticf geriickte dcs Damoxenidas (Nr. 158) croffucn eine Kcihe schwarm

Kalkstcinbascn, dic ununterbrochen bis in die Zeit Alcxanders reicht, um dann durch andere, vor-

wicgend abcr auch dunkle Gesteinssorten nbgelost zu werden. Vollig parallel damit gehen die Rnsen

von Ehrcn- tmd Votivslalucn: die pentclische Basis dcs alhcnischcn Kiinstlers Polymnestos (\r. 638) stcht

ganz vcrcinzelt da. Krsl vicl spalcr wird dcr Gcbraurh mannigfaltigcr, dic Vcrwcndung von Bronze

frcilich auch viclfach unsirher.

4) IGB Nr. 50, 90, 91 »= Inschr. v. Olympia Nr. 149 (Kyniskos), 164 (Xcnoklcs), 162, 163 (Py-

thokles). Ucber <lic Zutcilung vgl. nach dcm Vorgange RoJ>crt's , Arch. Miircben S. 99 ff. (wu mcinc

Audeutung zu IGli Nr. 90 richtig ausgclcgt ist) Furtw.Hnglcr, Meisterw. S. 415; Purgold, Olympia.

Tcxtb. II S. 148 ff. Die Zuweisung von IGR 92 Inschr. v. Olympia Nr. 165 (schwarzer Kalkstein)

an den jiingcren Polyklct bleibt mir noch zwcifclhaft , da ich nach dcm vorlicgcnden Facsimile dcr IV-

spriinglichkeit dcr Inschrift nicht sicbcr bin.

51 rcber dic Staluc vgl. auch Collignon, Hist. de la sculpt. I S. 499; Furtwangler, Meistcr».

S. 452 ff.: Petcrscn, Rom. Mitthcil. VIII, 1893, S. 102 C
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gcmein geneigt, moglichst nahe an die Mitte des fiinften Jahrhunderts zu

setzen. Aber auch die Inschrift des Xenokles macht mir in der ganzen Hal-

tung einen so entschieden altertumlichen Eindruck, dass ich sie nicht wesent-

lich unter die Jahre 440—435 herabriicken mochte. Freier, fester und der

ganzen Empfindung nach junger erscheint mir die Schrift auf der Basis des

Pythokles, bci der auch die Fufsspuren fiir die Statue einc weit fortgeschrit-

tenere Entwicklung des Standmotivs bezeugen, als die noch gleichmafsig auf

beiden nebeneinandergestellten Fufsen aufruhende Figur des Xenokles bcsals.

Es ware hiibsch, wenn hicr in Olympia die im Zeustempel gemachte Erfahrung

unmittelbar auch fiir die Aufstellung der Bronzestatuen fruchtbar geworden
wiire. 1

) In Attika, wo allerdings auch die Verwendung von Bronze nicht so

allgemein feststeht, hat man an den hellen Basen viel ziiher festgehalten. 5
)

Auch bei der Wahl des eleusinischen Steines fiir die Basis des Zcus-

bildes 3
) wird die gleiche Rucksicht sowohl auf das oben aufgestellte Gotter-

bild, wie die an der senkrechten Vorderflache befestigten metallenen Hoch-

relieffiguren mafsgebend gewcsen scin. In ihrer Wirkung konnte die letztere

Zusammenstellung dann auch fur geiinderte technische Voraussetzungen vor-

bildlich wcrden. Wenigstens wusste ich fur das am Erechtheionfries
')

ange-

wandte eigentiimliche Verfahren, die Relieffiguren aus weifsem Marmor zur

Anheftung an den aus eleusinischem Stein bestehenden Grund einzeln zu

arbeiten, keine befriedigendere Herleitung. Und das Mittelglied haben wir

ja in den Figuren von der Basis der Nemesis von Rhamnus 5
), fur welche

ebenfalls die umstandlichcre Einzelausfuhrung zwecklos gewesen ware, falls

nicht, in Xachahmung dessen, was anderwarts fiir kostbareres Material ge-

schehen war, der Grund aus andersfarbigem Stein bestand.

Technisch Sachkundige mogen entscheiden, ob, wcnn die hier vorgelegte

Erklarung zutrifft, sich aus der Anbringung und Ausdehnung jenes dunklen

Bodenbelags im Zeustempel auch die Einfallsstelle der Lichtstrahlen, zu deren

Verschluckung er zweckdienlich war, berechnen und damit fiir die ja noch

immer nicht abgeschlossene Frage nach der Beleuchtung der antiken Tempel

ein Element mehr gewinnen liisst. Doch auch ohne sie mit dcm Gewichte

dieser oder der angedeuteten Folgerungen fiir die Datierung des Zeusbildes

zu belasten, ist die Mitteilung der vorstehenden Bemerkung hoffentlich durch

den Einblick gerechtfertigt, den auch sie in die praktisch-monumentale Fiir-

sorge des antiken Kiinstlcrs fur sein Werk wie in das Weiterwirken selbst

gering erscheinender kiinstlerischer Anrcgungcn gcstattct.

1) l'olyklet sclhst wSrc dic Xcucrung wuhl /u/umutcn: vj;l. rurgold, Olympia, Tcxtli. II S. 148 (T.

;

rtullc, Ctriech. Staluenba>cn S. 27.

2) Dcr cleusinisihe Stcin <lcs chalkidischcn VicrKcspanns ^CIA IV 1, 2, Xr. 334.1: I.cpsius,

Marmorstud. S. 92, Xr. 244) und von CIA IV 1,2, Nr. 422* nebcn wcni^-cn Hascn aus hlaulichcni

Marnror sind auch hier in der altcrcn Zcit vcrcinicke Er>ichcinun>;en.

3) VrI. Dorpfcld, Olynipia, l cxth. II S. 1 3 f.

4) Vgl. Schonc, Gr. Kclicfs S. 2 und zulct/t Pallat, Ant. Dcnkm. II, 1895— 98, S. 6 f.

5) Kawadias, TXunTii I Xr. 203—214; Staiis, Eiptlu. 1891 S. 63 ff.: Fall.it, Jahrb. d. Inst. IX,

1894, S. I ff.; Robcrt, Knochclspiclcriuncn d. Alexandros S. 25 fT.
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Der Fundort des Neapeler Doryphoros.

Von A. Mau.

So oft standen wir nun schon ratlos vor der Tuffbasis in dem kleinen

Porticus neben dem Isistempel in Pompeji. Wie ein Alp lastete es auf uns,

dafs hicr, wo es sich um eincs der interessantcstcn Gcbiiude dcr alten Stadt

und um eine der beriihmtesten Statuen des Altertums handelte, und wo eigent-

lich alles so einfach zu liegen schien, doch des Ratsels Losung sich nicht

finden wollte. Deutlich genug sahen wir ja auf der Oberfliiche der Hasis die

viereckige Vertiefung fiir die Plinthe einer Statue. Hinter ihr die Treppe,

so hoch, dafs, wer auf ihrer obersten Stufe stand, dcn Kopf auch einer iiber-

lebensgrofsen Statue bcquem erreichen konnte, oder auch ein Knabe den

Kopf einer Statue in Lebensgrofse : also doch wohl sicher eine Vorrichtung

um die Statue zu bekninzen. Vor der Basis etwas wie ein steinerner Tisch;

kaum abweisbar drangt sich die Vorstellung auf, dafs hier Wettkampfe statt-

ianden, dafs auf diesem Tisch der dem Sieger bestimmte Kranz lag, dafs

by Google
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diesen dann der Sieger, auf die Treppe steigend, dem Gotte — denn ein Gott

mufs es doch wohl gewesen sein — auf das Haupt setzte. Von dem Funde

einer Statue erzahlen die Ausgrabungsberichte , und cs ist langst be-

merkt worden, von Ileydemann und R. Schone, dafs die aus den Berichten

resultierenden ziemlich komplizierten Briiche sich nur an einer Statue dcs

Neapeler Museums, hier aber genau, wiederfinden, niimlich an dem beruhmten

polykletischen Doryphoros. Und wenn wir hier einen Gott brauchen, so hat

es auch keine Schwierigkeit , aus dem Doryphoros durch ein Kerykeion statt

der Lanze einen Ilermes zu machen, den Gott der Paliistra. Soweit stimmt

alles trefFlich zu der von Schone in Nissens pompejanischen Studien aus-

gefuhrten Vermutung, dafs der Portikus — urspriinglich betrachtlich griifser,

so dafs die Basis in der Mitte der Langseite stand — eine Paliistra war, ein

Ubungsplatz fiir Knaben oder Epheben, und der Sieger in gymnastischen

Wettkiimpfen seinen Kranz der Statue aufsetzte.

So mufste also die Plinthe des Doryphoros in die viereckige Vertiefung

der Basis eingelassen gewesen sein. Aber bekanntlich ist dies unmoglich:

die Plinthe, langlich, etwas unregelmafsig gerundet, mifst 0,66x0,55, die

Vertiefung nur 0,60 x 0,55. Schone hat dies wohl bemerkt; aber bei der auf-

fallenden Ubereinstimmung dcr Briiche mit den Angaben der Berichte, und

bei der Unwahrscheinlichkeit, dafs die Statue nicht im Museum vorhanden sein

sollte, glaubte er sich damit abfinden zu miissen. Er bedauert, dafs man die

Unterseite der jetzt in eine moderne Basis eingelassenen Plinthe nicht unter-

suchen kann, und vermutet, sie konne hier eine rechteckig herausspringende,

in dic Vertiefung passende Flache gehabt haben; die rundliche Plinthe selbst

hiitte sich frei uber die Oberflache der Basis erhoben.

Aber das geht denn doch nicht. Mit einem solchen viereckigen Anhangsel

versehen ware ja die Plinthe von Anfang an bestimmt gewesen, sichtbar zu

bleiben. Einer Plinthe aber, die sichtbar bleiben soll, giebt man eine regel-

miifsige Form, es sci dcnn, dafs sie, naturalistisch, irgend etwas besonderes

vorstellt; diese unregelmiifsige Rundung — gerade nur so viel, um den Fiifsen

Platz zu bieten — erklart sich nur aus der Absicht, sie in einer Vertiefung

der Basis verschwinden zu lassen. Zudem wiirde doch die Plinthe, auf die

Vertiefung gestellt, sie nicht ganz decken; die Ecken wiirden frei bleiben: es

mufste also jenes viereckige Anhangsel stellenweise uber den Rand der Plinthe

vorgeragt haben. Das ware doch ,gar zu wunderlich. Und wozu das alles?

es war ja so einfach, fur eine langlich runde Plinthe auch eine langlich runde

Vertiefung zu machen.

So bin denn ich, da ich ebenfalls glaubte, mich mit obiger Schwierigkeit

irgendwie abfinden zu miissen, auf einen anderen Ausweg verfallen. Diese

Vertiefung, sagte ich, ist nicht fur diese Statue gemacht; hier stand friiher

einmal eine andere Statue. AIs dann diese durch den Doryphoros ersetzt

wurde, dessen Plinthe nicht in die Vertiefung pafste, wird man diese ausgefullt

und die Statue dariibcr gestcllt haben, obglcich ihr Verfertiger die Plinthe

offenbar zum Einlassen bestimmt hatte. Aber auch dies ware doch sehr selt-
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sam; war doch nichts leichter, als die Vertiefung zu erweitern. Ferner mufste

sich doch wohl von der Ausfiillung irgend eine Spur finden, was nicht der

Fall ist. Und dann: wann soll denn die Ersetzung der friiheren Statue durch

den Doryphoros stattgefunden haben? Es ist kaum vermeidlich, an das Erd-

beben des Jahres 63 zu denken. Damals also sollte fiir die Palastra eine so

vorzugliche Statue verfugbar gewesen sein, wahrend als Kultbilder der kapi-

tolinischen Gottheiten diirftige Thonfiguren geniigen mufsten? Unmoglich ist

das ja freilich nicht. Aber wenn wir uns nun die Vertiefung genauer ansehen,

so finden wir, dafs schon im Altertum ihre Wande zurn Teil weggebrochen

und die abgebrochencn Stucke mit Eisen wieder angesetzt waren. Auch hicr

ist es doch schwer, nicht an das Erdbeben von 63 zu denken. Man hat also

nach demselben die viereckige Vertiefung wieder hergestellt. Wozu, wcnn

sie nicht benutzt werden sollte? Da hatte man doch sicher die Ausfullung

und die fehlenden Teile der Wande aus einem Stiick gemacht.

So werden wir von allen Seiten auf dcn cinfachcn Schlufs zuruckgedrangt:

der Doryphoros mit seiner Plinthe pafst nicht in diese Vertiefung; also hat er

hier nicht gestanden. Dieser Schlufs fuhrte mich und andere zu erneuteni

Suchen im Museura, einschliefslich der Magazine, nach einer anderen Statue,

auf die die Angaben der Berichte passen konnten. Vergeblich; eine solche

Statue ist im Museum nicht vorhanden. So wiire denn am Ende die hier ge-

fundene Statue verloren gegangen? Ganz unmoglich ware dies ja nicht, aber

doch wenig wahrscheinlich. Und schlicfslich ist doch auch die Ubereinstim-

mung mit den Berichten zu grofs, utn sie fiir zufallig zu halten. Es handelt

sich ja nicht un. so ganz einfache und taglich vorkommende Dinge. Am
13. April 1797 findet man den Rumpf mit den abgebrochenen Handen, am

3. August die Plinthe mit dem Haumstamm, im Bericht Pyramide genannt,

einem fast vollstiindigen Fufs und der Spitze des anderen, endlich am 17. Au-

gust die Beine. Nun steht auf der Plinthe des Doryphoros, ungebrochen, der

Baumstamm, fast der ganze rechte Eufs und die Spitze des linken; der untere

Teil der Beine ist sowohl von den Fiifsen als von den Oberschenkeln ab^e-

brochen; abgebrochen sind auch die Hande. Da ware es denn doch ein

schwerer Entschlufs, hier nicht die gesuchte Statue zu erkennen, zumal aus

dcr Nichterwahnung irgend welchen Attributes doch wohl hervorgeht. dafs

solche nicht vorhanden waren, wie eben am Doryphoros.

Wir miissen ebcn uns zu einem weiteren, ebenso einfachcn Schlufs bc-

quemen: der Doryphoros, hier gefunden, kann auf der Basis nicht gestantien

haben; also stand er zwar im Gebaude, aber nicht auf der Basis. In der That

geht auch letzteres nicht aus den Bcrichten hervor, im Gegenteil. Am 1 3. April

findet man die Statue; erst am 22. Juni einen Altar und anderes, was Herr

Perez Conde nicht begreift >, dtis ist dic B;isis mit Zubehor; erst am 3. August

die Plinthe. Diese stand also nicht auf der Basis; und der Bericht sagt aus-

drucklich, dafs sie vielmehr am Fufse einer der Saulen der Siidseite stand,

und dafs man sie dort stehen liers, offenbar weil man den Eindruck hatte, dafs

sie an ihrem Platze stand: rcsta la ri/erita soglia e piramide dovc si i' trovatn.
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e propriamentc vicino ad una colonna che fornta il portico del lato di mezzo*

giorno. Damit ist der Sachverhalt vollkommen klar; der Dorvphoros stand

nicht auf der Basis, sondern auf dem flachen Boden an einer Saule; die einst

auf der Basis stehende Statue ist verloren. Sie kann Hcrmcs, den Gott der

Palastra dargestellt haben; dann war der Doryphoros einfach eine Athleten-

statue, wie die, von denen Plinius XXXIV 18 spricht: nttdae tenentcs hastam

ab epheborum in gymnasiis excmplaribus attas Achilteas vocant. Doch ware es

ja auch moglich, dafs gerade diese Palastra unter dem Schutze einer anderen

Gottheit gestanden hatte; dann bliebe die Moglichkeit, den Doryphoros als

Hermes zu erganzen. In beiden Fallcn ist der Fund dieser Statue der An-
nahme, dafs wir hier eine Paliistra vor uns haben, gunstig.

Auf diese einfache Losung ware wohl schon fruher jemand verfallen, wenn
man es nicht allgemein fiir selbstverstandlich gehalten hatte, dafs die Statue

auf einer Basis stehen mufste, wenn es nicht unserem Gcfiihl widerstrebtc, zu

denken, dafs sie so einfach auf dem flachen Boden stand, wie ein Mensch
unter anderen Menschen. Wir konnen hinzufugen, dafs, wie schon gesagt, dic

Plinthe des Doryphoros offenbar bestimmt war, in eine Basis eingelassen zu

werden. Indes das macht ja keine Schwierigkeit und beweist nur, dafs die

Statue nicht urspriinglich fiir diese Aufstellung gearbeitet war. Was aber

diese Art der Aufstellung betrifft, so haben wir fiir dieselbe gerade in Pom-
peji eine vollkommene Analogie: genau so stand die bekannte archaische

Bronzestatue des Apollo im Peristyl der nach ihr benannten Casa del citarista

einfach auf dem Boden am Fufse der nordwestlichen Ecksiiule, nach Siiden

der nachsten Saule zugewandt. Und hier ist die Sache fur unser Gefiihl noch

seltsamer, weil die Statue nicht mehr als lebensgrofs ist, auch nur eine ganz

flache Plinthe hat, wiihrend der Doryphoros doch um mehr als Haupteslange

die ihn umgebendcn Menschcn iiberragtc. Als wcitere, auch pompejanische

Analogie, kimnen wir allenfalls geltend machen den Hermes mit verhiilltem

Ilauptc in der Palastra der Stabianer Thermen; eine Herme, insofcrn sie statt

der Beine in einen viereckigen Pfeiler auslauft, aber mit vollstandig ausge-

arbeitetem Oberkorper. Auch hier steht der Kopf nicht hoher als der eines

davorstehenden Menschen. Die sonst glcichartige Herme im Hofc des Apollo-

tcmpels ist grofser und steht auf einem Untersatz. Als entferntere Analogie

mogen wir noch die Art betrachten, wie auf einem Gemalde aus dem Hausc

bei der Farnesina (Mon. d. Inst. XII 29, 1) die archaische Artemisstatuette,

deren bekanntestcs Excmplar aus Pompeji stammt, auf einer ganz niedrigen

Basis steht, so dafs sie der vor ihr stehenden Frau kaum an die Brust reicht.



Il motivo e il tipo della Venere de' Medici

ILLUSTRATl DA DUE MONUMENTl INEDJTI.

Per Luigi A. Milam.

La descrizione e interpretazione oggi corrente del tipo e del motivo di

quella perla statuaria ch' e la Venere de' Medici ?si ha riassunta felicemente

nelle seguenti spirituali parole deila. Guida dell' Amelung 1
):

„AUer Hiillen entledigt steht die Gottin der Schonheit am Meeres-

strande, um in das kiihle Bad hinabzusteigen, halt aber noch einen Moment
zogernd inne. Indem sie Brust und Scham mit den Ilanden bedeckt, blickt

sie mit leisem I-acheln und schwimmenden Augen in die Weite, und in

ihrem Ausdruck mischt sich die Scheu der Einsamen und die ihrer

eigenen Vollkommenhcit frohc Wonne des schiinsten Weibes."

Che questa insigne statua, posseduta avanti il 1584 dalla famiglia della

Valle-Rustici-Bufalo 8
), trasfcrita a Firenze e collocata nella Tribuna per cura

di Cosimo III nel 1 67 7
3
), raffiguri la dea in riva al mare, e determinato dal

delfino con spuma nella bocca e cavalcato da due Eroti postole a lato; che

sia in atto di scendere nell* acqua per prendere il bagno, e chiarito dalla

famosa Afrodite Cnidia di Prassitele, con cui 6 stata giustamente messa in

relazione*); che indugi sotto 1'impressione della solitudine in cui si trova, espri-

mendo ad un tempo il pudore della sua completa nudita e il fascino della sua

sovrana bellezza, c cosi evidente, chc, piu o meno, tutti ci troviamo d' accordo

in tale giudizio; ma nondimeno finora non e stata colta e quindi anali/zata la

vera ragione della differenza esistente fra il tipo della Afrodite Cnidia e quello

dell' Afrodite Medicea.

Uso a non spendere il tempo in discussioni fondate su semplici apprez/a-

menti individuali, non avrci certo preso la parola sopra un soggetto siffatto,

se due monumenti, uno vecchio e 1' altro nuovo, ambedue sconosciuti, non

1) Fiihrer durcb die Antiken in Florcnz (1S97) p. 67.

2) V. 1'invcntario dei marmi dcl pala/zo di qucsta famijdia ]>ubblicatc> dal Micbaclis in Berl. Jahfl».

1 8'>7 p. 336 11. l6c>. I.a prctcsa prnvcnicnza di ciucsta cclcbrc statua dal Porlico di Ottavia c |>iu clic

dubbia. V. Micbaclis, Arcli. /cit. 1 S80 p. 13; cf. I.tcwy, Inschr. «r. Hildhaucr ,,. 339 n . 513.

3) «iotti, fiall. cli Firen/c p. 1 13 sc|q.

4; V. liriasio in Nuova Antol. 1878 p. 447- 478: FurtwSu>;lcr, Mcistcrwcrkc p. 643: Klcin, Praxi-

tcles p. 27»; Colltgnon, Hisl. dc la sculpt. II p. 277; Aniclunf. 1. c.
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venissero a gettare una luce inaspettata sopra il vcro motivo della Venere de'

Medici e sulla sua diretta figliazione da un celebrato tipo di Afrodite, dovuto

verisimilmente al creatore stesso dell' Afrodite Cnidia.

i.

II primo di questi monumenti, sehbene di vecchia data, e noto in Firenze

e lodato nel Trecento, nd Cinquecento e Scicento, era sfuggito alle ricerche

degli archeologi, e rimase quindi come sepolto. Per farlo riviverc nclla sua

meritata luce, volentieri lo rendo di pubblica ragione in questa solenne occasione

giubilare in onore d' un indagatorc cosi benemerito delle antichita italiane.
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Come puo vedersi nella riproduzione eliotipica (fig. i , i a) e a disegnto lineare

(fig. 2) che ne porgo, trattasi di una statua marmorea, la quale nel tipo e

nelle proporzioni corrisponde con la celebre Venere dei Medici. 1
) Da quanto

ho potuto rintracciare ed appurare avanti il 1889 era nel palazzo Montalvo

in Borgo degli Albizzi e quivi stava certo da piu di un secolo insieme ad altri

marmi antichi.*) Nel 1591 sembra che fosse nel vicino palazzo dei Visacci

fra „le figure di marmo lodate molto di artifizio antico" di Messer Baccio

Valori :l

); e piu anticamente, nel 1357, si puo dedurre che fosse appartenuta

ad altra famiglia fiorentina, essendo troppo esattamente descritta da Benvenuto

da Imola in una sua notazione al X canto del Purgatorio (V. ed. Lacaita, Fir.

1887 III p. 280) perche si possa pensare ad un' altra statua:

„Ego uutcm vidi Florcntiae iti domo privata statuam Vencris dc mar-

ttwrc mirabilcm iu co habitu in quo otim pingcbatur Vcnus. Erat cnim

mulicr spcciosissima nuda tcncns tnanum sinistratn ad pudenda, dextram

vero ad mamillas et diccbatur opus Polycleti, quod non crcdo quia

Polyclctus sculpsit in acrc 11011 in marmorc."

Se la mia identificazione 6 giusta, mi pare che difficilmente possa con-

traddirsi tenendo conto dell' eta a cui si riporta il primo commentatore di

I) Mctto a ri.scontro nello specchictto che faccio seguirc alcune misurc potute prendcrc sullc duc

statuc. I.c principali diflerenze risultano dall' essere la Venere Moutalvo mcno inclinata sul davanti

dclla Vcnere dc' Mcdici

Vencrc Vcnere Venere VcDerc

Mont- dc' Mont- dc'

alvo Medici alvo Mcdici

lJ.il vcrticc dcl capo alla pianta dci lung. dcl picdc 0.22 0.22

picdi ... 1-525 0.08 O.08

O.215 0.220 Antibraccio, dal gomito allc cstrc-

angoli cstcrni dcgli occhi .... O.08 0.08 0.41 0.41

0-3 0.3 0.32 o.n

0.20 dall' ullima ciocca di capclli al vcr-

«I.ilta fossctta dcl collo al capez- 0.58 0.52

0.17 dal dctto vcrticc alla fossctta dcl

dal capezzolo s. al vcrticc dcl pulic 0.421, 0.325 o-4S 0.46

dal vcrtkc dcl pubc al ginocchio d. »•35 O.38 dalla fossctta dcl ginocchio al tal-

dal ginocchio al tallonc »•475 0.51 0.40

2) II palazzo Montalvo, conV c noto, fu costrutto dall' Ammonati ncl 1568 sullc antichc casc dc'

Pazzi; ma s' ignora a «jualc data rimonti I' ac<|uistu e 1' installazioue dclla nostra Vcncrc c di un'

altra antica stalua togata che stavanu tat cortilc del palazzo avanti il 1889. Ho motivo di crcdcrc cbc

ipicsta installazione dati dal 1739 cpoca in cui alloggio nel palazzo Montalvo il haronc dc Stoscb,

ditto dal Marcolli (Guidc de 1 lor. p. 144) archcologo pcr dilcttantismo c pcr prctcsto, in rt-alta spione

injilcse. Fra i marmi antichi tuttorn conscrvati noll' intcmo dcl palaz/.o sc-gnalo al Robert il frontc <l*

un bel sarcofaj,'" roniano con ta mortir di Mclcagro.

3) V. Bocchi, I.e l>cllc/:/e dclla citta <li Kiurenza ed. 1591 p. 178. I-a prima statna della coll.

Valori dcscritta dal liocchi c ai>puntt. .,1'na Uitla inlera ligurnla pcr una Vcnorc''. <fr. anchc 1' cd.

ampliata dcl < inclli < 1 1. 7 7 > p. 3I.2.
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Dante 1
), dovrebbesi inferire che questa statua pro-

venga dall' Etruria o dalla stessa Firenze romana, non

da Roma come vien fatto di pensare a tutta prima.*)

10 la vidt soltanto nel 1 88cj quando, acquistata dal

negoziante Gustavo Volterra stava per prendere la

via della Gran Bretagna. Questi la vendette al sig.

Linton di Brighton, che per6 non la tenne; in fatti

vengo informato che trovasi adesso in America e che

da New-York fu ultimamente spedita a Chicago. II

nome dell' attuale proprietario non mi e riuscito di

conoscere.

Jji vecchia statua fiorentina, diro di Borgo degli

Albizi o Montalvo, e di una qualita di marmo insolita.

La grana e quella del marmo lunese, pero il colore e

roseo-scuro con chiazze bianche. Per lavorazione

cd esecuzione sta molto al di sotto della copia greca

Medicea. E certo di scalpello romano; ma ha sopra

la Venere dei Medici un pregio singolarissimo; quello

di essere conservata quasi integra e intatta. Le

braccia, che nella Venere de' Medici, com' e noto,

sono in gran parte di moderno restauro, qui sono

antiche e tutte di un pezzo con la statua. Di

restauro non vi sono che le dita delle mani, nel

nostro disegno fig. i indicate con linee punteggiate.

11 restauro e eseguito in terracotta, secondo 1' uso del

quattrocento ; e siccome vi e un attacco marmoreo

sopra la mammella sinistra, si pu6 esser certi che il

dito indice toccava leggermente il petto.

La nostra statua mostra che il rcstauro delle

braccia e delle mani della Venere Medicea fatto da

Krcole Fcrrata dopo il 167 7") era stato studiato bene,

forse non senza 1' ajuto della vecchia statua fioren-

tina in quel tempo conservata, io ritengo nel palazzo Valori-Altoviti detto

volgarmente dei Visacci, e lodata nel citato libro del Bocchi, che il Cinelli

dava fuori proprio allora in una edizione ampliata.*) Soltanto sarebbe stato

trascurato il braccialetto sciolto, che in tale statua vedesi espresso sul dorso

1) Hctivcnulo fu .1 Fircn/.c la prima volia ncl 1357, csposc la Divina Commcdin n Itolocna fra il

13G6 e il 1376 c sctnbra clie mcllcssc iu iscrittuia il suo conimcnto ncl 1389.

2) Xella colleiionc Valoii vi crano monumcnti di non dubbia provcnicnza dai dintorni di Fircn/c

c da Firenze stes«a, pei cs. „la tolonna di tnarnio in fornia di tcrminc con lettere ctruschc trovata a

("apallc in un luogo dovc antora si chiama i ( onlini" c „la statna di artili/.io antico in habito romano

trnvala sotto la casa di Galcotlo ( ci, ncl pcrimclro dc.ll' amfitcatro" V. Itocrhi cd. 1 501 p. I«3, cd. 1677 p. 363.

3) V. Gotti, Gall. di Fircn/c p. 11«.

4) Lc Bcllc//c «lrlla citt.t <li l ircti/c -otiltc d.i M. IV. Itocchi. amplialc cd acrrcHcintc dal Tinclli.

,1677) p. 362

Fio. 2.
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della mano destra. II Ferrata o non fece caso di talc ornamento, consideran-

dolo, a torto, come un accessorio insignificante, o lo trascuro di propositoi

per non dare a vedere che copiava. 1

)
Qucsto braccialetto, corrispondente, si

noti bene, per la sua forma a nastro snodato e gemmato, con quello chfc

adorna il braccio s. della Venere Cnidia dell' esemplare di Monaco*), fa

guadagnare alla statua Montalvo una importanza veramente eccezionale. Esso

non solo risolve in modo soddisfacentissimo la questione del motivo sta-

tuario, ma rende altresi ragione di due altre particolarita interessantis-

sime del tipo Mediceo, state fin qui trascurate e strettamente conneise

col braccialetto medesimo. Alludo da una parte alla impressione lasciata dal

braccialctto intorno al braccio s., che e visibilissima nella nostra statua e non

meno visibile nella statua Medicea; d' altra parte alludo ai fori degli orecthi,

i quali fanno presumere, o che gli orecchini fosscro aggiunti reali, o, secohdo

e piu probabile, che la dea se li fosse levati poco prima del braccialetto.

11 motivo statuario del tipo Mediceo apparisce pertanto chiarissimo. La

dea della bcllezza e rappresentata in un momento dei preparativi al bagno

subito posteriore a quello rappresentato dal tipo Cnidio. Nel tipo di Cnido

Afroditc si leva il velo che in altri tipi prassitelici dclla stessa dea cuopre

ancora la partc inferiore del corpo — Venere Coa ristaurata da Zenodoro,

da me riconosciuta nelle monete di Tito 3
); Venere d' Arles, identificata dal

Furtwaengler con 1' Afroditc di Thespiac 4
)

- all' atto in cui scopre completa-

mcnte le sue forme e le bellezze piii intime si sente come presa da un senso di

1) F-c misurc dcgli antibracci dclla Vcncrc clci Mcdici, corri»pon<lenti a millimctro con qucllc tMh

nostra statua fa «ospcttarc chc F.rcolc Frrrata per il suo rcstauro sc ne sia elTettivamcnte servito.

2) llrunn. Rcschtcib. d. «ilyptotbek 11. 131.

3) Tutti <|uelli chc si sono occupati in (jucsli ultimi tempi di Prassilclc c dci tipi Prassitelici

anchc cx profcsso {cf. Furtwacnglcr, Klcin, Collignon ccc), o pcr dimcnticanza o pcr partito prcso, hanti«

taciuto dclla mia congcltura sulla Vcncrc Cna, mcntrc, non lo dico pcr preMin*kmc, ma pcr vcriU cL<-

sfulo di ncgare od iniirmarc, { I' unica chc si prrsonti fondata su dali positivi. I.a mia conj^cttnr.»,

csposta in Mus. Ital. II (1886) p. 51 nota 2 a proposito d' un ripostiglio di monetc tomane nascosti'

ncl 79 di Cr., prcnde lc mossc dalla cronologia c dallo studio generale dei lipi delle monele di Vrspa-

siano c Tito, non che <la una fonte lcttcraria lasciata in oblio dal Brunu (<"iescb. d. j;r. Kiinstl.) tjuindi

ilall* Ovcrbcck (Schriftcjuellen) e da lulti quclli che traltarono dclla Vcncre Coa. Ncl citato niii

scrilto ho dimostrato il perfctlo sincronismo c pjirallclismo fra i dcnari di Vespasiano csprimcnti il

famoso colosso dcl Solc ncroniano c ijuclli di Tilo csprimenli una Vcnere vincitricc, -elttla. sftecie. <li t'l'°

prassilclico; c siccomc Svctonio (Vcsp. 18) dichiara apputlto chc il colosso dcl Solc c la Vencre (.<•»

furono dati da rcstaurare da Vespasiano all' artista Zcuodoro (Co.ie lcncris, ilcm C«t«tsi refect^n

inxigtii ccnginrio mtignnt/iic mrrcctte donavil) Cosi mi parc chc si ubhia buon fondamcnto di rilcncre chf

•jucste monete coniatc contcmjioraneamcnle, comc dichiarai, ncl 2 ft semestrc dcl 79, cclcbrino il coropml"

rislauro di <|ucllc insigni oj.erc d'artc. Altri argomcnti in appoggio dclla mia congcttura addiissi ncl

citnto scritto a cui rimmando, e ihc io non mancat di scgnalare ai non numismatici trattaodo l'f'

Dionysos di Prnssitclc da me ric.onosciijto nclla statuctta Photiadis-Sambon , ora ncl Musro dcl J.»i>'Tt-

Vrd. Mus. Ital. III (180UI p. 772 nota 4. A proposilo di ijuesta statuetta devo mettcrc anzi in gnanl»

^li studiosi coittro )a critica tcmlcn/iosa r il falso i;tiidi/.io chc il Furtwaniiler ne fece in Mristcnwrkr

ji. 58(1 ni». ondc |)iiter sostencrr i! mim cdili/io su Fufranorc. La statnctla t indiitibiamente di pc(1

oiiginr c di ijrrca •|ualit'i. non lin l>ri>n/n i<>mati<» provincialc comc c>;li usvcri.

4) Meislerwerke j). ^47 sgj».
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II. MOTIVO E IL TIVO DEI.LA VeNERK De' MedICI 193

pudore. Invece il tipo Mediceo, com' e provato dall* esemplare Montalvo, dall*

impressione del braccialetto sul braccio s., e dalla circostanza che il tipo di

Cnido nelle sue riproduzioni piu fedeli mostra il monile intorno al braccio,

la rappresenta in un momento ulteriore, quando, dopo levato il velo, levati

1' orecchini, si toglie 1' ultimo ornamento mondano. In quest' atto si sente

presa da un senso di pudore ancora piu accentuato, essendo fisiologico che

un ornamento portato per abitudine costante e che le donne non si toglievano

fin da tempi mitici altro che nel letto nuziale 1

), risvegli nella dea e in chi la

rimira idee sessuali. Questo sentimento essa esprime per cio intensamente

avanti di togliersi alla vista profana e tuffarsi nelle fresche onde del mare.

La piix stretta relazione di questo tipo di Afrodite con 1' acqua marina, ele-

mento della sua nascita e con 1'amore sessuale, elemento della sua vita (cfr.

inni a Venere), e benissimo resa simbolicamente e materialmente dal delfino che

le sta a lato, mordente la spuma, cavalcato da due eroti: Eros e Pothos, 1' amor
generico e 1' amore sessuale.

Nella vecchia statua fiorentina

gli Eroti mancano; ma, come
provero piii innanzi, essi non

mancavano nell' originale di

bronzo cbe ha servito da mo-

dello al cosiddetto tipo di

Afrodite pudica. Intanto e

notevole che nella nostra re-

plica manchi il tronco d'albero

che serve d' appoggio marmo-

reo alla statua Medicea e chc,

anche perche eterogeneo al

motivo della statua e illogico

nella sua associazione al del-

fino, deturpa tutta la visuale

del lato posteriore. — La statua Montalvo, essendo nella parte deretana perfetta-

mente conservata e non deturpata dal tronco d' albero, sebbene inferiore nella

trattazione del nudo, apparisce quasi piu bella e attraente della Venere

Medicea.

2.

II secondo monumento inedito che viene in acconcio per questa trattazione

proviene dal cuore dell' Etruria marittima, da Populonia. E una fibula di

bronzo degna di Benvenuto Cellini. La esibisco riprodotta al vero in tre

visuali su disegno accuratissimo dell' artista Gatti (fig. 3). E del tipo cosiddetto

a cerniera. Ha forma elegantissima, 1' arco, a profilo perlato, e finemente cesellato

nel mezzo con una linea ondulata a rilievo e con perlati laterali. La staffa termina

in pomo, e, nella parte interna, fra la staffa e 1' arco e applicata una figurina

l-'r<;. 3.

1) V. Hymn. in Vcn. v. 162—64.

St«iw Hbuuoiama.
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Fk;. 4.

ornamentale di Venere nuda trattata nella tecnica del bronzo fuso (fondo per-

duto) con mirabile delicatezza e perfezione. II tipo corrisponde a quello Me-

diceo, e non manca nemmeno il delfino, solamente e cavalcato da un solo

crote anziche da due.

Io acquistai questo rarissimo cimelio per il Museo di Firenze 1' anno pas-

sato insieme con un importante gruppo di oggetti provenienti tutti da alcune

tombe scoperte a S. Ccrbone presso porto

Baratti, il noto porto di Populonia. Cio

aflferma anche il Cav. Falchi, regio ispettore

locale, il quale aveva ottenuto il permesso

di eseguire regolari ricerche nel detto luogo

e pote constatare 1' esistenza di tombe ver-

gini in costruzione e a cassone sotto le

scorie di fcrro ivi accumolate da secoli per

opera dei Romani. — I bronzi nel loro com-

plesso ed i fittili di questo gruppo d' oggetti (vasi dipirti dell' ultima decadenza

ed alcuni etrusco-campani) formano un tutto omogeneo per tombe del sec.

y2 III— y, II a. C. e la nostra fibula, se va insieme, come pare probabile, con

gli oggetti piu recenti, sarebbe al piii tardi della seconda meta del sec. II. a. C.

La patina della fibula, traente al giallo, corrisponderebbe con quella d' una

bella situla cilindrica cesellata e di un kyathos a rocchetto di simile colore,

mentre gli altri bronzi dell' acquisto sono tutti verde-cupi. Vi sono poi anche

ragioni interne che appoggiano

la pertinenza della fibula con il

gruppo degli oggetti in parola

e ne convalidano la data etrusco-

romana. Queste ragioni si fon-

dano sull' 1'analisi del suo tipo

e singolarmente sul suo riscontro

con una fibula di Marzabotto,

quasi identica, in cui e aggiunta

sopra la ccrniera la signatura

di fabbrica a lettere impresse

AVaSSA (v. fig. 4).») Una terza

fibula della stessa forma, con staffa desinente anch' essa in pailino, con

1'arco sagomato e cesellato e con la medesima marca di fabbrica, trovata,

come pare, nell' Italia meridionale ed appartenuta alla collezione Iorio, fu

pubblicata dal Parascandolo in un raro opuscolo dal quale traggo il nostro

disegno fig. 5.*) La marca di fabbrica corrisponde senza dubbio a quella di

I-ic 5.

1; Oucsta fibula fu pubblicnta la prima volta dal Go/«idini, Una antica Neeropoli ecc. tav. I/.

I/. p. 31— 54 <•'<' * P'" csattamcntc riprodotta in Monttlius, I-l civil. primitiv. pl. XIII f. 1*4.

•loiidc il luxlro disegno lig. 4.

2) Par.iscandolo, Illiistia/ionc <li nn maitno Kret" rapprcsenlaiite k Cnriatidi, Xa|K)li 1 8
1 7, p.

1$>). ( fr. C. I. I.. X. Hn 7 2, 22; il si.spettr. elevato ivi a p. 1068. 11011 mi scinbra jjiustincato.
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Marzabotto, solo apparisce di tempo posteriore, perche il nesso sarebbe stato

sciolto in C -f- I, e ne resulta quindi chiara la lettura del nome AVCISSA,
che il Lattes, a cui mi rivolsi per avere il suo autorevole parere, dichiara di

carattere etrusco-latino e mette egregiamente a riscontro con Calussa, cognome
del primo pontefice romano plebeo e con altri nomi etruschi ed etrusco-latini

desinenti in -ssa come Gargossa (C. I. E. 1955), Hannossa (C. I. E. 1295), Pa-

bassa (C. I. E. 832) ecc. La stessa iscrizione AVCISSA fu letta dal Gamurrini

(Append. 495 c) alla base dell' arco di una fibula rinvenuta nel Chiusino. Il

Gamurrini non la descrive ; ma dal posto che occupa 1* iscrizione e dal riehiamo

ch' egli fa alla fibula di Marzabotto si desume che doveva essere di simile tipo.')

II nome di Aucissa ci riporta dunque ad un fabbricante etrusco-latino

;

mentre la paleografia della marca di Marzabotto (cfr. specialmente il nesso a
e la forma delle ££) e il tipo della fibula, derivato evidentemente da quello

etrusco ben noto della Certosa, depongono in favore dell' eta repubblicana o

bene si accordano coll' epoca etrusco-romana della tomba, dalla quale si vuole

abbia fatto parte quella anepigrafa populonicse. La fibula di analogo tipo

trovata a Carru nel Piemonte e pubblicata dal Fabretti siccome rinvenuta in

una tomba del tempo di Tiberio, essendo priva del caratteristico pallino e

priva d' iscrizione, puo bene rappresentare 1' evoluzione ultima di questo tipo

nella prima eta imperiale, e non contraddirebbe quindi all' origine etrusco-

romana dell' esemplare con pallino e iscrizione arcaica di Marzabotto, il quale

apparisce il piu antico di tutti e il piu strettamente connesso con quello po-

puloniese.

Fissata cosi nella scconda meta del sec. II a. C. la data probabile della

fibula populoniese, eccoci davanti ad un monumento il quale viene a gettarc

una luce bellissima sull' origine del tipo della Venere de' Medici e sulla sua

diffusione nel mondo romano.

Basta raffrontare i disegni dati e le fotografie per convincersi che la

Venere della fibula populoniese corrisponde nel tipo molto piu da vicino alla

statua Montalvo che alla statua Medici. La posizione rispettiva dclle gambe, la

s. ferma e la d. leggermente mossa, e la medesima nelle tre repliche in parola,

mentre nella Venere della fibula c in quella Montalvo si nota una minore in-

clinazione della parte superiore del corpo.

Identica e inoltre nella statua Montalvo e nella fibula la posizione obliqua

della mano s. cuoprente il pube e quella della mano d. pressata al petto.

La mano s. della Venere dei Medici sarebbe riuscita nel restauro troppo pie-

l) Ncl Museo di Firenze si hanno cin<|uo fibule a cerniera <li sintilc tipo, provcnicnti dagli scavi

Remcdi ncl fciro di Luni, chc, cotne Ic note sculturc fittili e la base dclla statua <li Marccllo (v. Milani,

Mus. top. dcll' F.truria p. 74*j;g.), risalgono vcrtsimilmcnte al *cc. II o I a. (\ \'i c purc una sta-

tuetta d* argento in miniaturn drlla mcdcsima provcnicn/j luncsc, la cjualc da a vcdcrc di csscrc apparte-

nuta a una tibula simite alla nostrn. lisibiscc Vcncrc nuda pu<lica cira I' attacco pcr un delfiiKi tlal

lalo s. e un Krote dalP altro lat». Ticnc la s. abKissata sul pnbc c nclla d. aluila parc tcnjja una

mcla. Fa da picilistallo al gruppo un capitclln ionico, corrtspondcntc tcctoniciimcntc al lnicranio della

fibula populonicse.
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gata in giu. La testa della Venere della fibula e un po* piu di faccia; ma

tale differenza dipende da ragione tecnica, cioe dall' adattazione della figu-

rina a ornamento. Anchc la testa di bue, aggiunta nella fibula sotto i piedi

di Venere, certamente e dovuta a ragione tecnica o tectonica; ed e graziosis-

sima anzi 1' idea dell' artefice di far servire di presa con 1' orlo della staffa

la bocca aperta di una testa taurina.

Sul delfino, come ho detto, si nota un solo erote; il secondo erote, gia

poco visibile nella statua Medicea, era impossibile di trattarlo a tutto tondo

in proporzioni cosi microscopiche, e percio credo sia stato trascurato. Che nel

prototipo di questa Afrodite gli eroti fossero due si arguisce dalla statua Me-

dicea; ma che 1' erote piu caratteristico fossc Pothos, 1' amor sessuale, cioe

quello che sta sul davanti a cavalcioni del delfino, oltre che dalla nostra fibula

si desume indirettamente dalla famosa statua di Augusto di Prima Porta

(Bruckmann, Denkm. fig. 183), dove e stato riprodotto a lato di Augusto, pro-

babilmente, non senza un richiamo alla Venere di cui trattiamo. 1

)

E 1' originale da cui dipendono tutte queste repliche di che natura era. a

chi e dovuto, dove si trova?

Che questo originale fosse di bronzo era gia stato rilevato in base all' analisi

della statua Medicea; ora poi e confermato dalla vecchia Venere di Borgo degli

Albizi in marmo roseo-scuro, priva del sostegno a tronco d' albero, e dalla tibula

di Populonia. Che risalisse ad un tipo prassitelico cra stato mcsso fuor di dubbio

dall* analisi della testa di Petworth, ora nel palazzo di Lord Leaconfield a Londra.

Che sia strettamente congiunto c particolarmente parallelo alla celebre Afrodite

di Cnido di Prassitele e messo in rilievo dalla nostra dichiarazione del motivo

statuario. Che questo motivo statuario sia particolarmente adattato al bronzo

e di gusto prassitclico e chiarito dalla notizia conservataci sulla Pseliumene

di Prassitele*), riconosciuta dal Klein nella Venere di Kassel. 3
) Che questo

originale fosse oltremodo diffuso nel mondo romano, quasi piu conosciuto dell'

Afrodite Cnidia, non e soltanto provato dalle repliche marmoree che ne ab-

biamo, piu numerose di quelle riproducenti esattamente il tipo di Cnido'), ma

altresi dal fatto che questo tipo »!; entrato nell' arte industriale romana. Che

intine la forma di questa statua e la sua diffusione nel mondo romano sia piu

antica dell' eta augustea e pure dimostrato dalla fibula di Populonia. Con

queste premesse mi pare che non possa csser dubbia la conclusione.

L' originale del nostro tipo statuario deve essere stato, con tutta proba-

bilita, se non con certczza, la famosa Afrodite di bronzo opera di Prassitele,

portata verisimilmente in Roma da Mummio dopo il trionfo di Corinto, da lui

1) La pittura dclla lckythos attica a lig. 2 dclla coll. BrantcKucm, ora a Bcrlino (v. Anliq. Inv. 3:4",

cdila tcstc in Fcstschrift fur (). Hemulorf p. 12, cf. ]>. 318), la qualc esibiscc un dcllino cavalcato dn

dnc croti, il primo con la lira c 1* attro seiua attributi, dimostra chc questo mntivo artisticn risale hcne

al scc. IV a. ('.

2) 1'Ym'ia N. H. XXXIV. 69. Taziano adv. Graccos 56 p. 12;.

3) V. Hcrl. Jahrb. IX (1894) p. 248-250 tav. 9; Praxttclrs p. 282 sKR .

41 V. Kcinach, Ktpcrt. dc la Statuairc II p. jv> 350.
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ceduta al collega Lucullo per ornare 1* atrio del tempio della Felicita in

occasione della dedica fattane nel 146 a. C. (Cic. in Verr. IV. 2. 4) e distrutta

insieme col tempio in un incendio Claudii principatu (Plinio N. II. XXXIV. 69).

Plinio rimpiangendo la pcrdita di questa statua, la dichiara simile a quella

marmorea di Cnido famosa nel mondo: marmorcac illac pcr tcrras inclutac

parcm.

A buon diritto la troviamo quindi riprodotta con particolare predilezione

nel mondo romano, dove se ne fanno repliche a gara da artefici greci e ro-

mani in marmo e in bronzo, e dove entra perfino nel negozio del chincagliere,

d' un Aucissa che la lancia in commercio fra gli articoli del mundus muliebre

prendendo occasione, come anche oggi si pratica, dai grandi avvenimenti

del giorno: i trionfi di Mummio e di Lucullo, la dedica del tempio dclla

Felicita.
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Gatta und Arista.

Von Thkodor Mommsfn.

Abschrift einer schlechten luncnsischen Marmorplatte , mit 'scheufslichcn

Buchstaben' der Spatzeit, liegt seit langen Jahren in meiner Mappe, ge-

schrieben von befreundeter Hand.

GATTA MARCANVS ET ARISTA
MAMANA DONARVN" MONVME*
TVM LVCAIDVM POST NOSTRAM MORT6M
EXCEPTlS OLLIS DVABVS HOC VT FISR^TN
LICENTER ET QVIBVS OLLAS DONAvT^
REDDANTVR ET VT TVEANTVR ILLl QVI

BVS OLLAS DONAVI MONVMENTVM
MEVM • L POTILLO CPAPHRODITO ET
PELLIA L L ISYCHENl NON • VENDIDl

SED DONAVl

nOC ITA CONVENIT S • DM

Gatta Marcanus et Arista mamana donarunt monumentum lucandum

i— (ocandttm) fost nostram mortem tXCepHs vllis dtiabus. Ifoc ttt /icrfcjt fdij-

ligenter et quibus ollas donavi reddantur, et ut tueaniur illi, tjuibus o/tas donavi,

monumetttum nteum L. Poti/fijo (?) Epap/irodito et Pelltdfej L. I. [PJsyeheni: non

vendidi, sed donavi: hoc ita cottvenit s(ine) d(oto) m(alo).

Selbst fur die an stadtromische Plebejerscripturen Gewtihnten bleibt dicser

Text cine Curiositat. Nach dcr Gestaltung der Namen der beiden Grabplatz-

Google,



Gatta uno Akista

empfanger zu schliefsen, ist er schwerlich jfinger als das dritte Jahrhundert

unserer Zeitrechnung und gehort zu den Documenten nicht eigentlich der Bar-

barei, aber der Halbcultur der niederen Schichten der romischen Reichshaupt-

stadt. Die beiden Stifter scheinen Unfreie, die ihre Namen so gestellt haben,

dafs sie fast wie die von Freien aussehen; die Denennungen selbst sind selt-

sam, schon Arista ungewohnlich, Gatta und Marcanus beide sowohl an sich

wie noch mehr in der Verbindung wohl unerhort, mamana vermuthlich Weiter-

bildung des Kinderwortes mamma. Diesen Benennungen entspricht die Fassung

des Documents. Es verordnet die Graberrichtung fiir die beiden Stifter,

wobei aber die Verdingung, locarc, mit der Schenkung, donarc, gemengt wird
;

die beiden Freunde, welchen diese Errichtung so wie spater die Instandhaltung

ubertragen wird, sollen dafur Freiplatze in dem Grab erhalten, und nach-

drucklich betont der Stifter, dafs er diese Platze ihnen nicht verkaufe, sondern

schenke. Die durch diesen Text durchscheinenden Rechtsformeln, hoc ita ftcri

convcnit sinc dolo tnalo, geben ihm weiter das rechte Geprage des durch die

Schule gelaufenen, nicht ohne Mifserfolg bildungsbeflissenen Concipienten. Dafs

er aus der Construction fallt, kann man eigentlich nicht sagen ; denn er ist

niemals in einer solchen befangen.

In die befreundete Hand, die jenes Blatt geschrieben hat, lege ich es

heute zuriick. Es soll erinnern an die litterarischen, artistischen, epigraphLschen

Kleinfreuden des romischen Verkehrs, wie der Geber und der Empfanger sie oft-

mals mit einander getheilt haben, wie nicht minder in Ernst und Scherz einige

schwere und manche gute Stunden. Das Gluck der romischen Zeiten, die Anmuth,

die Sorglosigkeit, die Heiterkeit, die Fiille des romischen Lebens und Zusammen-

lebens kniipft alle diejenigen, welche an die Fontana Trevi gelangt sind, nicht

blofs an die ewige Stadt, sondern verkniipft sie auch unter einander zu dauern-

der Gemeinschaft. Sie aber, lieber Freund, und die Ihrigen sind mit mir und

meinem Hause noch in anderer Weise verknupft durch alte Liebe und gute Treue.

Ihr altes und Ihr neues gastliches Heim mit dem Ausblick einst vom Capitol,

jetzt vom Ianiculum, gehoren zu dem schonen in der Erinnerung ewig sich

erneuernden Lebensschatz.
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ALTITALISCI IER ARBEIT.

Von Oscar Montelius.

Im siidlichen Skandinavien und in Nord-Deutschland sind mehrere alt-

italische Bronzearbeiten entdeckt worden.

So fand man im Jahre 1886 in einem Torfmoor bei Bjersjoholm im sud-

lichen Schonen, unweit Ystad, das hier (Fig. 1) abgebildete hochinteressante

Bronzegefass.

FlG. I. Rro.n/.K. BjnSjOxOUC, SCHWBDCM. '/«.

Dasselbe besteht aus zwei Stiicken Bronzeblech, welchc an der Stelle der

griissten Weitc durch Nieten zusammengehaltcn werden; die Nieten haben

aussen konische, abgerundete, innen dagegen ilache Kopfe. Die obere Halfte

dcs Gefusses ist mit getriebenen Ornamenten in Form grosserer und kleinerer

Buckel verziert. Das Hauptornament ist ein grosses Rad mit acht Speichen

und dariiber ein halbkreisformig gebogenes Band, das beiderseits schwanen-

halsahnlich gebogen ist und in Vogelkopfcn endet. Auf jeder Seite, zwischen
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den angenieteten Griffen {a), sieht man ein solches Omament. Der umgebogene
Rand des Gefasses ist um einen starken Bronzedraht gelegt.

Das Gefass, welches keinen Fuss gehabt hat, erreicht 28 cm H6he und

hat am Bauche im Durchmesser 34,1 cm. Es wird im Nationalmuseum zu

Stockholm aufbewahrt.

Der Fund von Bjersjoholm ist nicht der einzige im Norden 1

) bekannte

seiner Art.

In einem Torfmoor bei Lavindsgaard, Kirchspiel Ronninge, auf Fiinen

wurde im J. 1862 ein ganz ahnliches, 34 cm hohes Bronzegefass — mit Orna-

menten derselben Art wie Fig. 1 und ohne Fuss — ausgegraben. Es enthielt

eilf prachtige Goldschalen mit langen in Thierkopfen endenden Griffen.*)

FlO. 2. Bronzk. Prenzlawitz, Wf.st- Pkhissfn. 1

4
.

Bei Prenzlawitz, am rechten Ufer der Ossa, Kreis Graudenz, in West-

Preussen, wurde im J. 1896 ein 33 cm hohes Bronzegefass (Fig. 2) nebst drei

bronzenen Trinkhornern gefunden. 3
) Es hat ungefahr dieselbe Form wie Fig. 1,

1) Unter dem „Norden" verstehc ich die drei skandinavischcn IJindcr und Nord-Dcutschland.

2) Madscn, Afbildninger af danske oldsager og mindcsmurtcr , HronccalJeren , II iKopenhaRin

1876), Taf. 25— 27. Lindcnschmit (Die Alterthiimer unserer heidnischen Vorteit , Hd. III, Hcft l,

Reilagc, S. 10) vcrlcgt Lavindsgaard und das untcn besprochenc Siem nach Schleswig und hehauptct,

dass beidc Fundc aus Grabhiigeln stammcn. Diesc Irrthumcr sind von andcren Vcrfassem wiedcrholt.

3) Conwcntz, XVII. Amtlicher Bcricht ubcr die Verwaltung Jer naturhistorischen , archaologi'

tchcn und rthnologischcn Sammlungcn dcs lVestf>rcussischen Provintial-Muscums fur das Jahr lSg6

(Danzig 1897), S. 38.
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ist abt.-r mit einem Fusse versehen. Die getriebenen Ornamente sind concen-

trische Kreise, Vogelhiilse und ganze Vogel.

Bei Unia in Posen pHiigte man im J. 1882 ein Bronzegefass aus, welches

ungefiihr dieselbe Form wic Fig. 1 gehabt hat (kein Fuss); der oberste Theil

fehlt uber jetzt. 1
) Hier sieht man keine Vogel oder Vogelhalse, aber concen-

trische Kreise der Art, wie sie Fig. 2 zeigt. Je vier solche Kreise sind von

Buckclroihon umrahmt. Die Griffe iihneln dencn des Gefasses von Bjersjoholm.

In einem Torfmoor bei

Riirbaik, Amt Aalborg. in

Jiitland, ist ein 30,5 cm
hohes Bronzegefass gefun-

den worden *), von ungefahr

dersclben Form wie Fig. 2

(mit Fuss) und mit ganz

ahnlichen Griffen. Die Or-

namente entsprechen aber

denen auf dem Gefasse von

Unia: je drei concentrische

Kreise, von Buckelreihen

eingerahmt ; keine Vogel

oder Vogelhalse.

Ausserdem kamen im

Norden einige Bronzege-

fasse anderer Form, aber

mit ahnlichen Ornamenten

verziert, zum Vorschein.

In einem Torfmoor bei

Siem, Amt Aalborg, Jiit-

Fn;. 3. Br«.nzk. siem, Daxemark. 1 land, grub man im J. 186:

zwei grosse Gefasse aus.*)

Das eine ist Fig. 3 abgebildet. Auch hier sieht man die grossen Riider mit

acht Speichen und zwei Vogelhiilsen.

Zwei ganz iihnliche Gefasse, mit ebensolchen Ornamenten, wurden im

J. 1876 in eincm Torfmoor bei Granzin in Mecklenburg zu Tage gefordert. 1

)

* Aus Rossin, unweit Anclam, in Vor-Pommern stammt eine grosse, tiefe

Schussel (Fig. 4) aus Bronzeblech''), mit zwei Paar kreuzftirmigen Beschlagen

II Kohler, in dcn \~erhandlungen der lifrliner tlesflhchaft fur Anthrofmfogie , EtkmotlgU unJ

UrgeschichU, 1883, S. 164.

2) S. Miillcr, Ordning af Danmarkw Oldsager, lir. ir.ealderrn (Knpcnhagcn 1 89 1 >, Fij». 362 h.

3) Mailscn, a. a. O., II, Taf. 24.

41 Hclt/. , in <lcn Jahrbuchern dfs 1'ereins fiir meklenburgische Geschichte und Alterthumikunde,

47. JahrR. (Schwerin 1882). S. 288, Taf. VI Flg. 11.

5) LiBdcaiCkmit, a. a. 0., M. fH, Ileft 7, Taf. 3 Fig. 2. Phot.graphisches Album der

fndhistoriichen und anthropvl>i;isehen Ausstellung zu Jierlin l88o, III Taf. 17.
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utid Ringen fiir zwei llenkel, welche jcdoch fehlen: getriebene Ornaniente

(concentrische Kreise und Vogelhiilse).

In einem Torfmoor, „( )gemose", bei Kirkentlrup auf Ffinen 1
) fand mau

funf Schalen von diinnem Bronzeblech mit getriebenen < irnamcnten (grossen

und kleinen Buckeln) und

einem angenieteten Griffe,

nebst zwei HSngegcfassen

und anderen Bronzen aus

der 4. Periode des nordi-

schen Bronzealters.*)

Aus Skandinavien und

Xord-Deutschlandsindviele

andere Bronzeschalen der-

selben oder ahnlicher Form
(vgl. Flg. 14) bekannt. ;t

)

Der Vollstandigkeit

halber erwahne ich ein bei

Kostranie aufSeeland*) aus-

gegrabenes Gefass aus Bronzeblech ohne Ornamente mit zwei angenieteten

Griffen (der eine fehlt), welches zusammen mit zwei Spiralfingerringen von

FlO. 4«. Hronze. Kossin, POMMKKK. 1

,.

1 m % *
...-^v, *l.

. ,..,.7,.., . • * < - •••*•.»-•* •••»•• • «•••••.••--> ,..»-.. .... •.••••••••••
.71. ••*•••••> I •• .•••••'«••! .-.»••••# ..,....••*«•••«••••• WM*». *•#• ••••••• -->•••••. ' "

Kio. ^b. Detail von Fig. 43. fL,

doppeltem Golddraht, einem Ilangegefass, einer brillenformigen Spange und

anderen nordischen Bronzen aus der 4. Periode des Bronzealters gefunden wurdr.

1) Madscn, a. a. O., II, Taf. 21 u. 22.

2) Montclius, Om tidstust<imiing inom bronsaldrrn mrd sdrskildt afsrcnde f>ii Skandinr.itn, in

ICongt, 1'ittcrlicts J/istoric Qck Antii/ritrts Akndemiens lnmdlingar, Bil. 30 (Stockholm 1885).

3) Miillcr, Ordning , lirontcitldcrcn
, Flg. 100 und 360 (s. die Bcschreihung). Dcrsclbe, in

Aaiboger for nordisk Oldkyndighed 1876 (Ko]>enbagen), S. 1H8. Monteliu>, Tidsbotiimning,

S. 174. I. Undsct, Om crstc Auftrctcn des Eiscns in Xord- F.urofia , <IcutM-he Ausnabc von

J. Mestorf (HamburK 1882), S. 521-

4) Madsen, a. a. O., II, Taf. 33. In Skandinavicn un<l Notil-Dcutschland sind viclc andcrc

Bronzegeflissc allitalischcr Arbcit gcfundcn wordcn, wclcbc wobl vorromisch sind, abcr spatcrcn 1'criodcn
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Mier sind auch die drei im Norden ausgegrabenen merkwiirdigen kleinen

Bronzewagen mit grossen Gefassen zu nennen.

Der erste stammt aus einem im J. 1843 durchforschten grossen Grabhiigel

bei Peccatel in Mecklenburg, unweit Schwerin. 1
) Neben dem Wagen lagen

ein Goldarmring, ein Schwert, zwci Messer und andere Gegenstandc aus

Bronze, welche der 3. Periode des nordischen Bronzealters angehiiren. Von

der Leiche sah man keine Ueberreste; man weiss nicht, ob sie verbrannt war

oder nicht.

Der zweite wurde im J. 1855 einem Torfmoor unweit Ystad in Schonen

enthoben. 8
) Der Wagen

hat ganz dieselbe Form

wie derjenige von Pec-

catel; das Gefass fehlt.

Der dritte entstammt

einem im J. 1895 unter-

suchten Grabhiigel bei

Skallerup auf Seeland/i

Der Wagen war in einen

von Steinen umgebenen

eichenen Sarg gcstcllt.

Das auf dem Wagen bc-

festigte Gefass, von an-

derer Form als dasjenige

von Peccatel , enthielt

verbrannte menschliche

Knochen. Neben dem

Wagen fand man cinen

Goldarmring, Bruchstiicke

eines Schwertes und zwei

Mcsser von Bronze, aus

der 3. Periode des nordi-

schen Bronzealters.

Ausser den bis jetzt besprochenen Gefassen sind im Norden auch andere

Bronzearbeiten zu Tage gekommen, welche in technischer und decorativer

«Icr nordischcn Bronzczcit angehoren und also hier nicht in Betracht kommcn. Vgl. Montclius, TiJs-

bestdmning , S. 108 (Schwcden, Dfmcmark und Nord-Deulschland). Undsct, a. a. O., S. 355, jt>i

iSchwcden), 521 (cistc a cordoni, sttulc), u. s. w. Miillcr, Ordning, Bromealdrren, Fig. 3(11 u. }i>2 a.

Mcstorf, Vorg.schichtliche Attertkumer ami Schles.eig.Ho/stein (Hamburg 1885), Fig. 346 u. 348 -

SchroU-r und Lisch, Friderico-Francisceum (Lcip/ig 1837), Taf. XII Fig. 2.

1) Lisch, in den Jahrbiichern des Vereins fur meklenburgische Geschichte und Alterthumikunde.

IX, S. 369.

2) Montclius, Antiquites sut'doises (Stockholm 1 873 75), l"ig. 255, und in A'ongt. Vitterhth

Historie och Antiip itets AkaJemiens MannJsb/ad, 2. Jahrg. (Stockholm 1873), S. 4.

3) lllinkcnhcrg, Chaudron >'trusi/uc sur mulettes, trouve" d Skat!eruf>, in Mtfmoires de l*

SocUU Roya/e des Antiquaires du Nord, 1896 {Kopcnhagcn) S. 70.
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Beziehung grosse Aehnlichkeit mit diesen Gefassen haben. Hier will ich nur

ein Paar Bronzeschilde erwahnen: der eine (Fig. 5) ist in einem Torfmoor bei

Nackhalle, in der siidschwedischen Provinz Halland 1
), der andere (Fig. 6) in

einem danischen Torfmoor*) gefunden worden.

• * *

Bronzearbeiten dieser Art kommen auch in Mittel-Europa vor.

Ein Gefass wie Fig. 1 und 2 wurde in Btihmen gefunden (Mus. zu Prag).

In den bekannten Griibern von Hallstatt in Ober-Oesterreich wurden

einige Bronzegefasse, welche den hier erwahnten ahnlich sind, gefunden. 3
)

Bei Unter - Glauheim in

Bayern, unweit Augsburg, fand

man eine Situla, in Form und

Ornamenten mit Fig. 3 uberein-

stimmend, nebst zwei Gold-

schalen und zwei fast halbkugel-

formigen Bronzeschalen, welche

kreuziihnliche Henkelbeschlage

der Art wie Fig. 4 haben. 4
)

Bei Hajdu-Bosziirmeny in

Ungarn stiess man im J. 1858

auf eine Situla wic Fig. 3 nebst

anderen Gefassen , mehreren

Schwertern und einem Helm
aus Bronze.'') Ein Gefass zeigt

grosse Aehnlichkeit mit den

Schalen von Unter-Glauheim:

es ist fast halbkugelig und hat

zwei Henkel mit kreuzformigen

Beschlagen. Ein anderes ist

eine Schale mit angenietetem

Griffe und getricbenen Ornamenten wie Fig. 14. Einige Schwerter, wenn
nicht alle, hatten die grossen, runden, schalenformigen Griffknaufe wie sie fur

1) Montelius, Antiquit, !s suedoises, F%. 179.

2) Madscn, A/bildninger, Broncealdcren, I (Kopcnbaj,ren 18/2), Taf. 15.

3) v. Sackcn, Das Gral/e/d WM J/allstatt in Oberosterreich und dessen Altertltumer (Wicn

1868). Da<t Taf. XXIII Fig. 1 aliKebihlete fiefass hat unncfahr dicscll>c Form wic das von Prcnzlawii/.

4) I.indenschmit. t. 1. 0., Bd. IV, Taf. 19. — Die Angabc, dass dcr Fund in cincm Grabhugcl

Eemacht ware, ist viclleicht nicht gUU zuvcrlassig.

5) Scidl-Kcnncr, FunJ-Chronik, im Arclnv /lir Kumte osterrrkh. Geschichtiquellen, Bd. XXIV,
S. 372. Hampcl, AntiquitJs f>r/hist ,riques de la IL ngrie (Ksztergom 1876—77), Taf. XI Fij. 3—

9

und Taf. XII Flg. I, 3—7. Hampcl, CataiogtU de rexfxisition prihistorique de Budaf>est /S76,

S. 99 u. 103. Hampel, Alt.rthiimer der Bronzeteit in Ungarn (Hudapcsl 1887), S. lo, Taf.

LXIV, I.XV u. a.
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ungarische Schwerter charakteristisch sind. Der Helm ist konisch, mit einem

runden Knopf oben an der Spitze.

In einem Grabhiigel bei Milavec in Bohmen fand man einen Bronzewagen

mit einem grossen Gefasse aus gehammertem und getriebenem Bronzcblech,

nebst einem Schwerte und anderen Gegenstanden von Bronze, welche mit der

3. Periode des nordischen Bronzealters ungcfahr gleichzeitig sind. ') Doch sind

die niiheren Fundumstiinde leider nicht bekannt, weil die Ausgrabung des

Hiigels keine systematische war.

In der Umgegend von Magdeburg sind zwei Bronzeschilde gefunden

worden, welche grosse

Aehnlichkeit mit Fig.
,,

haben ; doch sind sie nur

mit Reihen von getriebe-

nen Buckeln, nicht mit

Vogeln und concentri-

schen Kreisen verziert.*)

In einer kleinen Grab-

kammer eines Hugels bei

Klein-Glein inSteiermark

fand man vor mehreren

Jahren drei kleine Schilde

oder schildahnliche Ge-

genstande nebst zwei Vo-

tivhanden und zwei Gur-

teln, alles aus dunnem ge-

triebenen Bronzeblech. 5
)

Zwei Schilde (Fig. 7) sind

ganz ubereinstimmend

verziert: Rader mit 6

Speichen und Bote (?), die

in Vogelkopfen enden.

Der dritte Schild ist an-

ders verziert. Auf den

Giirteln sieht man Menschen und Thiere. Allc Ornamcnte sind aus getrie-

benen, grossen und kleinen Buckcln gebildet.

* , *

Bemerkenswerth ist, dass mehrere von den jetzt besprochenen Bronze-

gefussen in Torfmooren entdeckt wurden.

1) KichK, JJic Bronuzcit in Jiohmcn (Wicn i8'J4), S|>. K)i), n>6, Taf. I.I Fig. 14. Dio Fnrrn

dcs unlcrcn Thcilcs dcs ficfasses isl unsiclicr.

1) I.indcnsrhmit, a. a. <)., Bd. III, Hcft 7. Taf. II lij;. 1 und 2. Photoj^ra/>hischcs A/Mim

Jcr pr<ihistori\chcn unJ <tnthr,>fi,</<>gischcii Aitsstctfunjr .11 Jirrlin /SSo, VI, Taf. 8.

3) Wcinhold, in <im Mitthrifuni^cn Jcs historischctt Vcrcins fiir Stcicrmart , 10, S. 2G<». Taf.

by Google
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Fig. 8. Stkix.

Phof.xikiscic.

Ihre Grosse und Kostbarkeit scheinen dafur zu sprechen,

dass sie — wenigstens die meisten — in nordischen Tempeln
verwendet worden sind. In zwei Funden, von ROnninge in

Danemark und Unter-Glauheim in Siid-Deutschland, sind auch

die grossen Bronzegefasse zusammen mit Goldschalen gefun-

den worden.

Wie vor mehreren Jahren gezeigt wurde, ist das rad-

formige Ornament mit den zwei Vogelhalsen (Fig. 1 und 3)

eine barbarische Nachbildung oder Umbildung bekannter

agyptischer, von der phoenikischen Kunst aufgenomme-

ner Motive: die Sonnenscheibe mit zwei Uniusschlangen

(Fig. 8), oder die Sonnenscheibe auf einem Boot.
')

Gleichzeitig habe ich

auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammenstellung von Krciscn

und Vogeln, wie man sie z. B. Fig. 5 sieht, einer Ein-

wirkung von agyptischen Vorbildern zuzuschreiben ist.

In dem agyptischen Konigstitel wurde ja, wie be-

kannt, „der Sohn Ra's" hieroglyphisch durch die

Sonnenscheibe und einen Vogel (eine Gans) ausgedriickt.

Es ist wahrscheinlich, dass diese Bilder, oder

einige von ihnen, auch in Skandinavien und Deutsch-

land als heilig betrachtet wurden. Das Rad war

ja im Norden wie im Suden ein uraltes Symbol dcr

Sonne. *)

2.:i J~)? J^lEZT^

Italien muss als die Heimath der meisten wenig-

stens unter den jetzt beschriebenen Bronzearbeiten

betrachtet werden. In dicsem Lande sind namlich

mehrere iihnliche Bronzen gefunden worden, und

es kann kein Zweifel sein, dass sie dort verfertigt

wurden.

Ein Bronzegefass (Fig. 10) ungefahr derselben

Form wie Fig. 2 stand in einer schr reich ausgestat-

teten tomba a pozzo bei Cometo, aus der Ueber-

gangszeit zwischen Bronzealter und Eisenalter. *)

m

FlO. 9. BRON/F. COKNKTn,

ITALIKX. 1/

I III. Much, Kunsthistorischer Atlas (Wicn 1889), Taf. XI. II. I.indcnschmit, a. a. O., B<l. III

Hcft 7, Taf. 3 Fig. i. Vgl. 1'ratobcvcra in dcn cbcn gcnanntcn Mittheilung,-n, 7, S. 105, Taf. III

il und in cinem anderen Grabe bci KJcin-Glein).

1) Montclius, im Manadsblad 1889 (Stockholm 1890), S. 135, Damals hattc ich nicht bcmcrkt,

Undsct in dcn Annali </<•//' /nstifuto 1885, S. 78 thcilweise diesclbe Ansicht, namlich dass diescs

im Zusammcnhangc mit dcr von Urausschlangcn umj-cbcncn Sonncnsrhcibe slchl, kurz aus-

j;esprochen hatte. Spfitcr bchandcltc cr dicsc Fragc ausfiihrlichcr in dcr /•ituhrijt jiir fcthnolagie,

1891, S. 243. — Ein altitaliscbcs Gcfass niit solchen Ornanicnten ist Fig. 9 ab^cbihlct.

2) Montclius, im Archiv jiir AnthrofnJogie, Bd. XXVI iBrannschwcij. 1899), S. 35.

3> Monumenti J.lf Instituto, Bd. XI. Taf. IJX l'i>,'. r.
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Fio. 10. Bron/k. Cornp.to, Italikn.

man
wie

Ein iihnliches, aber etwas spateres Gefass

wurde in einem der Benacci-Griiber bei Bo-

logna gefunden. 1
)

In einem Grabe bei Rivoli in der Um-

gegend von Verona fand man ein Bronze-

gefass (Fig. 11), das mit denjenigen von Sicm,

Granzin, Unter-Glauheim und Hajdu-Boszmor-

meny fast identisch ist; nur sind die Vogel-

hiilse nicht so gut gezeichnet. *) Das Grab

gehort dem Anfang der Eisenzeit an, wie

ein Schwert mit eisemer Klinge aber Bronze-

griff und andere Gegenstiinde beweisen.

Bei Narce im alten Falisker-Gebiete faml

in einer sehr alten tomba a pozzo ein Bronzegefiiss von derselben Form

das Gefiiss des Wagens von Skallerup. 5
)

Kleine Wagen, welche Gefasse tragen, kommen auch in Italien vor,

obwohl man bis jetzt keinen ge-

fundcn hat, welcher ganz dieselbe

Form wie die nordischen zeigt.

Von getriebenen Buckeln ge-

bildetc Ornamente der Art, wie

die oben besprochenen Rader,

Vogclhalse und Vogel, sind in

Italien nicht selten. 4
) Wie wir

gleich sehen werden, kommen sie

auf Gefassen, Gurteln und Helmen

von Bronze vor.

>r^y ^rwithnten Bron/.earboi-^r C**"*^)
t,

'n SU1< ' n ' cbt durrhweg gaiu

\ B gleichzeitig. Die Gefasse haben

nicht alle dieselbe Form, und die

Ornamentc sind verschieden. Dic

Gegenstiinde sind wohl samtlich

mit getriebenen Ornamenten vcr-

ziert, aber einige zeigen nur Rcihen von Buckeln, auf anderen sieht man con-

centrische Kreise, Riidcr, Vogelhiilse oder ganze V6gel.

Fuj. ii. Bronze. Rivou, Itai.ikn. i»

l) Montclius, La civilisation primitive rn Italie, I (Slockholm 18951, Taf. 76 Fij; 32.

1) Montclius, a. n. O., T;if. 48 Fig. 10.

j) HfomimenH aniicki, pubhlicati />,-r cura ,1,-lla Rtalr Accadrmia Jri Lincri, B«l. IV, Atlante,

Taf. Vm Fig. 9.

\] Mit (lirscn Ornamcntcn sin«l nicht solche cbcrifalls getriebene Fijjuren zu vcrwechseln, wclcbc
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Die Wagen von Peccatel und Skallerup gehoren der 3. Periode des nor-

dischen Bronzealters an. Sie sind folglich alter als die Gefasse von Bjersjoholm,

Prenzlawitz und Siem, welche, wie wir gleich finden werden, mit der 4. Periode

gleichaltrig sein miissen. Die Gefasse der genannten Wagen haben auch

andere Formen und sind nur mit getriebenen Buckelreihen, nicht mit Radern
und Vogeln, verziert.

Schon die Uebereinstimmung dcr Ornamente zeigt, dass die Gefasse von

Bjersjoholm, Ronninge und Prenzlawitz ungefahr derselben Zeit wie die Situlae

von Siem und Unter-Glauheim entstammen miissen.

Bei Ronninge und Unter-Glauheim fand man auch Goldschalen, die mit

getriebenen concentrischen Kreisen ver/.iert sind, wie mehrere der oben ge-

nannten Bronzegefasse. Ganz ahnliche Kreise, aber im Guss nachgemacht,

sieht man auf einigen im Norden einheimischen

Bronzegefassen , welche der 4. oder vielmehr der

5. Periode angehoren.
')

Bei Hajdu - Boszdrmeny fand man nebst der

grossen Situla (= Fig. 3) eine Bronzeschale mit ge-

triebenen Buckeln (— Fig. 14). Ganz iihnliche Bronze-

schalen wurden, wie wir oben sahen, in Ogemose

auf Funen zusammen mit nordischen Arbeiten aus

der 4. Periode ausgegraben.

Durch die italienischen Funde konnen wir jetzt

auch das absolutc Alter aller dieser Gefdsse be-

stimmen.*)

Aus Italien kenne ich zwar kein Bronze-
gefass von vollstiindig derselben Form wie diejenigen von Bjersjoholm und

Ronninge, aber ich will darauf aufmerksam machen, dass Thongefiisse ganz

derselbcn Form (Pig. 12) in italienischen Grabern vorkommen, welche nach

meinem chronologischen System dem 1 2. Jahrhundert vor Chr. Geb. entstam-

men. 3
) Da die Bronzegefassc gcwdhnlich etwas spater als ihre Vorbilder in

nicht von klcincn odcr grosscn Huckcln , sondcrn von einer einzigen erhabcnen Ftachc gcbildct wcrclcn.

Vgl. Montclius, a. a. O., Taf. 54, 55 (Estc). 100 (Itologna, ,,la silula Arnoaldi"), 105 (Hologna, „la

situta clclla Ccrtosa") uncl andere.

l) Madsen, a. a. <)., I, Taf. 36 Kig. 2 {Kcihcn von liuckcln uml conccnlrischen Krcisen, ganz

wie auf den (ioldschalcn). Mcstorf, Vorgesch, Alterth. aus Schlrru-ig - /fotslein, Hg. 351. I.indcn-

ichmit, a. a. O., Bd. II, Ilcfl <». Taf. 1 Kig. 3 und 4.

21 Fiir dic ahsolutc Chronologic dcr italicnischcn Fundc vcrwcise ich auf mcinc Abhandlung Pre*

Classnal Chronology in Grece anj Italv in Tht Journal of the Anthropological fttltitute, Bd. XXVI
il.ondon 1897), S. 261. Ich weiss woM, dass mein dort vurgclegtes chrunulogisches Systcni von dcn

gcwohnlicbcn Ansichten schr abwcicht (vgl. die licbcnswiirdigc Krilik dcs Ilcrrn I)r. Karo iin iiullcttino

Ji Palrtnologia italiatia , Jahrj;. XXIV, l'arma 1898, S. 1441, hahc abcr hicr kcinc Gclegctiheit dic

Kichtjgkcit niciner Ansicht naher zu bcgriindcn. Ich hoffc dics nachstcns in cincr bcsondcrcn Arbcit

thun zu konncn.

3) Montclius, l.a .i.iination (irimitivr, I, Taf. fl Kig. 17, und Pre-Classicai Chrenttogy,

Taf. 0.

Scm.iA Hkc.bk.uma. 14
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Thon erscheinen, konnen folglich die genannten Gefasse von Bjersjoholm und
Ronningc dem n. Jahrhundert gehoren.

Hierfur spricht auch, dass die Bronzegefasse . welche dicselbe Form wie

das mit den Funden von Bjersjoholm und Ronninge ungefdhr gleichaltrijg-e

Gcfiiss von 1'renzlawitz haben, dem 11. Jahrhundert zuzuschreiben sind, wie
der oben besprochene Fund von Corneto zeigt.

Der Fund von Rivoli mit einer Situla wie diejenige von Siem (Fig. n)
nniss ebenfalls aus ungefiihr derselben Zeit stammen.

Solchc < Irnamente wie wir sie auf den Gefassen von Bjcrsjoholm, Prenzla-

witz und Siem sehen — grosse Rader und Vogelhalse aus gctricbcnen Buckeln —
gehoren offenbar in Italien eincr verhiiltnissmassig kur-

zen Periode an. Wir finden sie auf Gefassen, Helmen
und Giirtcln (Fig. 13) aus dcr altesten Benacci-Zeit im

BologltesUchen und in den alten toinbe a pozzo bei

( "orneto, welchc ctwa dem 1 1. \ orchristlirhcn Jahrhundcrt

zuzuwcisen sind.

In denselben cornetanischcn Griibern findet man
auch Bronzcschalen mit getriebenen Buckeln (Fig. 14),

< ornktm, iT.M.iKN. 1

4
. verwandt denen von < )gemose und IIajdu-Bosz6rmenv,

und konische Helme mit einem runden Knopf oben

wie im letztgenannten lunde. Hronzeschalen derselben Art kommen ebcn-

falls im gro^sen Dcpotfunde von Tolfa vor, wcleher dem 12. Jahrhundert

angchort.'

1

l) Nmtiu* iegli Scavi%
iSSo, S. 125. Dic»cr wichtigc l-utnl ist jct/.t «lcm Musco prcistotiio /u

Koiii ehmricibta
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Alle diese Grunde haben mich davon iiberzeugt, dass die Gefasse von

Bjersjoholm, Ronninge, Prenzlawitz, Siem, Granzin und die anderen gleich-

altrigen im Norden gefundenen Bronzearbeiten aus der Zeit um das u. Jahr-

hundert vor Christi Geburt stammen.

Wir haben in ihnen ebenso viele hochinteressante Beweise fur einen regen

Verkehr zwischen Italien und dem Norden. Dass dieser Verkehr damals schon

viele Jahrhunderte lang bestand, beweisen andere Funde.')

I) Montclias, Die Chron^logie dtr Sltesten Bronzezeit in XorJ-Deuts, lil,m,i un,l Shimiinavieii,

im Archiv Jur AnthrflfH-lofie, B<1. XXV und XXVI.



A Mycen.ean Iyory.

By A. S. Mitrkay.

Thc ivory disc publishcd in full sizc at the hcad of this papcr is so far

appropriatc to the present occasion that it adds a new illustration to the art

of the Mycena>an ajje — a subject with which of latc years our friend Helbig

has been much occupicd.

The ivorv was found last year in the coursc of our excavations in Cyprus.

near a Tekke betwccn Larnaca and Limassol. 1 had hcard of thc

site in 1890 and had reason to expect that there werc tombs there which

would yicld antiquitics of the Mycena?an kind. This expectation has been

confirmcd — not, howcver, in so amplc a mcasurc as wc dcsircd, many uf

the tombs proving1 to have bcen rifled lonjjf ago. Still the results on the

wholc havc bcen satisfactory as will bc seen shortly whcn thcy are publisheti

by M r II. B. Waltcrs who was in charjje of the excavations. Mcantime 1 selcct

only the ivory disc as the subject of a few remarks.

The desigll is inciscd on the ivory with a dccp stronjr linc. It is an

example of purc drawin^ in which the artist has no resource beyond the forc

and truth of his outline. As such it at once sutftfests a comparison with thc

bulls on the silvcr vase of Thebes publishcd in the Jahrbuch 1898, pl. 2 artd

belonjring, we are told, to the 15"' Ont. H. C. In both objects the technical pro-

cess is the same, the subject practically so. Yet how wide the difference in an

artistic sense, While on our ivorj' the drawing is art of a high order, on tlif

silver vase it is merely a mcchanical product. Quite possibly the silver vasc

is by no means an adequate rcpresentative of the best work of this kind that

was thcn being dotiL-. But neither in any of the other examples reproduceil
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by M. von Bissing in thc Jahrbuch, however attractive they may bo from a

decorative point of view, do I find an approach to the power of expressing

true form and movement which characterizes our ivory. In the pure Egyptian

designs which he gives every one recognizes the peculiar gift of the Egyptians

in soizing upon incidents of open-air life and reducing them to an agreeable,

often a charming, effect. There are, no doubt, better examplcs of this than

the cattle scenes of Tell-cl-Amarna (Petrie pl. 4) but these will serve to show

in a striking manner how poor and ineffective is the drawing of the cattle

the moment we isolate them from the surrounding scenery. That of course

is an unfair test for a brightly coloured picture and I would not have suggestecl

it exccpt for the sake of contrast with the strong, effective drawing on

our ivory.

Carving" in low relief is sometimes not far removed from outline drawing.

Let us take as an example the wooden Egyptian box lately published by

M. Naville (Rev. Arch. XXXIII p. 7). There is more beauty, more freshness

and vigour in thc original than appears in that publication and unfortunately

also the young bull with which we are here principally concerned has been

considerably injured. Still, enough of thc animal remains intact to show that,

however exciting the conception may be of a young bull attacked by a dog

in a peculiar manner, the artistic rendering of the bull is far behind our ivory

as an expression of form combined with movement. There are three groups

in the Egyptian relief forming a sort of frieze. Two of the groups consist of

a lion attacking in the onc casc a bull and in thc other a wild goat. Between

this is the group of the dog attaeking the young bull. Xo human beings are

present. Xow it is curious to find a dog in such company, most of all a dog

wearing a collar. That is not Homeric. It seems inconsistent with the natural

order of things and the obvious inference, I think, is that the artist has mixed

up groups from two different scenes. Accordingly M. Xaville describes the

art of the relief as Myoeno-Egyptian, assigning it to the XVIII dynasty and

tracing the non-Egyptian element in it to the influence of Asia, probably

Syria. Assuming that he is right we have to account for the wide gap that

exists between the mastery of drawing on our ivory and the formality which

pervades the art of the Egyptian box. So far as I can see, time alone would

never have effected so marked an artistic advance in Syria. A change of

scene was necessary also. I*'or the artist of our ivory, however much he may
have owed to Egypt, Phccnicia and Assyria, had in him an artistic residuum

which has nothing in common with these countries.

Among our ivories from Enkomi near Salamis in Cyprus we have several

examples in low relief respresenting a bull attacked by a lion. One of these

groups, splcndid in conception, is particularly interesting because thc bull has

a hump on its shoulder and is thcrefore manifestly of the Carian species. such

as we are familiar with on the coins of Asia Minor and in the art of Cyprus.

I trust to Keller for the statement that the bulls of Caria were different from

those of Syria. That the Carian specics should have existed in Cyprus also
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is not singular whcn we remember that the mountains of Asia Minor are

visible from Cyprus and that the passage across is short. The ivories from

Enkomi will be published, I hope, in the course of the present year. But

meanwhile what I would suggest is that Northern Syria is not far enough

North and West to expect there the spirit of freedom and truth which wp

find in the drawing on our ivory. The Southern coast of Asia Minor

would at least be a step in thc right direction and I do not forget, that

for other reasons Caria has been already proposed as the home of Mycena^an

civilization.



KKLIF.K IM CASINO liORGIIESK,

Dik OPSOOTPH im Mkgaron des Odysskus.

Von Ferdinaxd Noack.

Die schon so oft behandelte und doch stets offen jjebliebene Frajje naeh

der Lajje der 6pco9i'ipr| x 1 26 ff. 333 ff. hat zuletzt W. Reichel durch den Hin-

weis auf Tiryns zu losen j^esucht (Arch.-epigr. Mittheil. aus Oestr. XVII 1 i8<)5,

6 ff.). Ich kann seinem Krj^ebnis nicht zustimmen. Der Text zwingt uns, wie

ich jflaubc, gerade in diesem Falle, von den Denkmalern abzuweichen.

Die Ktymolojjde jjdebt uns keine geniiyende Erklarunj/ des Wortes opcoBupn.

Weshalb sich Reichel, obwohl er in ihr eine Seitenthur im Vorsaale des

Mej/aron erkennt, doch fiir die Doederlein'sche Ubersetzunjr ,,Hinterthiir" ent-

scheidet, bleibt mir unverstandlich
;
jjerade seine Ansetzung spricht dagegen.

Auch mochte ich nicht von der Interpretation der Worte „dKpoTaTov b«\ ttup'

oubov" (x 127) ausffehen. Uber deren Bedeutnng jjiebt cs fast so viele ver-

schiedene Meinunjjen als Krkliirer; besonders klar ist der Ausdruck also gewiss

nicht. Ks ware wohl denkbar, dass Kirchhoff recht behielte, der (Odyssee2

1879 S. 529) die Verse 126—130 fiir einj/efih/t halt, ,,um die folgende Aus-

lassung des Ajjelaos und des Melanthios Antwort darauf verstandlich zu

machen, ohne dass dies eijjentlich j/elungen ware". Und in letzterem hat er

jranz jjewiss recht! Wir brauchen aber uberhaupt nicht von diesen Versen

auszugehen, sondern kommen weiter, wenn wir, unbeeinflusst von ihnen, zu

verstehen suchen, was im Folgenden Aj^elaos und Melanthios einander zurufen.

Ajfelaos frajjt, ob nicht einer durch die 6pco0upn. hinausgelanjjen kdnne,

um dem Volke von ihrer Not zu sagen, damit es zu Hilfe kame. Einen andern

Zweck kann diese Mitteilunj/ ja nicht haben. Ich betone das, weil es fiir das
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Verstandnis der Antwort des Melanthios wichtig ist. Dieselbe lautet: Das ist

unmoglich; denn t) ist das schone Portal des Hofes schrecklich nahe, und 2) ist

die Miindung des Ganges (Xaupn.) eng; schon ein einziger wehrhafter Mann

k«">nnte alle zuriickhalten. Die deutliche Zweiteilung der Antwort kann nur

durch die Frage veranlafst sein. Ich nehme den zweiten Tcil voraus. Weshalb

betont Melanthios die Enge des Ganges, den schon ein Mann sperren konne?

Durch ein in seine Obcrsetzung eingeschobencs „uns" bezieht Reichel dic

Worte auf die Freier. Aber der Gedanke, dass diese durch die Xaupn aus-

brechen wollten, licgt gar nicht vor und ist durch nichts veranlasst. Als Ant-

wort auf des Agelaos Frage — konnte es nicht einer dem Volke sagen und

Larm sehlagen? — sind die Worte dagegen voll verstandlich: das wurdc nichts

niitzen, denn der Gang ist so cng, dass, wcnn auch alle zu Hilfe kiimen, ein

Mann sie zuruckhalten konnte.

Allein schon aus dieser Stelle gewinnen wir eine sichere Anschauung.

Die Xaupn, bildet den einzigen ~ secundiiren — Zugang zum Megaron, durch

den, unabhiingig vom I Iaupteingang, moglieherweise Hilfe kommen konnte.

Dann bietet sie natiirlich auch umgekehrt den einzigen Weg, auf dem man vom

Megaron, unabhangig vom Haupteingang, ins Freic gelangen kann. Die dpcoOupn

stcllt die Verbindung zwischen Megaron und Xaupn. her, und so kann Agelaos

allein vom Weg durch dic 6pco0upr| reden und Melanthios hierauf mit Hinweis

auf die Xaupn, antworten.

Fs bleibt der erste Teil der Antwort: es geht nicht; denn schrecklich

nahe ist das schiine Thor des Hofes. Dessen Nahe kann aber nur darum

schrecklich sein, weil es von Odysseus und seinen (iefahrten besetzt ist, und

wenn der Weg durch die 6pco9upn deshalb unmoglich ist und von Melanthios

abgelehnt wird, so liegt cben die 6pco0upn, nahc beim Haupteingang und wird

von dem, der diesen inne hat, beherrscht. Nun steht Odysseus mit den Seinen

bei der Thiir zum Mannersaale selbst. ln dercn unmittelbarer Nahe, im Siiale

hatte er gesessen (u 258), hatte von diesem Platze aus den Bogenschuss gethan

(q> J40), war von hier aus endlich auf die Thiirschwelle selbst gesprungen (x -')•

An die Pfosten derselben Thur lehnt er dann den Bogen, als er sich die

Waffen anlegt (x 1 20). Diese Thiir ist es demnach , die Melanthios als so

geflihrlich bezeichnet. Daraus folgt mit zwingcnder Notwendigkeit, dass die

6pcoftup>l innerhalb des Hauptsaales lag. Denn wiire sie mit der Seitenthiir

im Vors.ude von liryns zu identificieren (Reichel S. y), so wiire die Frage

des Agelaos einfach sinnlos. Dass ein Mann durch die von Odysseus besetzte

einzige Thiir des Saales nicht lebendig in den Vorsaal und zu einer dort be-

findlichen 6pco0upn gelangen konnte, musste fiir jeden dcr Freier deutlich sein.

Diese letztere musste vielmehr so gelegen sein, dass sie mit einiger Kiihnheit

in cinem giinstigen, unbemerkten Augenblick hiitte erreicht werden konnen

— wenn namlich etwa gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Odysseus und

seiner (iefahrten durch einen gemeinsamen Ansturm aller Freier gegen den

1 laupteingang von der 6pco6upTi abgelenkt worden ware. Allein dazu waren

diese nach dem Fall des Eurj-machos (vgl. x 74) nicht mehr im Stande gewesen.
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Die 6pco9upn kann also nur in einer der beiden Seitenwande des Haupt-

saales selbst, und zugleich in moglichster Nahe des llaupteinganges, gelegen

haben. Wer damit die Angabe in v. 127 nicht in Einklang bringen kann,

wird sich zu Kirchhoffs Auffassung bekennen miissen.

Nun versagen gerade hier die Ruinen. Weder Tiryns noch Mykenae noch

Arne zeigen an der Stelle, wo der Text ihn im Palaste des Odysseus fordert,

einen Ausgang. Wir miissten denn gerade annehmen, dass derselbe crst uber

den uns erhaltenen Steinsockeln angefangen habe und mit der aufgehenden

Luftziegelwand und ihrer Holzverankerung verschwunden sei. Oder aber wir

ziehen den einfacheren Schluss, dass die Ubereinstimmung der mykenischen

Anaktenhauser doch nicht so gross oder in anderer Weise zu verstehen ist,

als es Reiehel will, und kommen damit der Wahrheit naher.

Die wichtigsten Elemente des mykenischen Palastbaues waren wohl allen

Anaktenhausern eigen; aber die Anordnung dieser Elemente und ihre Vcrbin-

dung unter einander kann eine sehr verschiedenartige gewesen sein, je nach

den Anforderungen und Terrainverhaltnissen. Wie gross ist der Unterschied

zwischen den Grundrissen von Tiryns und Arne im Kopaissee (BCH XVIII

1804 Taf. X.I) 1

), und doch ist hier so gut wie dort ein mykenischer Palast!

In Arne sehen wir eines der einfachsten, fiir uns jedenfalls das einfachste

Palastsehema dieser Zeit, das hier, mit ganz geringen Abanderungen, zweimal

im rechten Winkel neben einander gesetzt ist. s
) Jedes dieser beiden Hauser

kann uns ein einfacheres Anaktenhaus, wie es das ithakische gewiss gewesen

ist, in mancher Hinsicht besser veranschaulichcn als die complicierte Anlage

von Tiryns. So ist z. B. gerade die Fuhrung der Corridore einfachcr und

iibersichtlicher. In ahnlieher Weise konnte man sich die Xaupn bei Odysseus

denken. Beidemale (SS. VV) zieht sich der Gang an der ganzen Langseite

des Megaron hin und auch am Vorsaal vorbei nach vorn. Da wir uns diesen

sowie den Hof bei Odysseus nach dem Muster von Tiryns zu denken haben,

so wiirde die Xaupn. in den Hof eingemiindet haben. Der Vorsaal in Ithaka

stand direkt mit der Xaupn. in Verbindung: Melanthios rechnet mit der

Moglichkeit, dass das durch die Xaupn. eindringende Volk sofort durch einen

Gefahrten des Odysseus zuriickgehalten werden konne. Diese Verbindung

zeigt nun ganz ebenso auch Tiryns — da ist es die Reichel'sche 6pco0upr|! —
und Arne, — wo nur aus lokalen Griinden diese Seiteneingange in B und Q
m Hauptthiiren geworden sind. Andrerseits fiihrt in Arne der Gang in

gerader Linie bis an das hintere Ende des Gebaudes, wo wir uns, ahnlich wie

bei den anderen Burgen, die Hinterpforte denken konnen. Kreilich nimtnt

Odysseus bei seinen den Hirten gegebenen Anweisungen nur Riicksicht auf

die Frauengemacher (a> 235, 381, 387, x 394) und auf das Hofthor (a> 240, 387 ff.).

Doch steht nichts der Annahme im Wege, dass der Dichter nur deshalb

Odysseus nichts von der Hinterpforte sagen lasst, weil diese so wie so stets

fest von innen verschlossen war. Und Odysseus will ja das Haus nur nach

l) Vgl. unsere Abbilduneen.

2; Briickner hat luerst auf dicsc Vcrdoppcluntj hingcwicscn (Arch. Anzeigcr 1895 S. 119).
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aussen verschliessen , eine Flucht der Freier aus

dem Mcgaron will er damit nicht verhindern: da

er dessen Thiir beherrschen wird, wird kein Fnt-

rinnen moglich sein. Auch ein Kenner des Hauses

wie Melanthios kann, da er den Weg zur 6pco0upr|

fiirchtet, durch die iStlrfcc nur ins Innere der

Wohnung, nicht aber ins Freie gelangen. Denn
Keichel schliesst gewiss richtig: da er gar nicht

den Versuch untemimmt, wird es auch nicht

moglich gewesen sein (a. a. O. S. 1 i). Dagegen

mochte ich auch hier bezweifeln, ob es richtig ist,

den Plan von Tiryns heranzuziehen. Reichel ist,

weil er es thut, zu der Annahme gezwungen, dass

die Pforte, die bei der Hintertreppe im Corridor zu

den Nebengemachern fiihrt, stets durch eine starke

Thur abgeschlossen gewcsen sei. Das kann nun ja fiir

Tiryns zutreffen, da die dortigen Nebenraume auch

vom Hofe und der Vorhalle des kleinen Megaron aus

zuganglich waren. Aber es passt sehr wenig zur Situation der Odyssee. Eben

erst war Telemachos vom Vorsaal aus zum Waffenthalamos gegangen (x 109, 155),

gleich darauf eilen von derselben Stelle aus die beiden Hirten dem Melanthios

nach demselben Thalamos nach (x 166, i~g). Auch Reichel wiirde dafiir im Plan

von Tiryns gewiss keinen anderen Weg annehmen konnen, als immer denselben

Corridor, durch die Thiir bei der Hintertreppe hindurch. Und da sollte gerade

diese so angstlich verschlossen gewesen sein? Oder hatte gar Telemachos und

die Hirten immer einen Schlussel bei sich gehabt? Also entweder war diese Thur

gewohnlich offen — dann versteht man das Benehmen des Melanthios nicht 1
*;

oder sie war, wie Reichel will, fest verschlossen — dann werden die letztgenannten

Scenen unverstandlich. Kurz, so oder so: der Plan von Tiryns passt zu dieser

(iRLlNHKJSS VON AnNK.

Nahi Huliii» ioHiuii.

xvui i*<m ix. XI.

1) Das bat auch Joscph nicht vcrstandcn, als cr in (>{jjfic nur cincn andcrcn Ausdruck fiir 6pCO0vpr|

sah, so dass Mclanthios schlicsslich doch durch dic gcfurchtctc 6pco6upr) cntwischtc! Dics nur als (nicht ein-

/igcs) Curiosum aus „])io Palastc dcs homcrisrhcn F.pos" 2. Aufl. 1895. Hat ,,die giinstiRe BeurtciUmg dc«

liuchcs aus Gymnasialkrcisen" dicsen Irrtum cines. alten Grammntikers nicht rechtzeitiy unterdruckcn konncn:
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ORUMDMM vo.N TlRVXS.

Nach ScaunUMi, TmvM (Liip/io. f. A. Bhockhai*. 18H6) t\r. a

Handlung der Odyssee sehr schlecht. Und set/.en wir an Stelle von Tiryns den Plan

von Arne, so wird noch deutlicher, wie gefahrlich es ist, mit Tiryns als einem

typischen Schema zu operieren. Den einzigen Zugang zu den Xebenraumen im

Nordfliigel bilden die beiden neben einander liegenden Thiiren zwischen den Cor-

ridoren UU und TT (im Siidfliigel die Thuren zwischcn \V\V und VV).«) Sie

entsprechen der Thiir bei der Hintertreppe in Tiryns, sind auf Arne aber so

notwendige Verbindungsthiiren, dass sie unmoglich fiir gewohnlich und be-

sonders fest verschlossen gewesen sein konnen. Stellen wir uns das Odysseus-

haus nach diesem Schema vor — und was verbietet uns es zu thun? — so

wiirde Melanthios vom Megaron (und zwar, wie in Tiryns, von dessen hinterem

Teile aus) in den Corridor TT (be/.w. P\V) gelangt sein, von wo aus er ebenso-

gut zum Waffenthalamos wie, durch jene Thiiren, zur \aupn, kommen konnte.

AKo versagt hier auch der Palast von Anie. Im Hause des Odysseus kann

der Corridor, durch den Melanthios zu dem 'ITialamos gelangt und der, das

Megaron selbst umgehend, bis zum Vorsaal fiihrt, so dass von hier erst

Telemachos und dann die Ilirten gleichfalls zu jenem Thalamos gelangen

konnen, nicht erst in den Gang zur Hinterpforte, d. h. in die XaupT], miinden

oder gar /.. T. mit ihr zusammenfallen. Wir mussen vielmehr unterscheiden:

I) Im Hinblick auf ciic C)dys«*ef w.Hre hicr tlic VcrbindunKsthur zwischcn dcm Mcijaron I
1 und F

/u sUcichcn. Einc solchc kcnnt, wic sich schon aus dcm Tcxt allcin crwciscn lasst, dic Odysscc nicht.
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1) cinen ganz bestimmten Gang, Xaupn. genannt, den ich auch in Tiryns itn Corri-

dor vom Vorsaal nach X und in Arne in SS—UU und VV zu erkennen glaubc 1

);

er war zugiinglich vom Vorsaal durch eine Seitenthiir, vom Megaron durch die

dpcoQvpt), und schloss hinten ab mit einer kleinen Pforte (ctouo Xaupnc x U7) -

2) einen Corridor, der — offenbar auf der anderen Seite*) — in die Vorhalle des

Megaron mundete und bis zu dessen Riickseite und weiter zu den Nebenraumen

fuhrte. Das ware auch derselbe Gang, auf dem nach dem Freiermord Melanthios

in die auXr|» aber durch das Trp60upov (das hicr mit dem rrpoboMOC, der Vorhalle

dcs Megaron, identisch ist) hinausgeschleppt wird (x 474). Von diesem Gange

konnten sich naturlich, je nach dcr Disposition der einzelnen Nebenraume, andere

Giinge abzweigen. Doch lasst das Epos davon nichts Genaueres mehr erkennen.

Zum Schlusse miissen wir noch die andere Stelle, die der 6pco6upn ge-

denkt, kurz erklaren. Odysseus und seine Genossen sind in den Saal ein-

gedrungen und toten die nach dem hinteren Teile des Megaron gefliichteten

Freier (x 270, 271). Diewcil stcht Phemios, der Sanger, nahe bci der 6pcoGupn

(X 333 ff-) und iiberlegt, wie er sich retten soll. Wie es psychologisch be-

greiflich ist, und da die Thiir jetzt frei ist, denkt er im ersten Augenblick

an Flucht, wenigstens zum Herkeiosaltar im Hofe. Dann entscheidet er sich

aber, zu Odysseus Fussen um Gnade zu flehen: das ist gewiss, wo der Held

bis dahin ohne Erbarmen jeden im Saalc gctotet hat, der schwerere und auch

darum der spatere Gedanke und Kntschluss. So legt er denn die Phorminx

nieder zwischen dem Sessel, den er innc gehabt hatte, und dem Mischkrug

und eilt — jetzt erst lasst ihn der Dichter sich bewegen — auf Odysseus zu.

Wie Reichel (S. 12) selbst bemerkt, steht der Mischkrug in nachster Nahe

der Thiir. Zwischen diesem und seinem Sessel, also im Saale, und zu-

gleich nahe bei der 6pco9upr| hatte Phemios gestanden: folglich lag die

6pco6upn. nahe beim Haupteingang und im Saale selbst! lrre ich ntcht, so

hat diese Stellc eine ganz sclbstandige liedeutung und darf meine Auffassung

der anderen Scene bestiitigen. Reichels Erkliirung, veranlasst durch Tiiyns,

halte ich nicht fur bcgrundet und durch dic hier gegebene Erklarung fur widerlegt

So ergiebt sich auch da, wo wir eine unmittelbare Beziehung zwischen

Epos und Ruinen ablehnen mussen, doch ein positiver Gewinn. Wir wissen

jetzt, so hoffe ich gezeigt zu haben, dass ein interessantes Einzelglied im

Odysseushause anders war als in unseren mykenischen Palasten, und im wesent-

lichen auch, wic es war. Nur bleibt darum auch dieses Haus doch ein

..mykenischer" Palast. Kr bestiitigt nur, was ich in der 3. Auflagc von Wolf-

gang Helbigs „Homerischem Epos" darzulcgen hoffe, die grosse Freiheit in

der Composition der Einzelteile, welche die besungenen und die gefundenen

Palaste in gleicher Weise zeigen.

U ln Mykenac in dera langen Oann mirdlich vom Mcgaron , in Athcn in dem jctzt versfhwunJt-

nen Zujjang zur Felsentreppc nordiisllich vom Ercchthcion.

2) Dic Vorhallc im kliincrcn Mcgaron von Tiryns hat auf jeder Seite eine Thiir. So gut hier

bcidc Thiircn auf dcnsclbcn Corridor fuhrcn, konntc in cincm andcrcn 1'alast jcde iu cincm besondcrra

Gant; gchorcn.
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Di Paolo Orsi.

Sono poche le citta greche arcaiche, la cui necropoli sia stata sottoposta

ad una esplorazione metodica e rigorosa come quella di Megara Hyblaea; in tre

campagne di scavi vennero da me aperti intorno a mille sepolcri, redigendo

un inventario accuratissimo della suppellettile, che, distribuita secondo la sua

provenienza dalle singole tombe, costituisce oggi uno dci piu importanti ed

istruttivi complessi del R. Museo Archeologico di Siracusa.

Megara non fu citta ne ricca, ne potente; ma la sua vita che si svolse fra

due termini di tempo ben determinati, 728 — 482, e che si chiude in sul finire

dell' arcaismo, invitava piu che mai ad esplorarne il suo suolo, le sue necro-

poli, che non altro dovevano contenere, se non materiale arcaicissimo ed arcaico.

Ora che tale esplorazione e un fatto compiuto, possiamo ben dire che se non

si ricuperarono oggetti d' arte veramente preziosi o vasi di primo ordine,

1' insieme del materiale ricuperato e tale, che difficilmente se ne trovera 1' eguale

per lo studio della cronologia vascolare dt?L primi stili, dei primi prodotti

coroplastici , delle argenterie d' ornamento personale, delle vetrerie e delle

mezze porcellane, insomma per lo studio di una quantita di problemi riferen-

tisi cosi alla storia dell' arte e dell' industria, come alle antichita private e

religiose dei secoli VII e VI. Siccome settecento sepolcri restano ancora

inediti 1

), e lungo sara 1' attenderne la pubblicazione, parvemi acconcio svolgcre

qui brevemente uno dei tanti temi, a cui offrono materia le scoperte megaresi,

tema che era gia stato sviluppato dall' illustre uomo in cui onore dotti d'ogni

nazione hanno redatto il presente volume, al quale piacemi contribuire mode-

stamente, per attestare la mia ammirazione a chi spese sessanta anni di una

vita cotanto operosa e proficua agli studi classici.

P. merito di Wolfgang llelbig {Das hom. Epos1 pag. 271—274) di aver sta-

bilito 1' esatto valore dell' epiteto TpixXriva uopQ€VTa, che in due luoghi dei

canti omerici va aggiunto alla voce gppaTa; esso significa orecchini adorni

di bulbi o globuletti siniili ai granelli delle more. Come appoggio archeo-

logico a tale interpretazione 1' Autore ha opportunamente addotto degli orec-

l) TuUo il rcsto fu Hitn nctla mcmoria <li Cavai.LARI c*1 Orsi Af^nra lf\bln<\i, itoria, t.-po-

grafia, necropoti, •uuitfumata (Monum. Antiihi <lci I.incci vol. I).
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chini a baule (o. C. fig. 95—96) adorni di globetti allineati, e provenienti da un

sepolero ceretano della fine del sec. VI; e ne aggiunse altri di Cervetri e Cor-

neto (fig. 97 e 98) del principio del V, nei quali i globetti o meglio dischi

formano dei castellucci.

Erano pero sin qui sconosciuti esemplari provenienti dal suolo greco, ai

quali ben si addicesse 1' epiteto citato; gli scavi megaresi ce ne hanno resti-

tuito una quantita in argento, dei quali non ha potuto tener conto il chiaro

Autore; e di questi che io qui produco la descrizione ed il disegno.

Non meno di 22 paia vennero tratti dai sepolcri megaresi e fu notato

che giacevano quasi sempre a lato del cranio, per cui sulla loro destinazione

non pu6, anche per cio, cader dubbio di sorta; sovente, anzi il piu delle voltc,

essi giacevano sopra scheletri di fanciulle di poca eta, ed anche le loro di-

mensioni dimostrano all' evidenze come, oltre che ad adulte, essi fossero desti-

nati a bambine e giovanette dai 6 ai 15 anni circa. Per la forma parlano

abbastanza i disegni che aggiungo, i quali riproducono in ordine di sviluppo i

tipi piu semplici, lisci con un solo castelluccio di palline, sino a quelli pii»

riccamente e vagamente adorni di anelli e di piii mucchietti. Ma cio che

piu monta e la cronologia di tali giojelli, che noi possiamo fissare e.on avsai

attendibilita, esaminando il contenuto dei rispettivi sepolcri; dei diciannove

sarcofagi da cui essi uscirono (che due ne contenevano due paja), tutti racchiudf-

vano vasi corinzii, o corinzii associati a protocorinzii zoomorfi, due, vasi

corinzii associati ad una sola lekythos attica di cattivo stile nero rigido, e due.

vasi corinzii con parecchi attici del genere anzidetto. A stabilire adunque
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un termine di tempo alquanto lato, andiamo dalla meta del sec. VII alla fine

del VI, il che, calcolata la cronologia del poema omerico, e tenuto conto che

degli epuaTa TpiTXnva uopoevra si parla non solo nell' Iliade, ma anche nell' Odissea

(XVI II, 297), porta una ulteriore conferma all' asserzione del ch. Helbig, che

tale foggia di giojelli fosse in uso presso i Greci sopra tutto asiatici da tempi

abbastanza rcmoti fin verso il secolo quinto.

Ma tali modesti oggetti aprono il campo ad altre osservazioni. Se e vero

che la civilta tratteggiata nel poema rispecchia, almeno in buona parte, le

condizioni in cui vivevano gli Eoli e gli Ioni dell' Asia Minore intorno ai

secoli X—VII, e dal sottosuolo della costa asiatica che si avrebbero dovuti

trarre i piix belli esemplari di codesti cpuaTa; sc non che lc citta gTeche

dell' Asia Minore, e sopra tutto le necropoli sono ancora inesplorate ed appena

la recente pubblicazione del Boehlau Aus jonischcn und italischcn Nckropolcn

e stata una rivelazione per i rapporti intimi che intercedono fra il materiale

asiatico e quello del sudest della Sicilia. Ben a ragione pu6 dunque attendersi

che venga dall' Asia maggior luce su questo piccolo e su tant' altri maggiori

episodi e particolari del poema.

Anche Siracusa, cosi vicina ed affine a Megara, e della cui necropoli arcaica

ben 500 sepolcri vennero con le maggiori cautele esaminati, non ha dato un

solo esemplare di tali orecchini; il fatto pu6 a tutta prima sorprendere, e provo-

care tentativi diversi di spiegazione; cosi taluno osservera che U materiale orna-

mentale in uso nelle due citta nei secoli VII e VI e in parte comune, in parte

diverso, e che mentre le fibule abbondano a Siracusa, sono vcre eccezioni a

Megara; e ne dedurrebbe che Siracusani e Megaresi attingessero allora in

parte a fabbriche comuni, in parte a diverse. Ma nel caso nostro tagliano

corto sulla questione le monete; dei tetradrammi arcaici Siracusani, che soglionsi

attribuire a Gelone, ma la cui coniazione deve certamente aver incominciato

ancora in sul finire del sec. VI 1
), alcuni presentano la testa di Aretusa adorna

dell' orecchino con uno o piu globetti; la stessa foggia appare nelle litre corri-

spondenti e continua ad osservarsi sui tetradrammi di stile bello rigido attri-

buiti all' ultimo Dinomenida; quelli invece del tempo della democrazia (466—406)

hanno teste adorne di orecchini di un tipo tutto diverso, cioe a baule. La
numismatica in tal caso completa ed amplifica i dati dell' archeologia; se il

simulacro della Artemis- Aretusii, la divinita poliade, vedesi per mezzo secolo

costantemente adorno di tal maniera di giojelli, c lecito indurne che essi

fossero in gran voga presso le donne siracusane della brillante epoca dei primi

Dinomenidi, e rappresimtassero quasi una moda, un gusto locale dei Dori

sicelioti.

Da altri siti della Sicilia, per quanto io sappia, non se ne ebbero; ma
anche qui convien porre una riserva, perche 1e necropoli arcaiche sono per

la piii parte distrutte, e della selinuntina, malgrado le ampie ncerche fattevi,

nulla ancor sanno i dotti.

I) HKAD Coins oj Syrai-use p. 7, Jhsloria nummorum p. I jl.
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Dell' Etruria son noti i belli esemplari d' oro a grappoli del Museo Grego-

riano 1
), dei quali qualcuno gia citato dall' Helbig. Un esemplare aureo con

doppio castelluccio di palline si ebbe da uno sepolcro prenestino del IV secolo;

e dubiterei quasi della indicazione cronologica, se non fosse dovuta ad un

conscien2ioso quanto attendibile conoscitore dell' Ktruria, il quale anzi aggiunge*i

che consimili „sono frequentissimi nei sepolcri della bassa Etruria . . . uniti a

suppellettile , nella quale predominano i manufatti della Campania". Certo o

per6 che i citati esemplari di Cere e Corneto vanno noverati tra i piu antichi

prodotti dell' oreficeria etrusca, nello stadio in cui essa era sotto la influenza

asiatica e forse fenicia.

E troppo poco studiato, e meno ancora divulgato, il piccolo materiale

metallico della Grecia propria, e sopra tutto i giojelli e gli ornamenti, perche

si possa affermare con certezza che orecchini a globetti non sieno usciti dalle

necropoli di quel paesc; questo posso affermare, che non nc trovo alcuno nelle

pubblicazioni che stanno a mia disposizione, ne alcuno ne vedo citato dall' Helbijj.

che raccoLse i prodotti di tutta la letteratura relativa sino ad un decennio

addietro.

Invece se noi ci spingiamo verso 1' oriente, non difettano i riscontri, cleri-

vanti da paesi dove l'influenza greca e la fenicia si affermarono del paro. e

quasi si contesero la supremazia commerciale. Eccoli a Cipro in strati abba-

stanza arcaici; cosi in un sepolcro a vasi geometrici, e nel tesoro di Idalium,

ed altrovc 3
); ed il Perrot non ha esitato a dichiarare fenici questi ed altri

consimili esemplari ciprioti. 4
)

Ne sorprende di trovarli persino in Egitto. A Daphne, stanziamento greco

(665— 564) se ne ebbero escmplari d' oro associati ad altre oreficerie di pretto

carattere orientale"'); ed a Naukratis uno pure d' oro in mezzo ad oggettini

del paro orientali. 8
) Ma a Naukratis, che fiori tanto nei secoli VII e VI, erano

rappresentate numerose citta eohche ed ioniche della costa asiatiea 7
), nelle cui

fattorie ed officine si trovavano cosi articoli di importazione greco-asiatica,

come imitazioni dell' industria egizia.

Nulla ha dato di simile la Fenicia, ma e troppo noto che 1'arte, e sopra

tutto la piccola industria fenicia, si studiano a miglior agio nellc colonie che

non nella madrepatria. Non posso pretermettere un esemplare dell' Assiria
11

).

il quale presenta una forma nuova ed insolita in mezzo a tutti i pesanti giojelli

di quel paese; quantunque esso non riproduca esattamente il nostro tipo a

1) MARIHA L'art Jtrusque p. 567 — 68.

2) l'.\S<jL'l A»ti.it Jei;ti Sca<i l 897 |>. 263.

3) Journa/ •>/ cyprian ituiiies 1 88-) tav. !I scp. 19. CksnoLA-Sikrn Cypern tav. IV. Aggiiuigo

altri cs.cni|>lari protlotti dall* ( >H.nkk\i.m h - Ki< iitkr Kypros tav. CXI.III 9, CLXXXII lig. t-

4) J/iitoin- de /'art vol. III p. 822 e 823.

y) FUMOKRS 1'KTRIE len ye.irs Jiggmg in Exypt IS81 <>l |). 62.

6) Naukratu, I'art II tav. XIX. IO.

71 Bfj.och Wnrchiuhe O.uhichte vol. I p. 197 c 207.

8) L>akkmiikk<; & Sv<;u<< /hctwnnaire litf. 3994.
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castelluecio, ma abbia solo in appendiee all' anello due globetti grossi a cui

no e saldato uno piccolino, non di meno esso rientra benissimo nella serie che

stiamo studiando, ed anche ad esso pu6 convenire 1'epiteto omerico; mi man-

cano pero i mezzi di decidere, se esso sia prodotto dell' arte locale, o, piii

probabilmente, importazione fenicia. In og-ni modo conviene tener anche di

esso il debito conto, per stabilire 1' amplissima diffusione di cosi fatto tipo.

In fine di questa rassegna non voglio trascurare certe scoperte. le quali

dimostrano come jn taluni paesi, riposti, segregati, e quasi estranei all' azione

delle grandi correnti di civilta, le reminiscenze dell' arte e dell' industria clas-

sica abbiano durato fino ad epoca tardissima, cioe parecchi secoli d. C. Orecchini

d' oro col motivo del grappoletto e del castelluccio di palline, molto affini

agli esemplari ciprioti si trovarono persino nel Caucaso, in necropoli denomi-

nate, non so quanto a proposito, scito-bizantine, e che spettano ai secoli VII

e segg. d. C; in esse assieme ai prodotti locali appariscono prodotti dell' arte

greco-arcaica e della fenicia, poiche vi figurano vetri variegati, pietre e

pastiglie incise con simboli egi/.iani, figurine di Bes; ed e tanto sorprendente

tale associazione , che io mi dimando, se tali oggetti non derivino da spo-

gliazione di sepolcri molto piii antichi, o se sieno in realta continuazione attar-

datissima della tradizione industriale greca e semitica. l

)

Lo studio degli orecchini coi TpixXilva M°PotVTa non ^ completo senza una

ricerca sulla loro origine e fabbricazione, ricerca che si complica e si allarga,

ove si voglia stabilire anche il luogo di fabbrica di tanti altri articoli in-

dustriali, ori, argenterie, pastiglie, che sovente vanno associati, dentro lo

stesso sepolcro, a codesti orccchini, o che per lo meno si trovano negli stessi

strati archeologici, e che portano non dubbie impronte di gusto, se non sempre

di origine, orientale. Io voglio alludere alle catenine a treccia, a fibule con

globetti, a grossi anelli nei quali sono montati scarabei pseudo-egizii, a vasetti

e figurine in pastiglia o mezza porcellana, e a tanti altri oggettini di orna-

mento, di toletta o di uso superstizioso, che si trovano nelle nccropoli arcaiche

di Siracusa e Megara, non che del continente greco, e che hanno i loro

riscontri in altri dell' Etruria, della Sardegna, di Cartagine, di Cipro, della

Kenicia e dell' Egitto. Un tempo non si sarebbe esitato a chiamare subito

fenicio tutto codesto piccolo materiale, ma lo studio sempre piu approfondito

dell' industria greca arcaica impone oggi il maggior riserbo nel giudizio. Xon

mi e consentito in questo breve articolo di produrre i numerosi disegni e

raffronti bibliografici neccssari per una esauriente ricerca; non pertanto io

voglio porre la questione, osprimendo al tempo stesso alcune mie idee di

massima appoggiate ad osservazioni ed a dati positivi.

Gia per le mezze porcellane, i vetri, gli scarabei pseudoegizii una volta

prevaleva il principio dogmatico che tutti ed indistintamente fossero fenici;

1} Ch.WIRE, La bij<>utcru- caucasienne de VJpoque scyto-byzantine fig. 2j — 29 |>. 40. Hcr la

cronologia di lali necropoli veggasi I' allra mcmoria dcllo stcsso autorc Origine ct nnciennrtt' du premier

age du Jer au Caucase (Lion 1892).

s>miwA Hmjuoiana. Ij
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oggi invece vicn fatta larga parte anche a fabbriche greehe di Rodi e

Naukratis ') le quali imitavano tanto gli articoli egiziani come i fenici ; cosi che

se i Fenici avevano rubato il segreto all' Kgitto, i Greci alla loro volta

1' avevano abilmente strappato ai Fenici. Quest' ultima osservazione vale sopra

tutto per i piccoli vasi in vetro opaco, a linee spezzate policrome, tra quali c

quasi impossibile distinguere i greci dai fenici. Parecchie argenterie d' uso

personale rinvenute nelle necropoli greco-arcaiche della Sicilia hanno piii che

somiglianza identita perfetta con altre puniche della Sardegna, e questo fu

gia osservato da un autorevole storico, il qualc non pertanto asseriva, non

doversi dare troppa estensione al commereio fenicio della Sicilia orientale.

potendo trattarsi di articoli greco-areaici talora eguali ai fenici.*) Una riprova

di tale asserzione si ha in Cartagine, dove sono abbastanza nuraerose le

argenterie e le mezze porcellane eguah alle siceliote 5
); ma altrettanto, e piii,

vi abbondano i vasi greci dipinti sopra tutto nello stile corinzio; mentre vi

manca per intero il pieno V secolo jjreco, come mancano in Sardegna, e piii in

Sicilia, in sepolcri di tale eta articoli fenici ; prova esatta della rottura secolare

dei rapporti e scambi commerciali, dcrivante dalla lunga lotta, chc va dai

Dinomenidi sino a Dionigi per la conquista dell' isola. Vi erano dunque in-

dubbiamente nel sec. VI ed in sul principio del V relazioni commerciali

fra Cartajnne e Siracusa, anzi fra Cartagine e la Sicilia; ma come sarebbc

eccessivo il sostenere chc tutti i vasi jjrcci di Cartagine provengono dalla

Sicilia 4
), altrettanto inesatta e 1' affermazione che tutte le argenterie orien-

talizzanti della Sicilia arcaica provengono da Cartaginc, dovendosi ammettere

altri commercianti semitici non cartaginesi J
), per la circostanza abbastanza elo-

quente che di una esportazione cartaginese nel Mediterranco orientalc, dove

pur si trovano eguali e consimili prodotti, non parmi vi sieno documenti

attendibili. Della ricca colonia cartaginese in Siracusa ai tempi di Dionigi*}

non e qui il caso di palarne, per ragioni cronologiche , sebbene essa provi

che, malgrado le lunghe guerre e 1' odio accanito fra Greci e Semiti, le ragioni

d' interesse avevano ripreso, al principio del sec. IV, il sopravvento.

Che in Cipro 1' azione fenicia sia stata fortissima e che 1' isola siasi elle-

nizata lungo le coste in eta relativamente tarda tutti sanno; ma in Egitto invece.

1) VO.M Dl.'H N Riviittt tii storia antica (del Tropca) a. I fasc. III pag. 34 c 54— 55. PorriF.R

Catalogue tics vttsa antitj. tir trrrc cuitt du Louvre. Lcs origincs. pag. I 50 —
- 1

5 I

.

2) I\\is Stu.ii Storici 1892 p. 393 nota.

3) Dcllc varic c rarc mcmoric dcl Dki.vitkk cilo solo: Cartltagc, Itt necropolc puniqur Jr Donimrs.

Fmiiltts de iSyj— c/j. I jisci.-imlo gli scambci , cito i tipi di argcnlcric comuni a Cartaginc, Siracuwi,

Mcgara, cioe rig. 1 5, 27, 4 1, 5 1 . Afjjjiuti^asi la curiosa fijnira in mc/^ta porccllana: Drl \l' ikr Carthagt.

t/ur/i/itt i lomheau.t tir /a nccrop. f>un. Jc Jioiiimcs 1893— 94 pag. 29 idcntica ad una del Fusco

2Jf, Xoti.ic Scavi 1895 pag. 184). I*er i vasi grcci in Cartagine vedi VoN DuhN Archacol. Anzciger l8n<>

pag. 89.

4) Si dcvc tcncr conto anchc di Circnc, c di altri ccntri grcci, sopra tutto ionici, di csportaiioue.

5) Un acccnno abbastanza chiaro a tali commerci si ha in Pindaro Olimp. II.

6) Diodoro XIV. 46 Ouk 6A1T01 Y"ip tiuv Kapxnooviujv ujkouv cv toIc CupaKOucatc abpac {xovrtc

KTf)ceic, rroXXoi bi Kai tujv ^Troptov rfxov iv tuj Xtuevt Tdc vaOc T«H0ucac (popTtujv.
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e precisamente negli stun/iamenti di Naukratis e Daphne non vi 6 traccia di

infiltrazione fenicia; anzi la scoperta avvenuta in quella citta di una fabbrica di

soarabei ejrittizanti (Flinders Petrie o. c. pa#. 45) e una eloquente rivelazione

della tendenza dell' industria jfreca, che con abilita pari all' attivita faceva

la concorrenza ai Feniei. Difatto nel sec. VII t» tutta una lotta cosi politica

come commerciale fra Greci e Semiti per la conquista del Meditcrraneo occi-

dentale. I Semiti alla fine del sec. VIII cedono davanti la preponderanza

assira e si spingono verso 1' ovest; ma al tempo stesso, forse anzi prima, vi

erano arrivati i Greci. Le mie scoperte sulla Sicilia preellenica hanno rivelato

rapporti antichissimi fra la Sicilia orientale e la Grecia micenea, mentre nessun

documento archeologico e venuto fuori a confermare la vecchia credenza di

antichissime fattorie fenicie lungo quelle coste; anche per la Sardegna nulla

prova che i Fenici vi sieno pervenuti avanti del VI secolo. 1

) Xon escludo

pero che i Fenici abbiano commerciato coi Sicelioti nei secoli VII e VI, e

tra gli articoli della loro importazione vanno noverate argenterie, conterie,

mezze porcellane ; d' altro canto e cosa nota c luminosamente provata*),

come numerosi elementi fenici, sopratutto relativi all' industria, si trovino

nell' epopea. Ma piu procedono le investigazioni archcolojnche e piii ri-

sulta chiaro, come la piccola arte e 1' industria greca dei secoli VII et VI

fosse impregnata di elementi orientali, sia per secondare un jfusto del tempo,

sia per fare una concorrenza all' industria fenicia; essendo di moda jriojelli

orientalizzanti ne fabbricavano e diffondevano i Fenici, ne imitavano ne vende-

vano i Greci.

In tale stato di cose nulla ci autorizza a credere fenici g\i orecchini a glo-

betti di Mej/ara e di Siracusa; riescc ancora problematico lo stabilire con

sicurezza da quale fabbrica essi sieno usciti. II centro industriale di Rodi

esercit6 molta influcnza in Sicilia, dove ebbe anche colonie, ma altresi le citta

ioniche dell' Asia Minore. Data 1' ampia diffusione di tali orecchini lunjjo le

coste orientali del Mediterraneo, dato 1' esplicito ricordo di essi nel poema, io

penso ehc questo tipo sia sorto nell" Ionia, probabilmente sotto influenze

fenicie; fu poi importato in Sicilia, ne sono alieno dal credere vi sia stato

anche fabbricato in officine di Siracusa e Megara stessa.

Siracusa 31 dicembre i8g8.

1) BkUXH GnWhiuhe Geuhuhte I p. 187 nnla I.

2) Helmg o. c. p. 21 c sCJJK.
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RtLIEK Dl CAaiMO ISuRGHESE.

UNE CORRECnON AU TEXTE DE PaUSANIAS (iii, 12, 10).

Dans le livrc III de Pausanias, oii il decrit la Laconie, tm lit (ch. 12 § 10)

cette phrase, a propos tle 1'edihYe qui, k Spartc, etait connu sous le nom de

Skias: TauTnv tt\v ZKidba 0twb6pou toG Zauiou tpaciv tivai Troin,ua, 6c npurToc

biaxtai cibiipov tupt xai dTdXuaTa an' auToC TrXdcai. Les manuscrits ne fournissent,

pour ce passaye, aucune variante et rien n'indique que le texte ait subi lii

une altdration quelconque. II a ete reproduit, tel que nous venons de le

transcrire, sans une remarque et sans 1'expression d'aucun doute, par tous

lcs editeurs tle Pausanias, par Clavier ( 1 H
1 7). par Siebelis (1S22), par Schubart

et Walz (1 8^8), par Schubart dans son etlition de la collection Teubner (1893]

et, tout recemment, par Frazer (1 HtjK). Dans les Schrif/t/ncthn d'Overbeck,

ce texte est cite, a 1'article de Theodoros (n". 278) sans tm'aucune note aver-

tisse le lec.teur qu'il y a la tout au moins matiere a rcflexion. Sur la foi de

Pausanias, Olfrietl Miiller n'hesitait point a atlmettre que Theodoros avait

oxerutd des statues en fonte de fer (ITaHtibitch
(j

tn>) et d'autres historiens tles

arts et de rindustrie des anciens ont repete cette assertion.

I.e seul critique, a notre connaissance, qui ait rdvoque en doute le temoignage

de Pausanias, c'est Hugo Hluemner; il nc balance pas a voir une «erreur» du

periejyrete dans cette afiirmation que «Theodore tie Samos aurait ete le premier

a fondre le fer et a en faire des statues». 1
) Si nous croyons devoir revenir

I) lluyo Illucmncr, Technologie und Termimdogie der Gr-.rerbe utid Kunste hri Gritchen unJ

RSmtm 1. IV p. 3(16 notc 2. Schubart avait, parait-il, soupconne aussi une mcprise tle Pau^ania*

Par Georges Perrot.
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sur ce sujet, c'est que les observations de Bluemner paraissent n'avoir pas

obtenu lattontion qu'elles meritaient. Les raisons qu'il allegue a 1'appui de
ses doutes sont comme perdues dans les notes longues et denses d'un ouvrage

que les philologues sont trop enclins a ignorer et que les archeologues memes
ne consultent peut-etre pas aussi souvent qu'ils devraient lc faire.

On sait qucls serviccs les sculpteurs ioniens, vers la fin du septieme

siecle et le commencement du sixieme, ont rendus a l'art grec. l.eur vif et

curieux esprit tira alors un merveilleux parti des relations que les Grecs ioniens

avaient entretenues depuis bien des anneos avec Ies peuples de 1'Asie Mineure

et de celles qu'ils venaient de nouer avec 1'Kgypte; ils s'approprierent, avec

une rapide et siire penetration, tout cc qu'ils trouverent, cn pays etranger,

de recettes et de procedes utiles; une fois maitres de ces tnethodes, ils ne

tarderent pas a leur faire produire des resultats supericurs a ceux qu'elles

avaicnt donnes entre les mains memes de leurs inventeurs. «Tout ce que

nous autres Grecs, dit 1'laton, empruntons aux barbares, nous le transformons,

pour en faire quelque chose de plus beau*. 1
) Dans les innovations que l'on

attribuait a ces maitres ioniens qui ont tout particulierement cultive les

arts du metal, il nous est impossible aujourd'hui de faire la part des emprunts

et cellc dc 1'invention proprement dite, comme de determiner dans quelle

mesure ces pretendus inventeurs, en perfectionnant l«'s procodes dont ils s'etaient

cmpares, meriterent 1'elogc que Platon accorde a ses compatriotes. Toujours

est-il que, vers ce temps, Glaucos de Chios introduisit en (irece la pratique

de la soudure du fer et Theodoros de Samos celle de la fonte creuse, coulee

autour d'un noyau de sable. 8
) Sur ces points, tous les temoignages concordent.

Au dire de Pausanias, on aurait encore a porter au compte de ces habiles

metallurgistes une autre invention, celle de la fonte du fer, qui aurait, elle

aussi, servi a fabriqucr dcs statucs. Ccst ici que nous refusons a suivre

Pausanias et voici nos raisons.

Xi 1'Egypte, ni la Chaldee et l'Assyrie, oii l'on a su de tres bonne heure

degager le fer du mineral pour ensuite le forger sur renclume et le battre

au marteau, ne paraissent avoir ete plus loin; il n'est ni texte ni monument
qui donnc a pcnser quc, chez ces peuplcs, on ait jamais su porter le metal

jusquau point de fusion. Ce ne serait donc pas a rindustrie de ces vieilles

civilisations quc lcs Grecs auraient derobe le secret de cette operation. Sont

ils arrives, par leur propre cffort, a l'accomplir? II y a un premier motif d'en

•

i.Xene Jahrb. f. Phil. A". XV, 1860, p. i»3), tnut cn nc paraissant y&s sc fairc unc justc idcc <lc«.

«liflicultis <[uc ropcration «ic la fi.ntc 1H1 fcr aurait picsintt. s aux ancicns ct cn ailmcttant «juc lcs

statucs «Jc fcr mcnliunnc-cs par ks autcurs p«»uv:iicnt ctrc eti fcr fomlu (p. IOJ).

1) lMaton. Kpinomis 987 D.

2) <>n cst (Caccord pour rcconnaitrc <juc c'cst ainsi «|u'il faut coiuprciulrc r.nsscrtion plusionrs fnis

rcpctcc «lc Pausaniii* nu sujct <U' l'invcntion <lc la fontr ilu brim/c. II y avait bicii «lcs siitlcs <|iic

lcs «m-c* savaicnt fondic lc Hroiue ct Ic coulcr cn plcin. 1'ansanias a ]>cchc ici, cotumc cti ]>lu> d'un

autrc passage, par mani|tie <lc prccision «laiis lcs tctmcs. 1,'iniiovation . \ a cli- la fontc cn crcux, qui

sculc ]>crmct dVxcculcr avcc lc mital dcs ri^urcs <lc gralidc dimcllsion.



Georges Perrot

douter; c'est qu'il faut, pour procurer la fusion du fer, une bien autre chaleur

que celle qui suffit a liquefier le cuivre, une temperature tres elevee que ne

donnaient point aux anciens les fourneaux dont ils disposaient. Ce doute, un

texte tr6s formel vient fort a propos le confinner: «Le fer ne se fond pas»,

6crit le cetebre critique Aristarque, au troisieme siecle avant notre ere.'<

Reste 1'affirmation de Pausanias. Ce texte unique peut-il prevaloir et contro

toutes les vraisemblances et contre Tassertion contraire de 1'exact et judicieux

Aristarque? Nous ne sommes pas de cet avis.

Dans trois autres passages de son livre, ce dont Pausanias fait honneur

a Theodoros, c'est d'avoir, de concert avec son compatriote Rhoecos, invente

de couler le bronze pour en faire des statues.*) 11 n'avait point, en deerivant

Sparte, a parler de Rhcecos, puisque c'etait Theodoros seul qui avait bati la

Skias; mais lc souvenir de 1'invention commune des deux sculpteurs samiens

est evidemment celui qui s'attache, dans son esprit, au nom de Theodoros, et

c'est cc souvenir que l'on s'attendrait a le voir cvoquer quand la mcntion de

la Skias amene celle de Theodoros. On eprouve donc une r^elle surprise i

constater que Theodoros, une fois sur quatre, est cite comme fondeur de fer,

tandis que partout ailleurs il est present^, ii peu pres dans les memes termes,

comme fondeur de bronze. 3
) Nous avons d'ailleurs des raisons serieuses de

penser que les anciens n'ont jamais su fondre et couler le fer. 11 y a donc

lieu de croire a une simple m6prise, a un mot, ci6n,pou, ecrit par etourderie,

a la place d'un autre, x^KQO. La faute en est-elle a Pausanias lui-meme

ou au premier copiste? Peu importe; mais on n'en est pas moins fonde a

repousser 1'hypothese de statues en fer fondu qui auraient 6te coulees par

Theodoros.

II est bien question, chez les auteurs, de quelques statues en fer, que

l'on montrait comme des raretes; mais il convient de lc faire rcmarquer, ceux

qui mentionnent ces statues insistent sur la lenteur du travail qu'elles suppo-

sent et sur la peine qu'elles ont coutees a 1'artiste, ce qui suffit a prouver quil

s'agit la non dc pifeces fonduesi mais d'ouvrages executes au rcpousse, par les

vieux procedes du sphyrclatun.*) Le fer ne se laisse pas petrir et refouler par

le marteau aussi facilement que lc bronze.

Nous ne savons si, en presence de 1'accord et de l'6tat des manuscrits, un

nouvel editeur de Pausanias pourrait se croire en droit de substituer ici, dans

lc texte meme, xaXKou a cibr|pou; mais, si, comme Krazer, il joint a ce texte

des notes explicatives, tout au moins devrait-il, ce nous semble, averttr 1*'

lecteur que 1'assertion contenue dans la phrase en question est plus que

suspecte. Quoi qu'en dise Pausanias, les anciens ivont jamais execute de

1) Scholiastc d'Homcrc, au vcrs 836 tlu chanl XXIII dc \'llinJr.

2) 1'ausanias VIII, 14, 8; IX, 41, 1; X, 38,

3) Kui dYdAyaTa dn' outoO ttXukm <1c frr); otcxcav U xak*l>v wpuiTOC xai dYdAu.aTa Ivvwii-

Cuvto Poik6c xt Kai Gedoiupot (VIII, 14, 8).

4> 1'ausanias X, 18, (>; 1'linc II. N. XXXIV, 141. Cf. Pausanias IV, ji, 10.
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statues en fonte de fer, et peut-etre ne l'auraient-ils pas fait, meme s'ils

avaicnt su fondre ce metal. Les hauts fourneaux de nos usines deversent

aujourd'hui par torrents, dans les moules qui 1'attendent, la fonte eblouissante;

or voit-on que lc statuaire modeme ait ete infidcle au bronze, qu'il l'ait trahi

pour le fer ou 1'acier? Ces metaux ne lui donneraient ni les beaux tons du

bronze ni surtout ce fin travail du ciseau qui repand sur tout le modele de

la figure je ne sais quel charme et quelle fleur de vie.

Digitized by Google



Dl ALCUNI STRUMENTI DA SUONO DLT TERRAMARICOLI.

Di L. PlGORINI.

Le terrcmare attendono ancora uno studioso il quale, illustrando comple-

tamente le antichita che si scavano nei loro strati vergini, ci presenti tutto

quanto e arrivato fino a noi di cio che i terramaricoli possedevano e sapevano

fabbricare, e dalla forma e dall' uso dei singoli oggetti, dai loro caratteri di

tecnica e di stile deduea quale fosse in ogni sua manifestazione la vita di

quell' antichissimo popolo.

Chi imprendera un' opera simile — e le collezioni di antichita delle tcrremare

mostrano che 1' archeologia primitiva italiana ne avrebbe notevole profitto —
chi si aecingera, dico, a una tale illustrazione, dovra pure indagare se in quelle

stazioni si usassero strumenti da suono, e se e quali testimonii ne rimangano.

Come non e ammissibile che vi mancassero, cosi difficilmente si puo credere

che fossero tutti di materie oggi distrutte.

II primo a sollevare la quistione di strumenti da suono in uso presso gli

abitanti delle terremare e stato il dott. Carlo Boni 1
). A giudizio suo le

molte valve di Pcttuncoli e di Cardii, forate artificialmente nell' umbone, che

nelle terremare si rinvcngono, dovcvano essere infilate e unite in mazzi da

agitare, avendo egli esperimentato che, mediante lo scuotimento, danno un

rumore analogo a quello delle nacchere, e figurano un ritmo che puo accom-

pagnare comc cadcnza una danza o una cantilena.

Si crede comunemente che le dette valve servissero invece per ornare la

persona, essendo indiscutibile che tale destinazione avevano altre conchiglie,

forate ad arte, chc pur essc escono dalle terremare. Ma le ultime sono in

generale univalve e piccole, tanto viventi, quanto fossili, mentre le prime sono

sempre viventi. Si deve quindi credere, secondo il Boni, che i terramaricoli,

nel procurarsi le valve dei Pcf/uncoli e dei Cardii, badassero molto alla loro

sonorita, trascurando )e fossili poco o nulla sonore per lo stato loro, e divenute

inoltre assai fragili. Se cosi non fosse, egli aggiunse, si sarebbero preferite

le fossili, che facilmente si trovano nella regione stessa delle terremare, nientre

per le viventi era necessario ricorrere alle lontane spiagge dell' Adriatico o

del Mediterraneo.

I) Uoni, l.<t t,rr,iM. J£ M,mt.\l. jiatli' II y^. 23.
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Fio. 1.

In ci6 che precede peraltro, e inutile noturlo, si truttu solo di unu ipotesi

la quale, tuttoche sembri fonduta, non potra mui avere molta importanza nelle

ricerche sopru gli strumenti da suono dei terramaricoli. Un vero e proprio

strumento l' abbiamo invece nell' OggettO di cui presento la fij/ura (fijf. i).

E desso una libia di cane, sinistra, aperta ai due capi, con tre fori circolari

nella faccia posteriore, i quali comunicano con la cavita midollare: due dei

fori, dei quali uno e rotto, stanno alla estremita inferiore della tibia, il terzo

invece si accosta alla estremita superiore. Proviene dalla terramara del

Montale in provincia di Modena, e si conserva nel Musco Civico di quella

citta. Ne diede per la prima volta la figiira il Honi 1

), jjiudicandola „un

primitivo e pastorale istrumento da fiato". Appresso la pubblicarono il Munro*)

senza parlarne, e il Montelius 3
) che la disse ,,flute en os".

Nello stato in cui ojjtfi lo strumento si trova, non e possibile di cavarne

un suono qualsiasi, ma non per questo si pu6 rimanere incerti sull' uso di

csso. L' avv. Arsenio Crespellani direttore del Museo Civico di Modena,

pregato da me, ha sottoposto il descritto ojjjfetto all' esame di un valente

musicista, affinche, completandolo nel modo che fosse consijjliato da tutti jjli

esperimenti possibili, cercasso poscia di suonarlo. Dapprima si penso di usarlo

come flauto ma senza risultato, sia pel numero troppo searso dei fori, sia per

la circostanza che la cavita lonjjitudinale e irrejjolare e scabra. Si ricorse

allora al partito di completare con cera il foro rotto che trovasi presso 1' es-

tremita inferiore della tibia, e di restringere, pure con cera, 1' apertura della

estremita superiore, riducendolu a una semplice fessura che tenesse luogo dl

linjcuetta, per farvi entrare il fiato soffiando. Anche in questo caso pero non

si ebbe 1' effetto desiderato: se ne tras^e, 6 vero, un suono, ma aspro e

i i Bonj o. c. paj;. 23 Uiv. VI, 3.

2) Munro, The l.nke-Dwell. <>/ Eurof* p.-ij;. 25K fig. 26.

3) Montclius, i.u «/;•/'/. prtmit. en limtit vol. I, KT. B, lav. fijj, 18.
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Fm, 2.

indeterminabile, cio che BUggerl una nuova modificazione, vale a dirc quella

di chiudere completamente 1' apertura della estremita inferiore della tibia.

Rtdotto cosi lo strumento, come ebbe a comunicarmi il CrespeHani, e possi-

bile di suonarlo come una delle attuali ocarinc, o uno degli attuali zufoli a

due fori, e se ne hanno nette le note sol sopra il rigo e fa in quinla linea in

chiave di violino, come appresso:

Le note stesse, e forse inutile notarlo, si ottengono dai due fori presso 1' es-

tremita inferiore della tibia, mentre il terzo, quello cioe presso 1' estremita

opposta, non serviva che di sfiatatoio.

Se teniamo conto che 1' oggetto del quale parlo rimonta alla pura eta

del bronzo, dobbiamo vedere in csso 1' escmplare piu antico che fin qui Sl

conosca della tibia, e che per giunta, a motivo dell' osso col quale e stata

fabbricata, conferma la ragione dcl nome che porta.

La tibia non u il solo struniento da fiato dei terramaricoli che sia arrivato

fino a noi. Ce ne rimane un altro, di genere a.ssolutamente diverso, del quale

pure aggiungo la fotoj^rafia (fij/. 2).

K un corno di terra malcotta, rozzamente lavorato a mano, lunj/o cent. 43.

largo fra i 15 e i 20 mill. all' imboccatura, e cent. 6 circa nell' apcrtura

opposta. Si rinvetme nella terramara Castellaro di (iottolengo in provincia dt

Mantova dal cav. (iiacomo Locatelli che ne fcce dono al Museo Preistorii"

di Rotna. Se ne scavarono de' somiglianti anche in terremare dell' Kiuilia.

ma sempre framinentati, sicche era impossibile di proporne una soddisfai fiitf

spiegazione. Fu solo dopo la scoperta dell* csemplarc completo di Castellaro

di (iottolengo che pote esserne chiarito 1' uso.

Che si trattasse di un > strumcnto da suono non ebbero dubbio alcuno

quanti lo videro, ma pcr dcterminarne la importanza era necessario che t"" sr

esaminato da chi avesse competenza nella materia. Io lo aftidai quindi, per
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le osservazioni opportune, all' illustre fisico, scnatore Pietro Rlaserna. il quale

si compiarque di scrivermi le parole che testualmente riproduco.

„11 gTosso istrumento inviatomi — cosi il Blaserna — e decisamente un

corno, destinato a produrre un suono solo, quello che noi chiamiamo il fonda-

mentale. Stante la notevole sua grossezza per rapporto alla lunghezza, csso

non da altri armonici; tutt' al piu, forzando molto il fiato, si arriva ad ottenere

T ottava. Per produrre il suono fondamentale bisogna soffiare come nelle

nostre trombe moderne, e si ottiene un suono corrispondente a circa .305—320

vibrazioni intere, ossia all' incirca un mi* bcmolle. 11 suono e bello, pastoso e

piuttosto forte, e serviva, secondo oj^ni probabilita, per dare segnali".



Aus den romisciiex Jahren Karl Ludwig Fernows,

Von L. Pollak.

„Meine Sonne tfeht jetzt herauf, zwar spiiter als die Deinige und nach

einer langen, triiben Nebelnacht, aber dafiir aueh desto erfreulicher und herr-

iicher. Wie will ich nrich an ihren Strahlen sonnen". So ruft begeistert

Fernow mit Rucksicht auf die Aussicht in Rom leben zu konnen in einetn

Briefe an einen Jujjendfreund aus. *) Wohl war es eine langc triibe Xebel-

nacht ^ewesen, in der er erzoyun ward und durch die er sich muhseliy durch-

^eruntfen hatte. Wie hiitte er, der Sohn eines armen einfachen J.andmannes,

jemals daran denken konnen, dafs es ihm einst verjronnt sein wiirde, nur seincn

Studien, seinen [dealen leben zu konnen, und noch dazu in der Stadt, die ihin

als ein ,,inncres 1 leilijrthum" erschien. Dafs ihm, der kein festes Einkommen

hatte, ein Aufenthalt daselbst mdglich wunle, ist hauptsiichlich das Verdien->t

zweier Oesterrcicher, des Barons Herbert aus Klagenfurt und des (irafcn

I) Jolmnna Schopcnhaucr, Karl Llldwig Kcrnows l.clxn (= Sammtlichc Schiiftcn I, Q) I S. IO91T.
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Burgstall aus Graz. Der Erstere 1
), den kein Gcringcrer als Schiller ,,einen

Mann von gesundem Kopfe und ebenso gesundem, moralischen Charakter"

genannt hatte, war ein intimer Freund Baggescns. Auf seiner Keise nach

Oesterreich hattc Baggesen Fernow von Bern aus mitgenommen. Am 8. Febr. 1 794
kommen beide in Klagenfurt beim Baron Herbert an*) f der sich ihnen fiir die

weitere Reise, die bis Florenz fuhrte, anschlofs. Ks war in Bologna, als

Herbert Fcmow hundert Gulden' jahrlicher Beisteuer anbot. wcnn cr in Bologna

seinen vStudien leben wolle. Auf den Rath Baggesens, der ihn auf die Un-
mtiglichkeit selbst bei eingeschranktesten Verhaltnissen damit leben zu konnen,

aufmerksam machte, lehnte Fernow vorerst ab. Da wufstcn Baggesen und

Herbert einen Ausweg. ,,Beide rechnen besonders auf den jungen Grafen

von Burgstall, der jetzt bei lhnen lebt, schreibt Fernow am 17. Marz 1794 an

ReinhoId s
), einen edlen, reichen und ledigcn Mann, von dem ich, ohne irgend

einen Andern, der nahere und gerechtere Anspriiche, als die cr selbst geben
will, auf seinen Uberflufs haben konnte, zu bceintrachtigen, eine solche Unter-

stiitzung wohl annehmcn durftc ... So viel ich von dem Grafen gehort, und
aus Ihrem eigenen Briefe an Baggesen gesehen habe, ist er einer der edelsten

jungen Miinner." Burgstall war damals 22 Jahre alt*) und trotz seines jugend-

lichen Alters mit den bedeutendsten Mannem Deutschlands in innigem Vcr-

kehre. Kben damals hielt er sich auf einer Rcise nach Danemark begriffen

in Kiel auf, um aus Reinholds Munde kantische Philosophie zu horen. Rein-

hold wurde Femows Fiirsprecher, und die Bitte, die er „aus l.iebe zur Kunst,

nicht um sich das Daseyn leichter und bequemer zu machen" that, wurde
erfullt. Am 22. Mai erhielt Femow laut einer Eintragung in s,einem Tage-

buche „ganz unerwartet" einen Brief vom Grafen und einen eingeschlossenen

Wechsel von hundertundzwanzig (iulden. „So hiitte ich also jetzt zweihundert-

undzwanzig (iulden, ob ich davon ein Jahr in Rom subsistiren kann, weifs

ich nicht; ich will es aber vcrsuchen, und wenn es nicht unmoglich ist, moglich

machen. 5
) In einem Schreiben an Reinhold") dankt er ihm fur seine Ver-

mittlung: „Versichern Sie den e<llcn Grafen meiner innigen Achtung untl

Dankbarkeit und der zweckmafsigsten Anwendung des mir gemachten (ie-

schenks. Sobald ich in Rom angelangt bin, werde ich ihm selbst schreiben,

und um seine Freundschaft bittcn; dcnn meine Wohlthater miissen auch meine

Freunde seyn. und ich fiihle Muth genug, jede billige Bcdingung der Erfiillung

meiner Bitte im voraus zu entsprechen. Ich hal)e nun zweihundertundzwanzig

(iulden - ruft er im Vollgefiihle seines Gliickes nochmals aus — zwei Hande
und einen Kopf. Sollte ich damit in Rom, wo gewifs mancher diesc sehiitz-

1) VcrRleichc hnuptsachlich Wumbnch, Bio,;rnphisches Lexikon dcx Kaiscrstaatcs Oestcrreich

IM. VIII S. 348.

2) Brief Fcrnows an dcn Philosophen Rcinhold, Schopcnhaucr a. a. ( ). I S. 122 f.

3> Schopenhauer a. a. O. I S. 128 f.

4) VBI. Wurzbach a. a. O. Kd. XXIV S. 90 IV. Spiiter schricb sich dic Kamilie Ptirjjstall.

5) Schopcnhauer a. a. O. I S. iSK.

6) Schopenbauer a. a. O. I S. 1X9 f.
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baren Dinge nioht hat, wohl zu recht kommen? Tch hoffe es. lm Hoffcn

nehme ichs mit Jedem auf, und auch im Oekonomisiren, wenn es die Um-

stiinde nothwendig machen. Ein Stuck Brod, ein Stiick Leinwand und Studium

Raphaels, mehr bedarf es in Rom nicht mich gliicklich zu machen." Um
Reisegeld zu ersparen, machte er den weiten Weg von Bern bis nach Rom
zu Eufs, manchen Tag nur von Wasser und Brod sich nahrend. 1

) Und so

langte der Drcifsigjahrige nach fiinfwochcntlifchcm Marschc am 2<>. Sept. 1791

in der ersehnten Stadt an mit hundert Idealen im Kopfe und nicht viel mehr

als einem Hunderter in der Tasche. Es war ihm aber bei seiner Ankunft in

Rom eine wichtige Stiitze, dafs ihn sein alter Liibecker Freund Carstens in

sein Haus aufnahm. Burgstall hielt sein Versprechen. Im Mai 1705 sandte

er ihm wieder einen Wechsel, und dafs sich sein Eintreffen iiberaus verspiitet,

bringt Eernow in grofse Verlegenheit. 1'ber seine traurige Lage klagt er im

November in eincm Briefe an Reinhold !
): ,,Vom Grafen Burgstall weifs ich

nichts. Seit Mai, und schon friiher ist ein Wechsel von 150 Gulden, wovon

mir Baggcsen schrieb, fiir mich unterwegs, aber noch nichts habe ich davon

gesehen, ich weifs nicht ob ich ihn noch erwarten darf. Aber dafs ich ihn

wahrhaft ndthig hatte, dafs ich oft in grofster Bedrangnifs lebe, dafs ich bci

dem besten Willen und ITeifse doch sogleich im ersten Jahre nicht vermocht

habe, so viel aufzutreiben , auch nur meine dringendsten Bediirfnisse zu be-

friedigen, das weifs ich desto gewisscr . .

In diese Zeit seiner grofsen Noth fiillt der erste der zwei ungedruckten

Briefe Eernows, die ich hier veroffentliche. Dic Adresse bcider ist verloren

gegangen, aber aus dem ganzen soeben dargestellten Zusammenhange , den

Andeutungen in den Briefen selbst geht ganz klar hervor, dafs sie nur an den

Grafen Burgstall gerichtet sein konnen. 3
)

Fernow hatte einen Bricf dcs Grafen erhaltcn und antwortet 4
):

Herzlich danke ich Ihnen, edler Graf, fiir Ihren freundschaftsvollen Hrief

vom 1?. Januar d J., der mir durch einen hier lebenden jungen Schweizer am

1 \. dieses M. eingehandigt wurde. Der Inhalt desselben entspricht ganz der

Vorstcllung, die ich von dem Charakter des Mannes gefafst habe, dcr, ohiie

mich weiter zu kennen, sich auf das blofse Eurwort einiger Freunde so edcl-

rniithig fur mich interessirt. Ich versichere Ihnen, dafs ich in keinem Momente

an der giitigen Erfullung Ihres Versprechens gezweifelt habe, obgleich mich

des Baron Herberts Zuriicktritt, der aber, wie ich erst lang nachher erfahrcn

1) Schopc-nhaucr a. a. O. T S. i"8f.

2) Si'ho|icnhaucr a. a. O. II S. 16.

3) Odo Harnack, dcm ich fiir mmii trcfTliclies Buch „Deutschcs Kunstlchcn tn Rom im Zeiultcr

tlcr Klassik" dicsc Briefc zur Einsichtnahmc iiberliefs (sichc S. 127 und 195 Anm. 10) dachtc an Biirj;-

stall als ,,wahrschcinlichcn" Adrcssalcn; er ist es altcr ganz sicher.

Rom d. 19. Febr. 9<>.

4) 3' , S. in 4".
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habe, eine nothwcndige Folge seiner Okonomischen Umstande war, und die

iible Lage, in die ich mich dadurch hier versetzt fand, leicht in meinem Ver-

trauen hiitten irre machen ktinnen. Aber Reinhold, Baggescn, Friederike

Brun ') und Pohrt, welche beyden letzteren seit der Mitte des Novbrs hier in

Rom sind, — haben einstimmig meine Uberzeugung von der Unfehlbarkeit

lhres gegebenen Wortcs so fest gegriindet, dafs ich es immer einer Combination

von widrigen Zufallon zugeschricben habc, dafs der Wechsel, mit dem Sie

mich giitigst unterstiitzen wollten, noch immcr nicht in meine Handc ge-

kommen ist. Mit vieler Miihe und Unannehmliehkeit, aber doch gliicklich

habe ich mich das erste Jahr meines hiesigen Aufenthalts hindurch gewunden;

der (iedanke in Rom zu leben hat mich auch das Kntbehren der dringendston

Bediirfnisse ertragen gelehrt, und ich bin froh, dafs diese erste Zeit meines

Hier.seyns gerade mit dicsen widrigen Umstanden verkniipft war; denn in ihr

habc ich aufs neuc gclernt, was ich schon ofter bewahrt fand, nemlich dafs

Widerwartigkeiten die beste Schule zur Kntwickelung der eigenen Krafte dcs

Menschen sind. Obgleich der glinzlichc Mangel es mir unmoglich gemacht

hat, mein Kunststudium auf dem praktischen Wege, so wie ich willens war,

hier fort/.usetzen; so hat er darum doch nicht hindern konnen, wahrend dieser

Zeit, soviel als moglich meine Bildung fiir die Kunst in theoretischer Riick-

sicht zu betreiben, vielmehr hat er mich in eine Bahn gebracht, auf der ich

aller Wahrscheinlichkeit nach mehr fur die Verbreitung eines bessern Ge-

schmacks beitragen kann, als ich es vielleicht als praktischer Kunstler ver-

mocht hatte; obwohl ich auch diesen Theil meines Studiums, den ich so lange

wider meinen Willcn vcrsaumen mufste, nunmehr wieder mit neuer Liebe er-

griffen habe.

Die Kunst unserer Zeit hat sich von ihrer geistigen Vollkommenheit, die

sie zu Raphaels Zeiten besafs, ebenso weit entfcrnt, als sic sich der mechani-

schen Vollkommenheit geniihert hat; aber auch mit der hochsten Vortrefflich-

keit der letztern kann sie den Verlust der ersteren nicht ersctzcn; der kunst-

lichste Handwerker steht noch unendlich tief unter dem wahren Kiinstler, fiir

den jener sich so gerne gehalten sieht; und ich glaube, dafs es keine verdienst-

lose Bcmiihung seyn diirfte, dem spielenden und kleinlichen Modegeschmack

dadurch entgegen zu arbeiten, dafs man ihn auf einen wurdigern Zwcck zu

leitcn und zur wahren Bestimmung der bildenden Kiinste zuruckzufiihren

versucht, die nicht blofs zu unsern Sinnen. sontlern durch Phantasie und

Empfindung zu den edleren (Temuthskraften sprechen sollen. I£s steht mit den

bildenden Kiinsten jetzt ungefahr so, wie es vor Kant mit der Fhilosophie

stand; sie haben sich, so wie damahls diese, von ihrem eigentlichen Zwecke
entfernt, und sind mchr Bediirfnifs des Luxus als Mittel der Kultur. Wenn
es gelange, sie wiederum zur Wiirde des letztern zu erheben, so wiirdcn sie

auch wieder jenen ehrenvollen Rang unter den Produkten dcs menschlichen

Geistes behauptcn, den sie im Alterthume und, obgleich nur eine kurze Zeit

I) Die Frcundin Thorwaldscns 11765— 1835), vKl. Harnack S. 139^., Schopcnhaucr a. a. O. II S. S5-
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lang, im neuerpn Italien behauptet haben. Und sollte es nicht mciglich seyn,

dafs das, was in jenen Epochen Werk der Natur war, einmahl Werk der Ver-

nunft werden konnte? Die letztere fordert sogar, dafs dies geschehen soll,

und diese Uberzeugung macht es zur Pflicht, die Bahn zu diesem Wege zu

brechen. Mein Studium der Philosophie, das sich bald durch mein Interessc

fur die Kiinste auf den asthetischen Theil lenkte, und das ich hier im tag-

lichen Umgange mit den besten Kunstwerken aller Zeiten in Anwendung zu

bringen Gelegenheit habe, setzt mich in Vereinigung mit der Kenntnifs des

praktischen Theils der Kunst, welche gewiihnlich dem Gelehrten fehlt, in den

Stand, den asthetischen Theil der Kunsttheorie, der bisher in allen iiber die

Kunst geschriebenen Werken hiichst unbestimmt und unvollkommen geblieben

ist, vielleicht mit mehrerem (fliicke zu bearbeiten, als es weder dem praktischen

Kiinstler, der gewohnlich kein Denker, noch dem Gelehrten, der gewohnlich

kein Kiinstler ist, moglich seyn wird, und dieser ist es, den ich mir, nach

meiner Uberzcugung von der Niitzlichkeit meines Vorsatzes, fur meine kunftige

Peschaftigung vornehmlich zum Zwecke gesetzt habe. Ohne mich in da*

meistens grundlosc, oder doch grtifstentheils nur auf Ilypothesen gegriindete

Kabyrinth des antiquarischen Studiums zu verirren, wobey man gewohnlich

eben soviel an Geschmack einbiifst, als man an Gelehrsamkeit gewinnen mag,

werde ich die Kunst blos als Gegenstand des Geschmacks zu betrachten

surhen, und ich bin vollig iiberzeugt, dafs es sich in ihr, wenn gleich zu keinem

wissenschaftlichen System, doch zu sehr festen und bestimmten Prinzipien

eincr philosophischen Kunstkritik bringen lafst.

Als Voriibung zu meinen kunftigen Arbeiten in diesem Fache habe ich

bereits im vorigen Jahre einen Cursus von Vorlesungen iiber Asthetik mit

steter Hinsicht und Anwendung auf die bildenden Kiinste ausgearbeitet , die

ich seit Anfang dieses Winters, wcichentlich zweymahl Abends vor einer

(iesellschaft deutscher Kiinstler und Gelehrten von etwa ,v» Personen im Hause

des Prinzen August von England halte 1

), und dcr zugleich meinen Zuhoreni,

die grofstentheils junge hier studierende Kiinstler sind, dazu dienen soll, ihnen

die Nothwendigkeit der (feistesausbildung fiir den wahren Kiinstler fuhlbar zu

machen, und sie in den Stand zu setzen, von ihren Denkfahigkeiten einen

zweckmafsigern (febrauch, als gewohnlich geschieht, zu machen. Mein Collegium

bringt mir indefs nur wenig, zwischcn 50 u. 00 Rthl. ein, denn ich habe den

Preis so niedrig gcsetzt, dafs mich niemand eigennutziger Absichten be-

schuldigen darf. Ich werde es vielleicht im kiinftigen Winter wieder lesen

und es dann noch zweckmafsiger einzurichtcn suchen, als es in der ersten

Ausarbeitung mir moglich war.

Sie sehcn jetzt wohl ein, dafs cs mein inniger Wunsch seyn mufs, noch

langer in Italien zu seyn, ja dafs sogar ein langerer Aufenthalt hier das einzige

Mittel ist, um meiuen Zwec k gliic klich und so, dafs ich von meines Vorhabens

Ausfiihrung Nutzen hofFen kann, zu crreichcn. Ich miichte Italicn nicht genie

II Vgl. Schopciihawcr a. a. O. IJ S. 23; Jlamack a. a. C». S. 127 f.
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eher wieder verlassen, als bis ich die in diesem Lande befindlirhen Kunst-

schatze in ihrem ganzen Umfange kenne, und eine vollkommene Obersicht

des ganzen Gebiets der Kunst erworben habe. Ja, ich werde sozusagen nur

unter den Augen ihrer Mcisterwcrke etwas Griindliches, Vollstandiges und

Brauchbares dariiber schreiben kontien. Uberdem habe ich das Gliick. hier

den tagliehen Umgang einiger Kiinstler zu geniefsen, die einst die Ehre

unseres Vaterlandes und wahre Befdrderer oder vielmehr Wiederhersteller

eines bessern Geschmacks seyn werden, wenn das Gliick ihnen Gelegenheit

giebt, ihr Talent gemeinniitzig zu machen. Ich nenne Ihnen unter diesen

blofs Carstens als Geschichts- und Reinhart 1

) als Landsehaftsmahler; zwey
Miinner, deren Werke neben den besten Wcrken der neuercn Kunst mit Hhre

bestehen kcinnen.

Sie melden mir, dafs Sie bcreits im Fcbruar vorigen Jahres einen Wechsel

von 85 Scudi 56 Baj. durch ihren Wechsler v. Axen an Madame Baggesen

nach Bern fiir mich gesandt haben. Dafs er unterwegs sey, habe ich schon

im April aus Bern erfahren, aber auch zugleich von der Madame Haller*),

Baggesens Schwiegermutter. einen Brief mit der Nachricht erhalten, dafs er

nicht in Bern angekommen sey; weiter habe ich nachher nichts mehr erfahren.

Weder Baggesen noch sonst jemand hat mir eine Zeile geschrieben und ich

hatte ihn langst fur verlorcn aufgegeben. Sie sagen in Ihrcm Briefe, der

Wechsel sey in Rom auf den Banquier Cutler u. Heigel gestellt, aber in Rom
ist kein solches Haus. Wahrscheinlich wird es Cutler u. Heigclin in Xeapel

seyn. Ich habe auch bereits deshalb an Matthisson 3
), der jetzt in Neapel ist,

geschrieben und ihn gebeten sich bey gedachtem Banquier zu erkundigen,

obgleich ich zweifle, dafs cr dort seyn wird. Ich habe die Antwort nicht erst

von daher erwarten wollen, weil ich befurchte mein Brief mochte Sie nicht

mehr in Gottingen treffen, und dadurch abermahls eine Verzogerung odcr noch

etwas Obleres entstehen. Ihren giitigen Willen, mir im May wiederum eine

Unterstiitzung von 100 Thalern zu schicken, erkenne ich mit innigem Danke,

und nehmc das Anerbieten, da ich es wirklich bedarf, und in der Ober-

zeugung, dafs Sie Ihre Giite njcht unniitz verschwenden, sehr gerne an. Ich

habe es auch bey dcm besten Oekonomisiren, da ich kaum, so lange ich hier

bin, 200 Thaler verbraucht habe, nicht vermeiden kcinnen, gegen 40 Thaler

Schulden zu machen. Jenc Summe, wenn ich sie jetzt nebst dem verjahrten

Wechsel erhielte, wiirde mich in den Stand setzen, jene Schuld zu tilgen und

manche andere hcichst nothige Bediirfnisse anzuschaffen.

Seyn Sie es von meincr Rcchtschaffenheit iibcrzeugt, dafs ich nicht nur

Ihr Geschenk gewissenhaft verwenden, sondern dafs ich auch von Ihrer giitigen

Unterstutzung nicht langer Gebrauch machen werde, als die Noth es mir ge-

bictet. In aller Zukunft aber werde ich Ihre menschenfreundliche , edle Ge-

1) Joh. Christian Rcinhart, 17(11 - 1842, vgl. Harnack a. a. O. S. 111 (T.

2) Vgl. Schopcnhaucr a. a. O. I 97.

3) Matthisson kam 1795 tnit Ucr Fiirslin von Dcssau nach Rom. vgl. Harnack a. a. <>. S. 139.
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sinnung dankbar ehren und mich des Geschenkes lhrer Freundschaft stets

werth zu erhalten suchen. Sobald mein Zweck es gestattet und meine Riick-

kehr nach Deutschland mir das Gliick, Sie personlich kennen zu lernen, ver-

gonnt, eile ich zu Ihnen, wo Sie auch seyn miigen, einer freundschaftlichen

Aufnahme im Voraus gewifs.

Madame Brun griirst Sie herzlich und versichert Sie ihres freundschafts-

vollen Andenkens, auch Pohrt empfiehlt sich bestens.

Ewig mit Achtung und Liebe

Ihr ganz eigener

Eernow.

Im Sommer 1796 erhielt Kernow von Burgstall nebst einer erneuten Unter-

stiitzung auch eine Einladung ihn auf seinen Giitcrn in Steiermark zu he-

suchen. 1

) Die Antwort Kernows erfolgte spat, sie ist in dem zweiten hier

folgenden Schreibcn*) an den damals in England weilenden Grafen enthalten:

Rom, d. 3. Marz 1797.

Ihre Giite, edler Graf, wird mir die Entschuldigung meines langen Still-

schweigens erlassen. Sie wissen es wohl aus eigener Erfahrung, dafs in dem

einformigen in sich selbst verschlungenen Kreise des Studirenden Wochen

und Monathe nicht weniger schnell und unbemerkt vorubereilen als in dem

zerstreuenden Gewiihle neuer, taglich wechselnder Gegenstande auf Reisen

oder in grofsen Stiidten. In Rom, wo die Gegenwart einen so reichen Inhalt

und so machtigen Zauber hat, ist eine Unterlassungssiinde dieser Art vielleicht

minder strafbar, aber wo ein gegenseitiges Vertrauen in die sittliche Gute

der Gesinnung eine wohlwollende Kreundschaft auf der einen und Achtunjr

auf der andeni Seite begriindet, da bedarf es weniger der aufsern Merkzeichen

zu ihrer Vcrsicherung; da verbiirgt eine innere Uberzeugung die Bestandig-

keit derselben. Dafs diese Oberzeugung durch das Gliick Ihrer personlichen

Bekanntschaft eine neue Befestigung erhalte, ist, seitdem Sie mir dazu Hoffnung

gemacht habcn, mein inniger Wunsch. Wahrscheinlich wird die Zeit seiner

Krfiillung nicht mehr so ferne seyn, dafs diese sich in eine unbestimmte

Diimmerung verlohre; dafs sie nicht in Jahr und Tag moglich werden konnte.

Unter den alten Denkmahlcrn der Kunst ist es einer meiner Lieblingstraume.

Sie nach Ihrer Zuriickkunft aus England in Steyermark zu besuchen und eine

Krcundschaft, dic bishcr nur auf mein physisches Seyn wohlthlitigen Einflufs

huben und wo ich blos der empfangende Theil scyn konnte, durch schonere

Bandc gcgcnseitiger Mittheilung zu befestigen.

Mein Vorsatz, den verwichenen Sommer in Klorenz zuzubringen, wani

durch den mirslichen Anschein der damaligen Zeitumstande vereitelt. Ich

11 Brirf an Reinhold vom 18. Juli 1796, Srlx.pcnhaucr :t. a. <). II S. 27 f.

2) 4 S. in vK l. den Bricf an Rcinhold vom sclbcn Tagc Schopcnhaucr II S. 43 f.
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wagte es nicht, Rom so fruh zu verlassen, auf die Gefahr, dafs mir die Riick-

kehr hieher abgeschnitten werden konnte; aber diese Besorgnifs war un-

gegriindet. Ich habe indessen diese Zeit in Rom mit eben so grofsem Nutzen

verwandt, denn hier ist fiir eine Lebenszeit zu lernen. Mit mehr Erfahrung

und gereifterem Urtheile vverde ich den kiinftigen Sommer uber die Kunst-

schiitze in Florenz studiren und meinen Plan, Italien womoglich nicht eher

ganz zu verlassen, bis ich das Gebiet der alten und neuen Kunst hinlanglich,

in seinem Umfang und Zusammenhang kenne, um so zweckmafsiger zu erfiillen

im Stande seyn.

Wahrend dieses Winters habe ich an dem ersten Theile eines asthetischen

Handbuchs fiir bildende Kiinstler gearbeitet, wozu mir meine im vorigen

Winter ausgearbeiteten Vorlesungen eine niitzliche Vorbereitung waren und

ich habe ihn beynahe geendigt. Er enthalt ein System der Asthetik nach

den Grundsatzen Kants und nach der gliicklichen weiteren Entwickelung der-

selben durch Schiller, welche meiner Oberzeugung nach das Wesen der

Schiinheit vtillig ergriindet und den vollstandigen Grundbegriff derselben auf-

stellt. Im ZAveyten Theile denke ich die Anwendung der im ersten auf-

gestellten reinen liegriffe des Geschmacks und der Kunst iiberhaupt auf die

bildenden Kiinste in ihren verschiedenen Zweigen und Theilen auszufuhren,

wozu ich hier taglich Materialien einzusammeln Gelegenheit habe.

Sie haben gewifs die sieben beriihmten Kartons von Rafael in Windsor

gesehen, von denen wir hier die gewiirkten Tapeten haben; und ich denkc in

diesen Kartons haben Sie das Beste von Rafaels Werken, mithin das Vor-

trefflichste der neueren Mahlerey gesehen. Im Januarstiick des deutschen

Merkur von diesem Jahre befindet sich ein Aufsatz von mir iiber diese

Tapeten, der das Gluck gehabt hat, Wielands besondern Beyfall zu erhalten. 1

)

lch wiirde ihn mit mehrerer Zuversicht meiner Urtheile geschrieben haben,

wenn ich so gliicklich wiire, die Originale, die den Kunstfreund und den Kunstler,

der fahig ist, Rafaels Geist zu fiihlen, allein zu einer Reise nach England

bewegen konnten, zu kennen.

Diirfte ich Sie, theurer Freund um eine Gefalligkeit ersuchen, so ware es

die, mir ein Excmplar von Josua Reynolds und von Wests akademischen
Diskoursen iiber die Mahlerey mitzubringen, desgleichen Richardsons Werk
uber die Mahlerey, welches ich hier nicht bekommen kann. I.etzteres Werk
enthalt viel Gutes und meiner Meynung nach das verniinftigste Raisonnement

unter allen Kunstbuchern.

Wenn ich auch fiir das jetzige Jahr mich Ihrer gutigen Unterstiizung er-

freuen darf, so bitte ich Sie, es so zu stellen, dafs mir die hundert Skudi,

welche etwa 50 Zechinen ausmachen, von einem Wechsler in Florenz aus-

gezahlt werden, und dafs ich von Ihrem Banquier in Hamburg deshalb eine

Anweisung erhalte. Ich denke in der Mitte des May nach Florenz zu gehen

und den Sommer dort zuzubringen. Hier in Rom wiirde ich das Geld nicht

I) Vgl. Schopcnhauer u. a. O. II S. 45.
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anders als in Papier ausgezahlt erhalten und beym Umsatz in Miinze einen

yar zu grofscn Vcrlust crleidcn miisscn.

Krhalten Sie mir ferner Ihre 1'reundschaft und bleiben meiner lebens-

langlichen Achtung und Liebe gewifs. Fernow.

Uber weitere Beziehungen 1'ernows zu Iiurgstall konnte ich nichts in Kr-

fahrung bringen. Der Biographin Fernows, Johanna Schopenhauer, nach /u

schliefsen , wurde die Unterstiit/.uny spater „aus unbckannten Ursachen" nicht

mehr tfewahrt, „aber, fiigt sie mit vollem Rechte hinzu, tferade fur diese erste

Zcit war sie ihm hochst wohlthatig, ja fast unentbehrlich". 1

)

In seinem Studium vol% aufgehend blieb Kernow noch bis 1803 in Rom,

um alsdann durch Bottigers Vermittlung fur seine letzten funf Lebensjahre in

den Wcimarer Krcis einzutreten, aus dcm Mekka dcs Siidcns in das Mekka

des Xordens verpflanzt.

I) a a. O. II S. 18.
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Dh la prikrk pour les morts.

Par Salouoh Reinach.

Les paiens priuient les morts; les chretiens prient pour les morts. Chez

les paiens, le mort est presque un dieu; che/. les chretiens, c'est un accuse,

qui subit la prison pr«'\entive et meme la torture, mais peut etre sauve par

les prieres des vivants. Toutefois, la doctrine paYenne des morts heroTses n'est

pas entierement abolie dans le christianisme: elle survit dans le culte de cer-

tains morts privile^ies, les saints, qu'on prie et pour lesquels on ne prie pas.

II n'y a pas de traces de prieres pour les morts dans l'Ancien Testament

h«'-breu. Le passa^e Tobie IV, 18 ne fait pas allusion au culte des morts,

mais probablement a des distributions d'aumones dans des occasions de deuil. 1

)

En revanche, Macchab. II, 12,43 prouve qu'a lepoque ou cet ouvraj^e a ete

redi#£, 1'idee de lVfticacite des prieres pour les morts j^aifnait du terrain

parmi les Juifs. Les soldats de Judas Macchabee ont depouille les cadavres

de quelques-uns de leurs compaj^nons, tombes dans un combat contr<« Gor^ias,

jjouverneur de 1'Klumee. Sous leurs tuniques, ils trouverent des amulettes,

choses interdit«'s aux Juifs par la loi. Judas pria «pour que cette transjjrcssiun

fut effacee* et envoya a J^rusalem 2000 drachmcs a 1'effet d'offrir un

sacrifice expiatoire. I/auteur de Macehab«''es II ajoute: -Cetait une belle

et louable action, en ce «iu'il sonjjeait a la rcsurrection. Car s'il n'avait pas

I) Cf. Rcuss, l.a Bible, t. VIII, p. 596,
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espere que ceux qui avaient ete tues ressusciteraient, il aurait etc supcrflu

et ridicule de prier pour les morts.* (Reuss, p. 192.) Voila 1'opinion person-

nelle de cet auteur — son interpretation, evidemment tendancieuse, de 1'actc de

Judas. On sent qu'il ecrit dans un milieu et a une epoque oii 1'usage des

prieres pour les morts tendait a s'etablir, mais se heurtait a des resistances.

Ce milieu est tres probablement la communaute juive d'Alexandrie; l'epoque

est a peu pres celle du debut de l'ere chretienne. ') Bossuet a donc eu

raison contre les docteurs protestants qui pretendaicnt faire descendre jusqu'au

siecle des Antonins l'origine de la coutume juive de prier pour les morts.*)

Cest bien a cette cpoque, cependant, qu'on la trouve pour la prenriere

fois repandue non-seulement dans les eglises chretiennes. mais dans le ju-

daisme. A ceux qui la combattaient, les docteurs ehretiens repondaient avec

Tertullien que c'ctait un usage traditionncl: Haritm ct aliarttm ejusmodi disci-

plinarum, si legcm expostulcs scripfurarum , nitllam legcs. Traditio tibi prat-

tcndctur auctrix, consuetudo confirmatrix ct fidcs observatix. Cet argument

peut suffire a des theologiens; 1'histoire demande autre chose.

Puisque la priere pour les morts est une pratique chretienne au Ile siecle

et que, d'autre part, il n'y en a aucune trace ni dans les livres hebreux de

1'Ancien Testament, ni dans les Evangiles, ni dans les Epitres, on en cherche

naturellement 1'origine dans le monde hellenique. 8i le passage de Macchabees II

existait seul, on n'hesiterait pas a conclure que 1'origine de cette coutume est

greco-egyptienne. Cette mani6re de voir trouve un appui dans le fait in-

contestable que des prieres d'un caractere analogue font partie des vieux

rituels egyptiens. Elles avaient pour but d'aider le mort a franchir les pas-

sages difficiles, a parvenir au port en triomphant des esprits du mal 5
). Diodore

de Sicile en fait mention comme il suit (I, 91): OTav . . . tic dTtoOdvn, wap'

auTOic, 01 ufcv cuTT«vtic xai q>iXoi TrdvTtc KaTaTrXaTTduevoi ttiiXuj toc K€<paXdc Trtpi^p-

Xovrai epnvouvT€C . . . Kai napaKaXouci touc KdTui Ocouc be£ac8at cuvoikov

toic €uc€^ci. Cette priere aux dieux infernaux de recevoir le mort parmi les

bienheureux est certainement une des sources du meme usage chez les Juifs

d'Alexandrie et che/ les chretiens.

Je doute beaucoup, cependant, que ce soit la seule, ni meme la princi-

pale. Les communautes judeo-egyptiennes n'ont pas exerce asse/. d'influence

sur le christianisme naissant pour qu'une pratique, introduite parmi elles, ait

pu, en moins de deux siecles, devenir presque generale parmi les chretiens.

()n songe a une source grccqne popit/airc II en est des religions comme
tles langues: de meme que les langues romanes ne sont pas issues du latin

ecrit de Ciceron et de Seneque, mais du latin parle de leurs esclaves et de

kurs dients, la religion romane par excellence n'a pas herite du paganisme

offlciel, mais des religions obscures en honneur parmi les petites gens.

1) Keuss t. IX, |>. 141-

2) nctssucl, Defrnsf tlf l,\ trnJition, til. <lo I H46, I. VIII. p. 301.

3.1 < I. Rcvillout, AVv«<- /yyfhilo^iqu,- , lh«5, p. 4:.
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Or, dans rorphisme, il y a une trace precise d'une croyance pareille

a celle de 1'intercession, d'oii derive la priere pour les morts. Un homme, en

s'initiant aux rites orphiques, assure non-seulement son propre salut, mai celui

de ses ascendants, dont il rachete les fautes. II ne leur adresse pas des

prieres, mais il accomplit pour eux des actes liturgiques. Cest l'idee chr6-

tienne, opposee a celle du pa^anisme officiel.

I-a passage vise est le fragment orphique 208 (ed. Abel, p. 237; ed. Mullach,

p. 188):

.... "Av6pumot bfe xeXntccac iicaTOuBuc

n^miiouciv ndcnav Iv (xipatc du<pi€T€*cctv,

"Optid t* ixTeX^couci, Xuciv ttpoy6vujv deeuiCTUjv. l

)

On sait aujourd'hui, notamment depuis la d6couverte de FApocalypsc dc

Picrrc, compar^e aux tablettes de Petilie, combien 1'esohatolojrie orphique a

penetre le christianisme primitif, surtout en Syrie et en Asie Mineure. Mais

rette eschatologie populaire etait elle-meme, suivant 1'opinion des anciens, de

provenance egyptienne. Cest donc bien en Ktfypte qu'il faut chercher l'ori-

Vfine des prieres pour les morts. Cette coutume s'est insinuee dans le chri-

stianisme par deux voies, l'une directe, l'autre indirecte. Uaction indirecte,

celle de 1'orphtsme, est de beaucoup la plus ancienne en date et sans doute

aussi, quoique mal connue, la plus importante.

Fevrier 1899.

1) Cf. Rohde, Psyche, p. 421, n. 3, cjui signale avec raison, tnais sans y insister, celte conception

commc tout a fait isolcc, in antiker Religion gan: vereimelt. Ellc etait, d'ailleurs, par 1'orphismc,

deja familierc a Platon (Rcp. II, 304 B. C. F.; 365 A) ct, par conscqucnt, trcs ancicnnc.
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Kixder-Kaxxe aus Athex.

ROTFIGURIGE LEKYTHOS AUS GeLA.

Von Emil Reisch.

1

Die nebenstehend abge-

bildete kleino rundbauchitfe

Kanne mit Kleeblattinundun^

(8 cm hoch) ist aus dem athe-

nischen Kunsthandel in mcinen

Besitz gelanjft.

Sie jjehort zu der bekann-

tenGattunjr kleinerOenochoen,

die durchwe^ mit Darstellun-

jren aus dem Kinderleben jje-

schmuckt sind und gewifs fiir

Kinder bestimmt waren, ver-

mutlich um ihnen an dem
Choenfest der Anthesterien zu

dienen, vjfl. Benndorf, Griech.

und Sicil. Vasenbilder S. 64.

Hvel, Gaz.archeol. 1879, 6. Das

flott, aber Huchtig gezeichnete

Bild hat zahlreichc Analojjfien

auf den jjleichartijjen Kannen,

Vgl. Stackelberjj , Griiber d.

Hellenen T. XVII. Heydemann, Griech. Vasenbilder S. 12 T. XII. Stephani,

Compte rendu 1868 S. 76 T. IV. 1873 S. 52 T. III. Burlington fine arts club

CataL 1888 S. 23f. (Frohner, Coll. Brante^hcm n. 113 — 142).

Das quer um die Brust des Knaben laufende Band, an dem allerlei An-

h&hgsel anjjedeutet sind, und die auf dem Boden stehende Kanne, die ein

Bild der Vase selbst jjdebt, jjehoren zu den bezeichnenden Details dieser

Darstellunj^en.
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II

Die nebcnstehcnd abgebildete

schlauchformige Lekythos (14% cm
hoch) stammt aus Gela und befindet

sich jetzt im Wiener Privatbesitz.

Sie weicht von den im Typus
venvandten bildgeschmuckten Ge-

fafsen darin ab, dafs Ilals und

Schultcr schwarz gefirnUst und mit

eingeprefsten Ornamenten verziert

sind (am oberen Teil des Halses ab-

wiirts gerichtete, durch Halbkreise

verbundene Palmetten, am plastisch

abgesetzten unteren Tcil ein „Kier-

stab" mit Perlenschnur, auf der

Schultcr einzelstehende Palmetten,

darunter Kierstabornament).

Das Bild, das mit gTiisster

Sauberkcit und Pracision gezeich-

net ist. ist von besonderem Inter-

esse als Prototyp fiir das Motiv

dcr sog . esquilinischen Venus (Hel-

bitf, Fuhrer3
582). Das nackte Mad-

chen, das ebcn aus dcm Badc

gestiegen ist oder im Begriff ist zu

baden, hiilt mit der Linken den

Haarschopt am Hinterkopf in die

Ilohe und zieht mit der Rechten

das bereits einmal um das Haupt

gewundene Band nach vorne, um
es ein zweites Mal um das Haar

zu lejjen, wiihrcnd dcr andcre Bandzipfel mit dcn Zahnen fcstgehalten wird.

Der nackte Frauenkorper ist uberaus schlank und schmal in den Hiiftcn, von

streng archaischer Formengebung; die Innenzeichnung ist auf wenige, aber

trefflich charakterisirende Linien beschrankt.

Rechts auf dem niederen Stuhle liegt zusammengeballt das Gewand, links

auf dem Boden steht eine Lekythos, die uns zeigt, wie hubsch das Bild

unserer Vase der praktischen Bestimmung des Gefasses angepafst ist. Von
dem an der Wand befestigten Gegenstand, dcr links obcn gemalt war, hat

der Spatenhieb, der hier die Oberfliiche des Gefiifses abgesplittert hat, nur

einen kleinen Rest iibrig gelassen.
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Zur spAtrOmischen Portratskulptur.

Von Ai.ois Rikot.

Den mannlichen Kopf aus Marmor, den ich hier zur Abbildung bringe,

um daran einige allgemeine Bemerkungen iiber die Skulptur seiner Ent-

stehungszeit zu kniipfen, habe ich im Jahre 1898 zu Rom im Kunsthandel

erworben. F.r wurde mir hierbei als stadtromischer Fund bczeichnet; wiewohl

diese Angabe keinen urkundlichen Werth beanspruchen darf, so hat sie doch

an sich durchaus nichts Unwahrscheinliches, da Skulpturenreste von dieser

Art auf dem Boden Italiens heute noch am ehesten im umgewiihlten Schutte

des alten Rom zu finden sind.

Der Kopf misst in seiner heutigen Erhaltung vom Scheitel bis zum unteren

Ende des Halses 28 cm in der H6he und 19 cm in der Breite. Leider hat er

starke Verlctzungen aufzuweisen: die Nase ist fast vollstandig abgeschlagen,

und es fehlt die linke Halfte der Oberlippe; auch an der Untcrlippe, den

Brauenbogen und den in die Stirne hereinfallenden Ilaarbiischeln sind Theile

abgestossen. Das (ileiche gilt ferner von den Ohren, wobci jedoch sofort

bemerkt zu werden verdient, dass die Ohren und die Haare als der Vordcr-

ansicht entzogene Theile von vornherein nur skizzenmlissig angelegt warcn,

wie wir dies auch in der Regel an den Figuren der Seitenwande der romi-

schen Sarkophage im (iegensatze zu den Figuren der Vorderwande beobachten

konnen. Die Haare erscheinen hiernach bloss in derben Strahnen modellirt

und die Ohren lediglich mit dem Bohrer aus dem (iroben herausgeholt.

(iegeniiber den Einbussen, dic wir auf Rechnung von Verstiimmelungen

in spiiteren Zeiten setzen miissen, zeigt aber dieser Kopf noch zwei offenhar

absichtliche Beschneidungen seines natiirlichen Volumens, die ihm wahrschein-

lich von Anbeginn cigen gewesen sind. Iunmal ist die ganze Scheitelcalotte

weggestutzt, und an ihre Stelle, von oben gesehen, eine tonsurartige ovale,

schwach convexe hliiche mit tiefem und breitem liohrloch in der Mitte und

einer seichten intermittirenden Furche an der IVripherie getreten. Dies

zwingt uns zur Vermuthung, dass deni Kopf einstmals ein metallener Kopf-

schmuck aufgesetzt gewesen war, wobei man etwa an ein Diadem denken

kunnie, iihnlich denijenigen, das den Kopf der bronzenen Kaiserstatue zu Dar-

Digitized by Google





252 Alois Riegl

letta iibcr dem Kranze der in die Stirne hereinfallenden Haarbiischel schmuckt;

auch der von Petersen als Konstantin nachgewiesene marmorne Kolossalkopf

im Hofe des Conservatorenpalastes ist in iihnlicher Weise zugerichtet. Zwei-

tens erscheint der Hals von hinten nach vorne in schrag abwarts laufender

Linie abgeschnitten; war dies, wie es allerdings den Anschein hat, von An-

beginn der Fall, so haben wir es — und dies ist auch meine Uberzeugung —
nicht mit dem abgeschlagenen Ilaupte einer Statue, sondern mit einem als

Portriitkopf entworfenen und geschaffenen Kunstwerke zu thun.

An der antiken Provenicnz des Kopfes wird Niemand einen Augenblick

zweifeln wollen. Auch eine genauere Begrenzung der Entstehungszeit begegnet

keinen Schwierigkeiten : die Behandlung der Augen weist allein schon auf die

spiitromische Periode, die man wohl am zweckmassigsten mit Marc Aurel be-

ginnen liisst, und der starre archaische Zug im Blick, in der Mund- und Brauen-

bildung lasst wiederum innerhalb der spatromischen Kunstperiode nur an

deren zweite abschliessende Phase denken, die wir am fiiglichsten mit Dio-

cletians Regierungsantritt im let/.ten Viertel des dritten Jahrhunderts anheben

und gegen die Mitte des fiinften Jahrhunderts hin ausklingen lassen diirfen.

Wir haben es also mit einem Portriitkopf des vierten Jahrhunderts zu thun.

Solchen spiitantiken Portratkopfen begegnet man verhiiltnissmiissig uber-

aus selten in den Sammlungen; aber auch diese wenigen haben bisher so gut

wie keine Beachtung gefunden, und die wenigen Ausnahmen verdankten dies

nicht einer bcsonderen kiinstlerischen Werthschatzung, der sie begegnet wiiren,

sondern ausschliesslich dem historischen Interesse, das von den dahinter ver-

mutheten Personlichkeiten ausging (Konstantin, Theodosius, Amalasuntha).

Die Ursachen fiir beidc Erscheinungen sind unschwer zu erkennen. Die auf

fallende Verminderung in der Zahl der erhaltenen Portriite nach der Mitte des

dritten Jahrhunderts entspricht dem Nachlassen des Sinnes der romischen (jc-

sellschaft fiir die Portriitskulptur, offenbar unter dem wachsenden Einflusse

der christlichen oder, genauer gesagt, der sittlichen materiefeindlichen welt-

verlaugnenden Ideen, die im Mittelalter schliesslich zeitweilig geradezu zur

giinzlichen Beseitigung der Portriitskulptur gefiihrt haben, wahrend sofort

nach der begonnenen Durchbrechung der einseitigen Herrschaft jener ldcen

gegen Ausgang des Mittelalters auch die Portriitkunst sich wiederum zu regen

begann. Was aber die Missachtung betrifft, der die spiitromische Portrat-

skulptur als Kunst bisher allgemein begegnet ist. so erkliirt sie sich unge-

zwungen daraus, dass man diese spaten Ktipfe lediglich vom Standpunkte der

klassisch-antiken Kunst zu beurtheilen pllegte. Die Berechtigung dieses

Standpunktes liisst sich nicht eininal liiugnen: denn es handelt sich dabei doch

immerhin noch um antike Kopfe, d. h. um Werkc, denen der antike Stempel

als der massgebende aufgedruckt erscheint. Ks zeigt sich auch hierin wieder,

dass alle Vcrsuche die Kunst des Alterthums zu zerstiickeln und Theile davon

in eine engere Beziehung zum Mittelalter oder gar zur modernen Zeit zu

bringen, schliesslirh scheitern miissen, so sehr unser Einblick in die Entwicklung

und in die dieselbe beherrschenden (iesetze durch \'ersuche der bezeichneten
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Art gefordcrt worden ist. Wer will es nun dem klassischen Archiiologen ver-

argen, wenn er an dem spatantiken Werk nur die negativen Kigenschaften,

die Verluste, den Abgang des Klassischen wahrnimmt? Eiir seine Zwecke

hat er daraus nichts mehr zu lernen; der schrittweise Hinwegfall aller klas.si-

schen Grundeigenschaften , des Schonen wie des Lebenswahren , bedeutet ihm

nur einen pathologischen Prozess, der lediglich zur Auflosung tiihrt.

Ganz anders steht diesen Werken naturgemass der Krforscher der mittel-

alterlichen Kunstgeschichte gegeniiber. Was Jenem Verwesung, ist Diesem

Keim zu neuem Leben. lhm sind vor Allem die Ziele der spateren Kunst

gegenwartig und sein Blick ist darum gerade gescharft fiir die Wahrnehmung
derjenigen Rrscheinungen , die wenn auch noch so leise und verhiillt nach

jener Zukunftsrichtung hinweisen. So geschieht's, dass der Historiker der

neueren Kunst in den spatromischen Portratkopfen nicht bloss ein Nega-

tives sieht, sondern auch positive Eigenschaften darin entdeckt. Wenn der

klassische Archiiologe gcneigt sein muss, in den spatromischen Portratbild-

hauern bloss barbarisirte , verrohte Epigonen der klassischen Kunstler zu er-

blicken, die ohne Geschmack und ohne Konnen unter dem Bleigewichte des

ererbten Kulturherkommens die letzten verspateten Auftrage ausfiihren, so

erschliesst sich Demjenigen der diese Dinge von der entgegengesetzten Seite

her betrachtet, die Krkenntnis, dass auch diese spatantiken Kiinstler einer

ganz bestimmten, positiven aesthetischen Tendenz folgten, dass das Wesen
auch ihres Schaffens durch ein klares Wollen diktirt war, wie bei aller echten

und wahren Kunst, und dass es sich also durchaus nicht durch ein einfaches

Nichtkonnen erledigen lasst. — Versuchen wir es nun im Einzelnen zu er-

fassen, worin sich an unserem Marmorkopfe die bewusste Abkehr von den

Idealen der klassischen Portratkunst und zugleich die Hinneigung zu neuen

Zielen aussert.

Namentlich wenn man die bewegten und lebhaft blickenden Portratkopfe

aus der ersten Halfte des drittcn Jahrhunderts daneben ha.lt, fallt an unserem

Kopfe eine gesuchte Starrheit und Leblosigkeit auf. Die Vertikalaxe verlauft

genau senkrecht, und die Augen blicken dementsprechend gradeaus wagrecht

vor sich hin; die Pupillen sind mathematisch streng in die Mitte des Augcn-

apfels hineincomponirt.') Aber auch sonst ist das Antlitz in .seinen grossen

Linien auf diesen symmetrisch-krystallinischen Kindruck hin angclegt: vom
oberen Ende des Nasenriickens hinweg schwingen sich hoch und scharf die

Brauenbogen, unter Vermeidung aller jener Bereicherungen (z. B. der zwei

von der Nase in die Stirn vertikal einschneidenden Steilfalten), die schon den

griechischen Portratkopfen jenen Ausdruck des Sinnens und innerer Belebung

verliehen hatten; und genau ebenso hart und scharf sind die Lippcn gcschnitten.

I) Die Iris des linken Auges ist ctwas aus der Mitte nach links abwarts vcrschohcn; dic Wir-

kung davon ist eine *u auffallende, als dafs man sic dcm blofsen Zufidl /uschrcibcn kfinntc. F.s blcibt

nur die Erklarung, dals dcr Portratist damit eincn natiirlichen Augenfchler {t. B. Staar) dcs 1'ortratirten

wiedcrgcbcn wollte.
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l)a kann von einem Zufall nicht mehr die Rede snin: wir haben vor uns viel-

mehr den priignanten Ausdruck eines bestimmten Wollens, das die Lebens-

wahrheit der klassischen Portratkunst nicht etwa bloss vernachlassigt, sondern

bewusstermassen und absichtlich unterdriickt und an ihre Stelle die ideale

symmetrische Ruhe der unbewegten krystallinischen Materie zu setzcn trachtet.

Ilier haben wir es mit einem Ruckschritt zum Uralten, Uranfanglichen zu thun.

das in der ersten Ilalfte des Alterthums namentlich die orientalische Kunst

beherrscht hatte: wir werden daher kaum fehlgehen, wenn wir diese Reaction

nach der Seite des Bewegungslos-Krystallinischen in der spiiteren romischen

Kaiserzeit auf Rechnung orientalischen Einflusses setzen, — jenes Einflusses,

der ja die gesammte Kultur der damaligen Riimerwelt und vor allem ihre

Religion in so tiefgreifender Weise beeinflusst hat.

Innerhalb jener Betonung der grossen symmetrischen Grundlinien haben

nun gleichwohl alle Theile des Antlitzes noch eine feine und sorgfaltige

Modellirung gefunden: so die Wangen, die vorstehenden Backenknochen , das

ausladende Kinn, die quergefurchte Stirn. Aber auch hier begegnen einige

Einzelheiten, die wir an friiheren antiken Portrats nicht gewohnt sind anzu-

treffen. Vor Allem sind die beiden Augcnlider nicht der Xatur entsprechend

an den Augapfel sanft angelegt, sondern messerscharf abstehend gebildet.

Dass diese in der Na.be betrachtct unnatiirlich erscheinende Bildung nicht zu-

fallig ist, kiinnten uns schon die Munzbilder der zweiten llalfte des vierten

Jahrhunderts lehren, auf denen die Augen der Kaiser stets nachdrucklich von

zwei Segmentlinien eingerahmt sind. Die gleiche Tendenz erscheint aber an

unserem Kopfe noch wiederholt betont und angestrebt: einmal in der keil-

formig geschnittenen Falte, die sich von der Nase gegen die Wangen abwarts

zieht, und in einer anderen, kleineren, die unterhalb der Augen und der Unter-

lippe Platz gefunden hat. Warum aber diese iibertriebene Hervorhebung und

unnaturliche keilformige Zuspitzung? Die Aufklarung dariiber wird uns in

dem Momente wo wir innewerden, dass das Ubertriebene und Unnaturliche

als solches nur in der unmittelbaren Nahsicht aufstosst, dagegen bei zuneh-

mender Entfernung des Beschauers vom Objekte immer mehr verschwindet, so

dass die getadelten Vorsprunge bei entsprechender Fernsicht endlich eine

hiichst wirksame Gliederung der Kopfmasse hervorbringen. Diese letztere bc-

zeichnet also offenbar das Ziel das man sich hiebci gesteckt hat: der Kopf

ist auf Fernsicht angelegt, die keine genaue Priifung des Details mehr ge-

stattet, wohl aber den scharfen Hinweis auf einige besonders markante Er-

scheinungen fordert, aus denen sich unscr Erinnerungsbild von einem mensch-

lichen Kopfe zusammensetzt.

Dieses Streben nach fernsichtiger Wirkung bedeutet nicht gleich jenem

vorhin festgestellten auf krystallinische Stilisirung einen Riickschlag in ein

Archaisches, sondern vielmehr einen entschlossenen Fortschritt. Das bewusste

Losgehen auf Fernsicht lasst sich in der Kunstgeschichte des Alterthums weit

zuriickverfolgen und bildet iiberliaupt eine so wesentliche Seite des gesammten

Entwicklungsprozesses der antiken Kunst, dass es auffallend erscheint, wie
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es bisher gleich manchen anderen rein kunstlerischen Kaktoren iiber der

ikonographischen Betrachtungsweise von der klassischen Archaologie so gut

wie iibersehen w erden konnte. An dieser Stelle muss ich mich auf die Keststel-

lung beschrankcn, dass die klassische Kunst bei ihrem grundsiitzlichen Streben

nach maassvoller Ausgleichung aller Gegensiitze den fernsichtigen Bestrebungen

niemals vollig frei die Ziigel schiessen liess, und dass letzteres bezeichnender-

massen crst von der zweiten Hiilfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr. an zu beob-

achten ist. Am iiberzeugendsten lasst sich dies an der Behandlung der Pupillen

in der Marmorskulptur demonstriren. Nach vereinzelten Vorlaufern beginnt erst

mit Marc Aurel die regelmassige Gravirung der Pupillen an den lebensgrossen

oder nahezu lebensgrossen Portratkopfen. Diese Gravirung ist in der Nahe
betrachtct noch unnatiirlicher als jene messerscharfe Faltcnbildung, aber in

einer Kntfemung, in der die plastischen Unterschiede verschwinden und bloss

der Eindruck von Licht und Schatten iibrigbleibt, entfaltet sie sich zu einem

Kunstmittel von hochst packender Wirkung. Das Gleichc wurde parallel damit

in der Haarbehandlung angestrebt: zuerst schlug man mit dem Hohrer Loeher

hinein (von Marc Aurel bis Septimius Severus), dann suchte man die gleiche

Wirkung mittels der Gravirung zu erreichen: in beiden Fallen wurde die Wir-

kung in der Hauptsache nicht durch das Plastische, sondern durch den Schat-

ten, das Negative, das Nichts bcstritten, was die Fernsicht zur zwingenden

Voraussetzung hat. Ks ist dies dieselbe fliichenhafte
,
antiplastische Tendenz,

die — um dies hier bloss anzudeuten — auch zu einer der unverkennbarsten

Erscheinungen der spiitromischen Kunst, zur giinzlichen Verflachung des Reliefs,

gefiihrt hat.

Die Betrachtung unseres Portriitkopfes lehrt uns also, dass die spatriimische

Kunst bewusstermassen auf die Verfolgung zweier Extreme ausgegangen ist,

die durch die klassische Kunst des Alterthums ebenso bewusstermassen zu

einem harmonischen Ausgleich verbunden worden waren. Das eine ist die

starre stilbirte Schonheit der unbewegtcn, leblosen Materie: ein uraltes Krb-

theil des Orients; und auf orientalischem Boden, in der byzantinischen und

sarazenischen Kunst, hat es auch seine fruchtbarste Kortsetzung, freilich auch

seine Sackgasse gefunden. Das andere ist die Berechnung der kiinstlerischen

Wirkung auf die Kernsicht, die alle tastbare Materialitat allmiihlich preisgibt

und nur den fliichtigen optischen Schein festzuhalten sucht: sie scheint von

Anbeginn den Kmpfindungen der indogermanischen Volker am reinsten ent-

sprochen zu haben. Dieses zweite Kxtrem muss, wenn es nicht durch das

Gegengewicht der plastischen Nahsicht geziigelt wird, nothwendigermassen zur

Kluchtigkeit und Rohheit des Kunstschaffens fiihren, und so war auch das

Resultat der spatromischen Kunstentwicklung im Abendlande beschaffen. Dieses

Resultat mit seinem so ganz unklassischen Charakter pflegt man heute aller-

dings in der Regel auf Ret hnung des Kinflusses der Barbaren zu setzen; aber

man hat es bisher vergessen sich hiebci zu fragen in wieferne denn die schon

der Zahl nach weit iiberschatzten barbarischen Siildnerheere iiberhaupt in der

Lage gewesen sein konnten, auf die vorwiegend fabrikmassige Produktion im
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nachdiokletianischen Romerreiche irgendwie stilandernd einzuwirken. Dem-

gegeniiber lehrt eine aufmerksamc Betrachtung, dass die maassgebenden Ziele

der spatriimischen Kunst des vierten Jahrhunderts grossentheils schon seit dcn

Tagen Marc Aurels bewusstermaassen angestrebt wurden, — also zu einer Zeit,

da von irgend einer nennenswerthen Barbarisirung der romischen Reichsbeviil-

kerung noch #ar nicht die Rede sein konnte. Die romische Kunst folgte nicht

den Lockungen eines barbarischen Geschmackes, sondern ihrem inneren Schick-

sale, als sie sich von dem Ziele der klassischen Antike, von der lebcns-

vollen Schiinheit abwandte, und sich wiederum in ihre anfanglichen (iegen-

satze, in leblosen Schematismus und in fliichtige Rohheit verlor.
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Von Carf, Robert.

Was wohl Winckelmann gesagt haben wurde, wenn er geahnt hatte, dafs

sein von den Schlacken der Menschhcit mit Feuer gereinigter, unsterblich

unter Unsterblichen thronender Heros sich nach anderthalb Jahrhunderten

in einen Riesen Tolpatsch verwandeln wiirde, der mit seinem einzigen bloden

Auge unbehilflich nach dem neckischen Liebchen spaht? Nichts gegen den

Zauberer, der diese Metamorphose vollbracht hat. Er hat uns von einem

Jahrhunderte alten Irrtum befreien und der sich bestandig im Kreise drehenden

Forschung die Bahn in die Weite gewiesen. Aber dafs sein Polyphem auch

nichts weiter war, als cin dem Torso in der ersten Finderfreude und in voreiliger

Uberschatzung scheinbarer Analogieen iibergeworfenes Maskenkleid, dariiber

wird sich ein so ernsthaft dic Wahrheit suchender Mann wie Bruno Sauer

in wenigen Jahren selbst nicht mehr tauschen. Mag auch Brunns beriihmte

Kritik die iibersehaumenden Wogen der Bewunderung noch so sehr ein-

gedammt haben, so viel bleibt von Winckelmanns Urteil doch bestehen, dafs

wir ein edles stol/es Gebilde vor uns haben, einen gottlichen Leib, wie er

dem als Menschenfresser und als Liebhaber gleich ungeschlachten und gleich

burlesken Kyklopen nimmermehr zukommt. Diesem Adel der Formengebung
scheint mir Sauers wahrend der Reconstruction allzusehr von dem Beiwerk und

den technischen Indicien in Anspruch gcnommenes Auge zu wenig gerecht

geworden zu sein. Dafs dann die restaurierte Statue durch das unschone

Vorspringen des linken Ellenbogens, durch dic Disharmonie der rechten Seite,

deren effectvolle Wellenlinie durch das Krhaltene im Wesentlichen gesichert

ist, mit dem in lauter Ecken und Kanten zerrissenen Contur der linken, end-

lich durch das starke Oberfallen nach der rechten Seite, wofiir auf der linken

ein Gegengewicht ungern vermifst wird, dafs Sauers Reconstruction durch

dieses alles einen wcnig erfreulichen, ich mochte beinah sagen unbehaglichen

Eindruck macht, das miifste man in Kauf nehmen, und wiirde es nicht Sfiucr

sondern Apollonios zur Last zu legen haben, wenn wirklich die Ergiinzung

so gesichert erschiene, dafs jede andere Moglichkeit ausgeschlossen w«are. Dafs

dem nicht so ist, weifs natiirlich Niemand besscr als Sauer selbst. Und zu

den formellen Bedenken gesellt sich ein materielles, das, mindestens ebenso ge-
SlKlXA HeLBIOMNA. I7
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wichtig, vielleicht noch unmittelbarer uberzeugend wirkt. Die Art, wie die

an den linken Oberschenkel angelehnte Keule von der den Leib uber-

.schneidenden Rechten gehalten wird, ist so ungeschickt, so gezwungen, so

unnaturlich, dafs sich aus dem ganzen Bereich der Antike schwerlich eine

Analogie dafiir wird beibringen lassen. Zur Entschuldigung nimmt Sauer

an, Polyphem habe zwar kurz vorher noch die Keule mit der Linken ge-

halten, „diese bequeme und natiirliche Haltung aber aufgegeben" und die

Keule mit der Rechten gefasst, weil er die Linke frei haben wollte, um mit

ihr das nach der Geliebten spahcnde Auge zu bcschatten. Eine allerdings

recht kyklopische Unbehilflichkeit. Warum beschattet er es denn nicht mit

der freien Rechten, wie es der Satyr von Lamia thut und wie es wohl Gber-

haupt bei dem Gestus des dirocKoneuetv das Gewohnliche, weil das Naturliche,

war. Die fiir das Ubergreifen des die Keule haltenden Armes herangezogene

Analogie des S. 56 abgebildeten herculanensischen Bildes vcrfangt nicht. Dort

gesticulirt Polyphem nach antikem Brauch mit der Rechten. Dafs er vorher

in dieser Hand das Pedum gehalten hatte, ist durch Nichts angedeutet. Das
Pedum in der Linken ist auch nicht auf den Boden gestiitzt, sondern wird

frei gehalten. Dafs die mit solch leichtem Gegenstand bewaffnete Iland zu-

weilen auch iibergreifend auf den Schenkel dcr anderen Korperseite gelegt

wird, lafst sich im Leben taglich beobachten.

Ein Herakles war der Torso nicht — dies negative Resultat steht durch

die z.war auch schon von Hasse beobachtete, aber erst von Sauer ver-

wertete Thatsache, dafs das Fell nicht das eines Lowen, sondern das eines

Panthers ist, unumstofslich fest. Auch ein Polyphem war er schwerlich. Die

Figuren des bakchischen Kreises, an die man wegen des Pantherfells wohl

zunachst denkt, sind durch die machtige Korperbildung sammt und sonders

ausgeschlossen. Einen Giganten kann man sich in dieser Weise ruhig sitzend

kaum denken. Somlt scheint jede Moglichkeit einer Benennung sich zu ver-

sperren. Dennoch mochte ich eine neue Deutung wagen. Mags vielleicht

auch ein blofser Einfall sein, der nur eine Etappe auf dem Weg zum Rich-

tigen bedeutet, er versucht doch den Torso wicder in eine hohere Sphare

zu heben und beriihrt sich mit jedem besseren von den bisherigen Recon-

structionsvorsihliigen wenigstens in einem Punkt. Jedesfalls kann ich ihn

keinem competenteren Richter unterbreiten , als dem Manne, der mich selbst,

wie vor und nach mir viele Generationen capitolinischer Ragazzi, in das Studium

der romischen Sammlungen eingefuhrt hat und der durch seinen „Fuhrer"

fiir viele Hunderte von Romfahrern Lehrer und Leiter geworden ist. Moge
cr mich eines Besseren belehren odcr durch seine Zustimmung meine Meinung

besiegeln.

Wie Sauer gehe auch ich von dem Pantherfell aus, aber nicht, um
darauf sofort eine Bcnennung zu grunden, sondern nur um daraus fur die

Action der l igur einen Anhalt zu gewinnen. Sehr gut macht Sauer darauf

aufmerksam, dafs dieses Fell mit grofsem Bedacht auf dem Felssitz kunstlich

zurecht gelegt ist, crst mit der Innenseite nach unten ausgebreitet, dann

Digitized by Google



ZtlJI VATICANISCHEN ToRSO 259

diagonal umgeschlagen , also nicht lassig hingeworfen , wie das des Barbe-

rinischen Faun oder das des Polyphem auf dem vorher envahnten Bild aus

Herculaneum. Es dient ganz eigentlich als Kissen. Dafs aber dcr Kyklop
sich so viel Miihe gegeben haben sollte, nur „um sichs auf dem oft be-

suchten Sitz moglichst bequem zu machen", will zu dem Charakter dieses

groben Gesellen nicht recht passen. Ein bequemer Sitz zum „Faullenzen"

ist Qberdies der schmale Fels, der „dem gewaltigen Kiirper eben Raum
bictet", ganz und gar nicht. Wer ihn sich wahlt und durch eine sorgsam

praparierte Unterlage zu langerem Verweilen zurecht macht, mufs ihn fiir

eine bestimmte Thatigkeit besonders geeignet finden. Eine solche Thatigkeit

konnte vielleicht das einst von Petersen vorgeschlagene, jetzt von Furtwangler

acceptierte Leierspiel sein, wenn nicht die ebenso energische wie momentane
Drehung des Rumpfes dicsen Gedanken ausschlosse. Bedeutsam crscheint

auch, dafs ein Teil dieser Unterlage, namlich das Kopfstuck, auf den

linken Oberschenkel hinaufgezogen und zweimal umgedreht ist, als ob die

dargestellte Person bei ihrer Action hier eine Decke fur erwiinscht hielte.

Dazu stimmt nun, dafs der rechte Unterarm, wie Sauer auf Grund des am
rechten Oberschenkel erhaltenen Stiitzenrcstes nachgewiesen hat, nach der

linken Korperseite ubergriff, so dafs die Hand ungefahr uber den vom Fell

bedeckten Teil des linken Oberschenkels zu stehen kam. Wir haben aber

die Freiheit, uns diesen Arm hoher gehoben und die Hand weiter aus-

greifend zu denken, als in der Saucrschcn Restauration. Die Hand wiirde

sich dann gerade iiber der abgesplitterten Stelle des Fells befunden haben,

wo, wie auch Sauer zugiebt, „sehr wohl eine zweite Stutze angebracht ge-

wesen sein kann." Xur, meint dieser Forscher, der Arm musse dann hoch

gehoben gewesen sein und ein weit nach aufsen reichendes Attribut ge-

halten haben. Beide Voraussetzungen acceptiere ich, und wenn weiter be-

merkt wird, dafs ein solches Attribut am Leibe selbst Spuren zuruckgela-ssen

oder die sorgfaltige Ausarbeitung dcr linken Korperseite unmoglich gemacht

haben wiirde, so treffen beide Einwendungen doch nur zu, wenn man das

Attribut eben nicht weit genug hinausragen lafst. Dieser von der rechten

lland gehaltene Gegenstand wird es nun auch sein, mit dem sich die Figur

in irgend einer Weise beschaftigt. Es liegt weiter ungemein nahe, mit

diesem Gegenstand auch den linken Arm in Verbindung zu bringen. Dass

dieser gehoben gewesen sein musse, darin sind alle Beurteiler einig. Ver-

haltnifsmassig am wenigsten ist er es bei Hasse. Aber zwei Bemerkungen

gerade dieses Anatomen wollen wir uns doch zu Nutze machen; einmal dafs

die Hebung und das Zuriickdrangen der Schulter unter gewissen Umstanden

auf irgend eine Thatigkeit dcs Arms odcr richtiger der lland schliefsen lassen,

und dann, dafs diese Schulterstellung bei einer sitzenden Person in der Hal-

tung dcs Torso nur dann naturlich sei, wcnn der Arm auf einer hohen Stiitze

ruhe, die aber niedriger sein miisse als die Hiihe der Schulter. Diese Stutze

braucht aber keineswegs die Keule, es kann ebenso gut der von der Rechten

gehaltene Gegenstand gewescn sein, den die Linke von oben fassend beriihrte

'7*
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Das zweite Attribut, die supponierte Keule, habe ich bisher absichtlich

aus dem Spiel gelassen. Die Annahme, dass der schmale Ansatz am linken

Knie notwendig von einer Keule herriihren miisse, ist ein Rest der alten

Heraklesdeutung, den Sauer unbesehen bcibehalten hat, obgleich durch ihn

selbst die ganze Grundlage der Interpretation verschoben ist Freilich von

einer zweiten Figur, an dic man friiher dachte, wird der Rest schwerlich

herriihren, aber warum gerade von eincm stabartigen Attribut? Wie schlecht

sich mit einem solchen der rechte Arm verbinden liifst, zeigt die Sauersohe,

wie schlecht der linke, die Hassesche Restauration. Die schrage Richtung

des Bruchs kann tauschen; aber auch wenn sie nicht tauscht, kann der

Ansatz dann nicht von der Kante eines auf der Basis angebrachten Gerates

herruhren, dessen nahere Bezeichnung wir uns vorlaufig versagen wollen?

Aber nun von all diesem Detail zu dem miichtigen Gesamteindruck. Als

charakteristisch ist langst crkannt, dafs sich die Gcstalt, ohne sich von ihrem

Sitz zu erheben, mit einer plotzlichen Drehung nach rechts wendet, dorthin

also, wo wir einen Gegenstand vermuten, den sie mit beiden Handen von

sich abhalt. Auch der Kopf — dariiber ist man sich wenigstens in archao-

logischen Kreisen vollig einig — war nach rechts gewandt und leicht geneigt,

der Blick also vermutlich auf jenen Gegenstand gerichtet. Heftige Be-

wegung eines Sitzenden, wie sie sich etwa bei etnem Kiinstler denken liefse,

der sein eben vollendetes Werk emporhebt, um es priifend oder wohlgefalliif

zu betrachten.

Xicht auf dem hier dargelegten Wege langsamer Combination, sondeni

durch den unmittelbaren Eindruck des „hohen Ideals eines iiber die Natur

erhabenen Korpers", einer titanischen Personlichkeit, ist mir der Gedanke

gekommen, dafs der Torso ein Prometheus sein konnte, Prometheus, der

eben den Menschen gebildet hat und die noch unbelebte Thonfigur mit beiden

Handen in die Hohe halt. Der Gegenstand neben dem linken Unterschenkel

wiirde dann entweder der Korb mit den Thonklofsen, oder, was mir wahr-

scheinlicher ist, der Modellirtisch gewesen sein, den wir auch auf den

Prometheus-Sarkophagen neben dem Menschenbildner erblicken.

Von einem klugen Manne habe ich einmal das Apophthegma gehort, eine

archaologische Deutung konne nur dann Anspruch auf Richtigkeit erheben,

wenn sie irgend cine Schwierigkeit noch ungelost lasse. Hatte dieser Weise

Recht, so diirfte ich zuversichtlicher reden. Dcnn zu einem Bedenken gegen

die Benennung Prometheus scheint allerdings das bei diesem bisher nicht

nachgewiesene Pantherfell Anlafs zu geben. Da ich aber im Gegensatz zu

jcnem Forscher glaube, dafs keine Deutung gehort zu werden verdient, die

noch irgend einen Rest liifst, so mufs ich mich mit diesem befremdlichen

Detail abzufinden versuchen. Ich will mich nun nicht mit dem Sophisma

decken, dafs das Pantherfell ja gar nicht als Gewand, sondern als Kissen

diene, wie wir es auch bei den griechisch-romischen Achilleus-Sarkophagen

auf dem Sitz des Lykomedes verwandt finden, sondern ich will es riickhaltlos

aussprcchen, dafs nach meiner Ansicht seit der hellenistischen Zeit jeder
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Kunstler die Tracht der Giganten ebenso unbedenklich auf die Titanen uber-

tragen konnte, wie der Dichter die Bezeichnung Titanen auf die Giganten.

Fur Prometheus kommt aber noch etwas Besonderes hinzu. Er ist ja nach der

von Euphorion iiberlieferten Version selbcr Sohn eines Giganten, und die an

zwei bekannten Horazstellen begegnende, nach Kiesslings schoncr Vermutung

dem Maecenas entnommene Vorstellung von dem nicht begnadigten, sondern

fiir ewige Zeit in den Tartaros gebannten Prometheus wird wohl mit dieser

Sagenform in irgend welchem Zusammenhang stehen. Kann es uns da so sehr

Wunder nehmen, wenn ein wahrscheinlich kurz vor Maecenas lebender, ver-

mutlich in Rom thatiger Kunstler den Antagonismus des Prometheus gegen

die Olympier noch dadurch besonders betonte, dafs er ihn wie die erdgeborenen

Riesen mit dem Pantherfell ausstattete?

November 1898.
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LlVIA UND JULIA.

Yon M. Rostowxkw.

Helbigs Yerdienst ist es, das erste sichere Portriit der Gemahlin des

Aujjustus in der Plastik naehgewiesen zu haben. ') Einc weitere Biiste ist

dann von Mau publiciert und besprochen worden.*) Unter den Cameen finden

sich auch mehrere Kopfe, die mit jjrosster Wahrscheinlichkeit auf Livia

bezojren worden sind. 3
) Anders auf den Miinzen. Die in Rom gepriigt

sind, stellen Livia nur unter dem Idealtypus der Salus, der Pietas, der

Justitia dar ; nur dic ausser Rom geschlagenen zcijren uns Livia nicht

idealisiert.*) Daher ist es vielleicht von Interesse, ein sicheres Portriit der

Livia rtimischer Herkunft hier jrenauer zu besprechen. 5
) Es befindet sich

auf eincr Bleitessere, dic in Rom vor kurzem gefunden wurdc; jetzt wird sie

mit vielen anderen in dem Museo delle Terme aufbewahrt : AVG i VSTA.
Weiblicher Kopf mit Zopf und Stirnwulst nach rcchts. ft Carpcntum mit /wei

Maulthiercn bespannt. Diam. 19 mm. Ziemlich stark abgerieben (s. Abbild. 1).

Alles weist darauf hin, dass die Tessere wirklieh Livia darstellt. Erstens

der Titel. Naturlich ist Augusta jede Kaiserin oder jedes weibliche Mitglied

1) Mitlh. des rom. Inst. 1887. S. 3 tT., Tat. I— II.

2) Mau, cbd. 1892, S. 228 ff., VgL Brunn-Arodt, Rim. und (,-r. Portr.its, n. 6 und 7.

3) BeTOOulll, Rom. Ikonojjr. II, 1, S. 94 ff.

4) Bcrnoulli, cbd., S. 86 ff.

5) Zucrsl abgcbildct und kur/ licsiirochen von tnir in dcr Kcvue numismatiquc 1807— 1899

(£tude sur lcs plomb* antiques, S. 35 u. 51 dcs Scparatabdruckcs).
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der kaiserlichen Familie, dem dieser Titel verliehen worden ist, aber Augusta

K<rr' dfoxnv ist doch nur die Gemahlin des Augustus, Livia; dahcr kann auf

officiellen Denkmalern eine andere Kaiserin kaum Augusta einfach genannt

werden; fur Livia ist es aber bezeugt durch Miinzen 1
) und Inschriften.*)

Weiteren Beweis liefert die Darstellung des , das Carpentum: wir finden

dieselbe Darstellung auf Miinzen, die von Tiberius geschlagen worden sind

und auf welchen der Name der Livia steht.

Durch die Aufschrift ist auch die Zeit der Tessere bestimmt. Augusta
hiess Livia nach dem Tode des Kaisers bis zu ihrer Consecration, wo sie

diva Augusta genannt wurde (consecriert wurde Livia unter Claudius).

Also kann unsere Tessere entstanden sein unter Tiberius oder Gaius. Fiir's

Erstere sprechen dic angefiihrten Miinzen des Tiberius mit dem Namen der

Kaiserin, fiir's Letztere die Thatsache, dass Gaius Liviae nomine eine Ver-

theilung gemacht hat 3
) und die Aufschrift Augusta ohne jeden Zusatz, was

fur eine Verstorbene eher als fur die noch lebende Kaisermutter passt.

Damit haben wir nachgewiesen, dass wir wirklich ein authentisches, gleich-

zeitiges Bildniss der Kaiserin vor uns haben. Leider ist aber der ikono-

graphische Werth der Darstellung gering: das Bildniss ist klein
,

fluchtig

ausgefiihrt (doch wahrscheinlich gepragt) und ziemlich stark abgerieben. Man
erkennt aber mit Sicherheit die charakteristischen ZQge der alten Kaiserin:

Ilaartracht, Nase, Lippen, Stirn passen vortrefflich zu den Biisten, besonders

zu der aus Neapel, die auch die schon gealterte Livia darstellt.

Wichtiger fiir die Ikonographie des Julischen Hauses ist eine zweite

Tessere (s. Abbild. 2), gleichfalls bei der Tiberregulierung in Rom gefunden,

jetzt im Thermenmuseum. 4
)

////// LIA AVGVSTI. Weiblicher Kopf nach rechts mit Scheitelflechte

und Nackenknauf. R Aehrenkranz. Diam. 20 mm.
Kein Zweifel, dass der Kopf wirklich die Tochter des Augustus dar-

stellt. Dies folgt aus der gut zu lesenden Beischrift links von dem Kopfe:

/u]/ia Augusti (Jilia). Dass Livia gemeint sei, ist ganzlich unmoglich: es

wiirde dann lulia Augusta, keinesfalls Augusti heissen.

Das Bildniss ist das erste ganz sichere Portrat der Julia, in Rom ge-

pragt und nicht idealisiert. Ks ist auch das Beste von den bis jetzt bekannten-''),

denn auf den bekannten Mariusmunzen ist der Kopf viel kleiner und viel

weniger typisch, auf den kleinasiatischen stark idealisiert. Wann ist das

Bildniss entstanden ? Sichere Antwort vermogen wir auf diese Frage nicht

zu geben. Wahrscheinlich nicht mehr in der ersten Jugend der Kaisertochter,

1) So auf Galbas Muiuen, Coben, Oallia nr. 11 11. 12.

2) Nach dem To»le ilos Augu^tus beisst sic oft lulia Augusta oilcr Augustn luttn (s. Pronopo-

Kraphia itnp. Romani II, S. 291), ihrc Kreij;elas»cncn hcifncn lulii Augusta* liberti (t IL VI p. 878, vj;l.

nr. 20237).

3) Dio Cass. 59, 2.

41 Bi<t jct/l nnpiililicicrt, erwahnt in mcincr fttude sur le* ploinlis anti«pies S. 35, III a.

S) S. Bernoulli, Komiscbe Ikonograpbie II, I, S. tzoff.
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wie die etwas altlichen Ziige beweisen, vielleicht, als sie schon des Tiberius

Gemahlin war.

Die weitaus grosste Aehnlichkeit zeigt unser Bild mit dem einzigen sicher

beglaubigten Portrat der Julia, dem auf der Mariusmunze (s. Abbildung 3

in Zeichnung und $a. in Photographie nach Gyps); auf der Munze ist sie abcr

wohl jiinger. Grosse Aehnlichkeit existiert auch zwischen dem Bildniss auf

unserm Blei und dem Bildnisse auf der Byzantinischen Miinze mit der Auf-

schrift: 8cd «(kzcTd. das gewohnlich als Portrat der Livia bezeichnet wird. 1

)

Vielleicht ware es moglich, hier doch mit den alteren Xumismatikern ein

Portrat dcr Julia zu schcn, besonders da Julia in einer kleinasiatischen Inschrift

einmal 0ed cepacTn, genannt wird (s. Journal of hell. St. IX, S. 243. Prosopo-

graphia II, S. 222). Die Mfinze wurde dann in die Zeit des Aufenthaltes des

Agrippa in Kleinasien gehoren.

Die friiher als Juliabildnisse bezeichneten Darstellungen auf geschnit-

tenen Steinen und Camcen (Bernoulli a. a. O. S. 127. Babelon, Catalogue dcs

Camees antiques et modernes dans la Bibl. Nationale, n. 242—244, pl. XXV)
sind alle stark idealisiert und zeigcn keinc grosse Aehnlichkeit mit unserem

Bilde. Es ist aber gar nicht ausgeschlossen, dass sie wirklich Julia dar-

stellen, besonders wegen des Aehrenkranzes auf dem Kopfe, der auch auf

unserem Blei mit Julia in Verbindung gesetzt ist (zwar ist solch ein Kranz

auch hiiufiges Attribut der Livia).

Statuarische Bildnisse der Julia nachzuweisen iiberlasse ich andercn, hoffent-

lich abcr wird man dabci von unserem Blei ausgehen, das uns viel be^scr

das Charakteristische der Juliaziige zeigt, als die bis jetzt bekannten Bilder

dieser schonen und unglucklichen PVau.

l) S. Cohcn I. S. 172; Catalofftic of grcck coins, Tauric Cbcrsonese etc, I.omlon 1877.

S. 99, n. 61.

3;'
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Eine Statue des Achill.

Von B. Sauer.

Zum farnesischen Bestand dcs Neapler Museo Nazionale gehiSrt die etwa
lebensgrosse Marmorstatue eines sitzenden Jiinglings 1

), dcr als gottlich be-

trachtet und von dem Ergiinzer in Anknupfung an das auf dem felsigen Boden
erhaltene Attribut des Schwertes zu einem Ares gestaltet wurde. So zeigt

er sich heute mit einem Schild, als dessen Stutze der Felsensitz verwendet

worden ist; die Rechte ist attributlos. Ein hasslicher Kopf verdirbt noch
vollends den Eindruck der Statue, deren Oberfliiche stark uberarbeitet und
beschadigt ist; nur die Beine und der Felsensitz sind ziemlich unversehrt.

In unserer Abbildung (Fig. i) sind die storendsten Ergiinzungen getilgt und

damit eine Wirkung erzielt, die das Original selbst nicht hervorbringt. Wir sehen

statt des mannlich reiferen Kriegsgottes einen jugendlichen Krieger von nicht

iibermassig muskulosen Formen, dessen Haltung mehr Geschmeidigkeit als

Kraft bekundet, der als besonders jugendlich auch durch das Fehlen des

Schamhaars wie durch die auffallende Kleinheit des Scrotum, zu der der

moderne Penis in starkem Missverhaltnis steht, charakterisirt wird. Im ubrigen

bietet die Statue nur einen Hinweis auf die Bedeutung des Dargestellten,

der aber fur sich allein nicht ins Gewicht fallt: der die Parierstange deckende

Teil der Schwertscheide ist mit zwei Delphinen ge/.iert.

Dass die Erganzungen, auch abgesehen von dem abscheulichen Kopf,

verfehlt sind, ist ohne weiteres klar. Aber wir konncn weiter gehen und

Ausdehnung und Ort des Attributes bestimmen, das an die Stelle des Schildes

zu treten hat. Die Statuc ist, wie man leicht bemerkt, ganz fiir Marmor
komponirt; die falsche Ergiinzung des 1. Armes zeigt sich schon darin, dass

er viel zu weit vom Leib ab und iiber den Felsen heraussteht. Die Grenze

des Attributes wird ungefahr der (vom Beschaucr) rechte Rand des Felsens

und der Ellenbogen des Jiinglings bezeichnen. Nun findet sich unmittelbar

vor der Achselhiihle eine rohe, selbst in der Abbildung deutlich sichtbare

l) Inv. 6323 (Far. 178) = Inv. 1805 (Doc. IV. 176 ff.) Nr. 65 = Inv. 1796 (Doc. I, 187) Nr. 178

= Inv. 1697 (Doc. II, |». 380), Z. 14, vielleicbt =^ AMrrandi, statuc p. 162 (Farncsina). ficrhard-

Panofka S. 11 Nr. 16. Abgcbildet Clarac 854 A., 2154 A. Erganznnucn: Kopf, j^iisstcr Thcil dcs

Halscs, desscn Hcwcgunt; abcr ungcfahr richtig ist, Halfte dcs r. Untcrartns und Hanil, 1. Arm mit

Schild von dcr Mitlc des Obcrarmcs an, r. Rcin von dcr Mitle dcs Obcrschcnkcls an, wahrcnd dcr

Fuss antik: crgiinit anch dcr Penis. Antik auch l cls, Schwcrt und 1. Hciti. nur liat ilicscs in Knmhcl-

hoho ein grosscs mit Oips ausgeschmiertcs l.och. — H. 1,00 m.

Digitized by Google



266 R Saukk

Abarbeitung und eine noch umfan^reichere, etwa von der Form eines unre^el-

miissigen Sechsecks (Brcite zwischen 8 und 10 cm) dicht neben der vorderen

oberen Ecke des Eelsensitzes (in der Abbildung ist es der hellere etwa drei-

eckiye Fleck zwischen dessen Umriss und der nach vorn gewendeten, halb

Fio. t.

beschatteten Einsenkunjjf des Felsens), wahrend im ubrigen am ganzen, wohl-

erhaltenen Felsen nichts dergleichen zu bemerken ist. Uber das Attribut der

r. lland lilsst sich zuniichst nichts vermuthen, doch ist zu beachten, dass die

Verbindung des Unterarms mit dem < Iberschenkel antik ist.
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Also ein geschmeidiger, nicht ubertrieben kraftiger junger Krieger, der

m6tflicherwei.se in irgend welcher Rcziehuntf zum Meere oder dessen Gottern

steht, und der lassig dasitzend einen Gegenstand in der L. halt, der sich gegen
seine 1. Achsel und an die Kcke seines Felsensitzes lehnt. Schon ohne analojje

Darstellungen driingt sich da der Gedanke an den Thetissohn auf, der dem
Kampfe fern sich mit Leierspiel vergnugt; in einer Pause seines Spiels stellt

ihn der Kiinstler dar, wie er das Plektron sinken lasst, die Leier leicht an

den Felsen lehnt und gedankenvoll ins Weite blickt.

Von den analogen Darstellungen , welche diese Deutung bestatigen, sind

seit langem bekannt ein pompejanisches Wandbild 4. Stils, auf dem Achill,

dem Patroklos und zwei Miidchen (iesellschaft leisten, in seinem Zelt sich mit

Leierspiel die Zeit vertreibt 1

), und mehrere Gemmen, unter denen die Pariser

des Pamphilos die bedeutendste ist.
2
) Von noch grosserer Wichtigkeit ist das

hier (Fig. 2) zum ersten Male abgebildete Fragment 3. Stils"), das llelbig als

X. 1404 seiner Wandgemalde beschrieben und richtig gedeutet hat. 4
) Man

erkennt sofort dieselbe Gesamtsituation, in der aber der Kontrast des zum
Kampf geneigten Freundes, der Schuhe und Schwert nicht abgelegt hat, und

des vollig auf Kampf verzichtenden Achill, der unbeschuht und waffenlos in

bcquemer Haltung dasit/t, kraftiger betont ist. Da der rechte Arm des

Helden nicht zum Vorschein kommt, scheint hier eine Pause im Spiel ein-

getreten 5
); vermuthlich hat man sich die Freunde im Gesprach zu denken, wie in

den nah verwandten Bildern Helbig »380 und i^Hg 1"5

), deren letztcres hier (Fig. 3)

nach Photographie abgebildet ist, um dem Leser bequem zu vergegenwartigen,

welchen kiinstlerisch bedeutenden Leistungen der campanischen Wandmalerei

unser Fragment anzureihen ist. Aus diesen verschiedenen Behandlungen des

Themas und aus der Feinheit, die sie auszeichnet, ersieht man, dass die Malerei,

1) Helbig 1 3 1 5, abgcb. Mus. Borb. 13, 37. Das dicblerische Vorbild war, wie scbon Hclbig bc-

tonte, eiu Episode der Presbcia.

2) Die Pamphilosgcmmc Jahrb. d. Inst. III Taf. 10, 4, dercn Komposition in Berlincr Pastcn,

KurtwangkT, Bcschr. d. Gcmmcn N. 3to8—3IIO. 4204. 4265, wicdcrkchrt; vgl, dcn Camco 11274.

3) Ncapcl, Mus. Na/. Inv. 9816 (in der Nischc des erslcn Wandgcmaldckorridors). Da dic

< >riginalphotographic sich znr Rcproduktion nicht eiguetc, ist unscre Abbildung nach cincr Unucichnung

M. I.iihkcs hergestcllt, dcr ausser der Pholographic und cincr cigcncn Skuzc cine Durcb/cichniing

«iticr wichligcn Einzclheit, die ich Bullcs Kreundlichkcit vcrdankc, zu lirundc gclegl wurden.

4) Nicht erwahnt ist das ohnc Gehangc am Kussschcmcl ruhcndc Scbwcrt und ferncr /u bc-

rirhtigcn, dass dcn Thron /uniichst cin dunkclrotcr, schwcr hcrabb.Hngcndcr Stoff, dicscn cin griincs

Kisscn iKdcckt, iibcr das sich das wcissc Gcwand dcs Hclden brcitet.

5) Darin cntfcrnt sich das Kragment sowohl von jcnem Gem.'tldc als dcn Gcmmcn und lcitcl /11

den glcich /u erwahnenden Darstcllungcn iiber, dic bci sonst grosser Achnlichkcit das I.cicrspicl tibcr-

haupt nicht aufweixcn.

6) Dcn Gcmiildcn 1389 und I389b rcihcn sich dic schonc Berlincr Gcmmc Kurtw;inglcr N. 6882

und eine Bronzegravicrung spiitcr /.cit an, dic sich an einem Bcschlag vcrmuthlich cincr Schwert- oder

Dolchschcidc im Britischcn Muscum bcfindet und jet/t im Catal^uf o/ /iron-.fi S. 162 fig. 23 nr.883 publicirt

ist. Auch hicr ist Achill, dcr sich auf das in der Scheidc stcckcndc Schwcrt stiit/t, im Gcspriicb mil

dcni Frcundc dargesfcllt; docb hclchrt uns dic daruntcr angcbrachtc Darstcllung, cin bctrubtcs Wcib,

das r.wei Jiinglingc fortfuhren, dass Achitl im Momcnt der Wegfiihrung dcr Briscis gcmeint ist und

dic bciden untereinandcr stchenden S/enen cigenllich cin Gan/es bildcti.
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der die campanische ihr Bestes verdankte, — und das wird bei diesen Bildern

eher hellenische als hellenistische sein — sich fiir den feiernden Achill intcr-

essirte und das Musiziren ihr als ein passendes Kennzeichen seiner scheinbar

unkriegerischen Musse galt.

Die angefuhrten Darstellungen eines leierspielenden Achill, die ich fur

jetzt um keine vermehren kann, sind im Vercin mit der Statue recht ge-

eignet, den Unterschied malerischer und plastischer Auffassung zu beleuchten.

Furtwiinglers Vermutung, dass Pamphilos nach einem Gemalde gearbeitet

habe 1
), ist gewiss glaubhaft; angesichts des reicheren nun vorliegenden

Materials darf man sic dahin enveitern, dass die Malerei es war, die das

Thema zuerst erfasste, und dass ihrem Vorbild sowohl der Steinschneider als

der Bildhauer, jeder in seiner Weise und jeder mit Gliick, folgte. Das

antwortet mit einem Geschichtchen, das ihn allerdings weiter vom Dichter

entfernt, die Situation aber cbcnso bestimmt motivirt wie das fiir ihn un-

darstellbare Interieur des Malers. Diesem Achill glauben wir, dass er, nur

mit dem Schwert bewaffnet, das Lager verlassen und mit dcr Leier im Arm

zu einem einsamen Felsen hinausgeschlendert ist; da wirft er die Waffe ab, an

die er jetzt gar nicht denken mag, und sucht sich durch Saitenspiel und Gesang

i) Jahrb. d. Inst. III S. J22.

2i In bemcrlicnswcrthctn tic>jeiisat/. zu dtescr Auffassutin steht die «ler Hcrliner (iemmc Futt-

wiinjjlcr N. 6882, dic dcn vcrdrosscncn llcldcn wic dic (icmiildc auf cincm l.chiistiihl darstcllt.

Fig. 2.

homerische Lokal beibehaltend,

lasst uns die Malerei in das Zelt

des grollend dem Kampfe ab-

gewandten Helden blicken, be-

darf also, auch bei bescheidensten

Anspriichen, eines gewissen Ap-

parates, auf den der Steinschnei-

der wegen der Kleinheit seines

Bildfeldes, der Plastiker, weil

die menschliche Gestalt, nicht

ihre Umgebung ihn interessirte,

verzichten musste. Pamphilos

idealisirt, indem er Achill auf

einem Felsen sitzen lasst, neben

dem sich die abgelegten Waffen

seltsam genug ausnehmen *) ; man

wurde vergeblich fragen, warum
der Ueld schwer bewaffnet zu

dem Felsen hinausgewandert sei,

den er sich zum Leierspiel er-

kor. Der Bildhauer bleibt auf

ahnliche Fragen nicht stumm, er
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aufzuheitern; aber auch das will nichts helfen; er verliert sich in Gedanken
und blickt uber die verstummte Leier hinweg' auf Strand und Meer hinaus,

als harrte er der Mutter, die mit freundlichem Zuspruch die Pein der thatenlosen

Einsamkeit ihm versiisse. So gelang dem Kiinstler die plastische Abrundung
seines Motivs auf Kosten der homerischen Einfachheit; sie gelang ihm durch

novellistische Umdeutung im Sinne des Idylls, mit dem die hellenistische Kultur

eine neue eigenartige Kunstform den crcrbten hellenischen an die Seite stellte.

Fig. 3.

Dass dieser Achill in der That das Werk eines hellenistischen Bildhauers

ist, bedarf keines umstandlichen Beweises. Die Behandlung des Kelsbodens,

die an den sicher nicht vor Mitte des 4. Jahrhunderts erfundenen Jungling von

Subiaco und die noch jungere Niobegruppe erinnert, Korm und Dekoration

der Schwertscheide und des mit kleinlicher Absichtlichkeit dargestellten Schwert-

riemens 1
) sind dic ausserlichsten Merkmale der Stilepoche, die in der liissig-

zufalligen llaltung der Gestalt, der Derbheit und Allgemeinheit ihrer Kormen

l) In dcr Gcsamtform sind ilie Schwcrter dcr Wandbildcr, dcr Gcmmen und dcs Marmorwcrkcs

cinander gleich, doch ist das leutere unvcrkcunbur als 1'runkwafte ausgestalti-t und findct scincs Glcichen
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weitere Hestiitigung finden. Das ist freilich nicht mehr der an Heroenideale

des vierten Jahrhunderts, an den Jiiger vom Ilissosgrabmal, an den Ares

Ludovisi, den vaticanischen Meleager erinnernde Achill des schonen Wand-
bildes, nach dem wir auch den des Fragmentes erganzen durfen; das ist selbst

nicht mehr der Achill des Pamphilos, bei dem Furtwangler mit Recht eben-

falls an jenen Ares, also an Skopas erinnert hat. Aber auch ein hellenisti-

sches Werk wie die Diadochenstatue des romischen Thermenmuseums, die uns

die cffigics Achillcac 1
) benannten heroisirten Portraits vertritt, steht jenen

alteren Idealbildern niiher*) als das Wirklichkeitsbild unseres feiernden

Achill, den man mit dem Bronzehermes von Ilerculaneum, den Figuren des

attalischen Weihgeschenkes, den Galliern des Epigonos vergleichen muss,

wenn man innerhalb der hellenistischen Kpoche wirkliche Stilverwandte auf-

sucht. Von hcllenistischer Kunst, in deren Geheimnisse einst Wolfgang

Helbig wie kein anderer hineingeleuohtet hat, kennen wir heute genug, um
sagen zu konnen, dass dieser Achill wahrscheinlich ein Werk der pergameni-

schen Schule ist. Er teilt mit den Erzeugnissen der ersten pergamenischen

Kunstbliite den anspruchslosen Realismus, den wir bisher am sicherstcn an

ihren ethnographischen Charaktcrfiguren studircn konnten, und stellt sich

nebcn die einzige Heroine dieses Kreises, die tote Amazone des Epigonos 3
),

als der erste Heros neuen, menschlicheren Schlags* er kiindigt andererseits

schon den „materialistischen" Kunstgeschmack der Altarskulpturen 4
) an, dem

der gesunde Realismus der Zeit Attalos* I. zweifellos als etwas Hohercs

gegeniiberstand. Nichts scheint dagegen zu sprechen in dieser Statue ein

pergamenisches Original aus dem Anfang des 2. vorchristliohen Jahrhunderts

zu erkennen. Aus der Sammlung eines romischen Kunstfreundes, die es spater

geziert haben wird, hat sein Schicksal es endlich in eine heimatliche Welt, in

die Nachbarschaft hellenistischer Kultur zuruckgefuhrt.

in <lcm Balustradcnrclicf der pergamcnischcn Eumencshallc (Altertiimer von Pcrgamon II Taf. 43) uud

am grossen Altar (Hekntc, Otos, vgl. Beschrcib. dcr Skulpt. aus Pcrgamon S. 22). Zwci F.igcnthiimlich-

kcitcn dcuten auf cinen cngcren Zusaiiimcnhang mit dicsen Wcrkcn: dic Schwcrtschcidc scblicsst ohcn

tnil einem besonders kraftigen und verzierten (ilicdc, dns wie cin l-al/ tljc Paricrstangc in sicb fasst

(besondcrs dcutlich un dcr Srhwertscheidc dcr Hckatc; vgl. die Bcmcrkung Droyscns, Altert. 11 S. III in

Taf. 45), und cs fchlt dieser Scheidc wic dcr dcs Balustradcnrclicfs (und wohl auch dcr jener Hekatci

dic in dcn Wandgcmalden sichcr crkcnnharc, nur im Fragmcnt /wcifelhaftc Oese fiir den Schwertricmen,

dcr also nur umgcknijpft, nicht angeheAet £U dcnken ist. Genau so wie bei unscrcr Statuc ist der

unvcrbundcn ncbcn der Scheide licgcndc Riemen in jenem Balustradcnrclicf und der im Kampfc von

dcr Schcidc abgcstreifte des 'iiganlen aus dcm altalischen Weihgeschcnk aufzufasscn; cs sind Varianleti

dcr durch dic Balustradenrcliefs ebcnfalls bczcugtcn angchcftclen Tragricmcn (Taf. 44, 2), sicher nicht,

wie nocb Droyscn vcrmulclc (S. 1 12), nur zum Schmuck bcstimmt.

II Plin. 34, 18, der ganz richtig Palacstritcndnrstcllungcn als Vorbildcr dicscr sp;itcr auf jugciid-

lichc Geslallcn natiirlich nicbt bcschriinktcn Oattung bczcichnet.

2> Ant. Dcnkm. I 5; vgl. Wulff, Ahxandcr mit der Lunze S. 8 ff

.

3) Michaclis, Jahrb. d. Inst. 8 (1893) S. 1
1
9 fT. Pctcrscn, Rom. Mitl. 8 (1893) S. 251 ff. Sauer,

cbd. o 1 1894) S. 246 ff.

4) Brunn, Jahrb. d. prcuss. Kuiistsammlungcn V S. 236 fl.
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DlE BuLOS-InSCHRIFT VON Ios.

Votl Al.FRKI) Sciiiff.

Die nur aus /wei Worten bestehende, der romischen Kaiser/eit angehorige

Inschrift des ,,Bildhauers" Bulos von der Insel Ios (Nio) 1

) ist durch die plumpen,

von dem warmherzigen Ludwig Ross mit fast unbegreiflicher Hartnackigkeit

vertheidigten, nun endgiltig als abgethan /u betrachtenden Falschungen des

Grafen Pasch van Krienen, der seine phantastischen HomcrgTab-Inschriftcn an

die Bulos-Inschrift angekniipft hat, /u einer gewissen Beruhmtheit gelangt

und litterarisch hiiufiger erortert worden, als es ihr von Rechtswcgcn zukiime.*)

Wenn ich trot/dem noch einmal auf sie zuriickkomme, so gesehieht das, weil

ich das Original der Inschrift, das bisher nur von dem Architekten E. Laurent

(Juli 1843) und von Ross (Februar 1844 bei seinem dritten Besuch auf Ios)

gesehen worden ist, wieder aufgefunden habe und bei der Revision des

Steines in einigen Punkten, die mir cine andere Deutung der Inschrift nahe-

zulegen scheinen, uber die bisherigen Ilerausgeber hinausgekommen bin.

Ich sah den Stein, dessen beifolgendes Faksimile auf Grund meiner vor

dem Original gemachten Zeichnung und des Abklatsches von Herrn Gregr

in Athen gezeichnet worden ist, als ich mich auf einer grosseren Kykladen-

Reise im August 1895 mit meinem Freunde Hiller von Gaertringen einige Tage

auf der sonst selten besuchten Insel Ios aufhielt. Kr befand sich damals in

1) Lowy, Inschriften Ktiech. Bildhauer Xr. Viv

2) Zuletzt hat Lowy :t. a. O. S. 251 253 dic ganze Kragc unter Vcnirbcitung dcr weitschichti^en

altercn Lirtcratur cincr umfassenden Bcvprcchung untcrzogcn.

Digitized by Google



2 7- Al.KRKl) ScillKK

der Xujpa im Hausc des Scholarchen 'IdKuifkK Bdoc, der ihn von seinem Bruder,

einem Professor und Antiquitaten-Sammlcr, zur Aufbewahrung bekommen
hatte. Als eigentlicher Besitzer des Steines, der als ein kostbarer Schat/ rnit

scheuer Ehrfurcht betrachtet wird, wurde mir ein gcwisser KwvcTavrivoc

MapuapoKOiTOC genannt Es ist eine Platte des einheimischen, blauliehen, grobcn

Marmors, dcr sich namentlich im Xordosten der Insel findet und wie Schiefer

in Platten bricht: ihre I-ange betriigt 73 cm, die Hohe 32 cm, die Dicke 8 l

/s
cm.

Die Randcr sind im wesentlichen intakt und nur an einigen Stellen bestossen.

Die Ruckseite ist roh gelassen, das Ganze ist nachlassig gearbeitet und
macht einen unerfreulichen, spaten Rindruck.

Gegeniibcr dcr dem Architekten Laurent verdankten Zeichnung'), die

bisher die Grundlage unserer Kenntnis des Steines ausmachte, sind 3 wesent-

liche Abwcichungcn festzustellen

:

1) die Schriftziige sind nachlassiger und spiiter, als sie l^aurent gc-

zeichnet hat;

2) die zweite Zeile, die „einige kleinere fast unleserliche Buchstaben"

(Ross) enthalt, ist mit Sicherhcit als KATATTAOYZ zu lcsen, wie Hiller

von Gaertringen und ich gemeinsam festgestellt haben;

3) es sind zwei Vogel, nicht nur ein Vogel, auf der Platte durch Einritzung

dcr Umrisslinicn gezeichnet.*)

Es ist nun von jeher bemerkt worden, dass die beiden Zeilen der Inschrift

von verschiedenen Handen herriihren. Aber auch die beiden Vogel unter-

schcidcn sich erhcblich. Der zur Rechten, der deutlich als Hahn charakterisirt

ist, ist bei aller zeichnerischen Unvollkommenheit doch leidlich sorgfaltig und
nicht ohne Kenntniss der Natur wicdergegeben. Man beachtc dcn Kamm,
die Schwan/fedem, den Hautlappen an der Kehle und namentlich auch das

Auge. Die kriiftigen und tiefcn Ziige scheinen mir dieselbe Hand wie die

des Steinmetzen, der die Wortc BouAoc drcoici einschnitt, zu zeigen. Deswegen
halte ich den Hahn abweichend von Lowy, der ihn als ..un/ugehoriges Ge-

kritzel" ansieht, fur einen Bestandtheil der urspriinglichen Inschrift. Dagegen
stammt die liederliche, diinne und flaue Zeichnung des linken Vogels (einer

Henne oder Ente?) mit ihren flach eingeritzten Linien entschieden nicht von

dcm Zcichner des Hahns, sondern von einer ungeschulten Hand, wie das auf

dem Original noch evidenter in die Augen fallt, als auf dem Faksimile. Es

liegt nahe, sie mit der Kritzelei in Zeile 2, die sicher mit der urspriinglichen

1) 1'aksimilc bci Ross, Graf 1'asch van Kricncn, Tafcl /u S. 148: ilnnach lici I.owy a a. l>. aut

•j vcrklcinert.

2) I)a*s Laurcnt dic^en zwcitcn Voj;c) auf scincr Zciihnunj; ausgclasscn hat, bcruht auf cincn.

lcicht cntMliulilbarcn IVberseheii. Auch jct/t tritt dcr Vogel tticht xcradc deullich hervor. Damals

war dcr Stcin iibcr dcr Thtir ciiics Hatises eitii;cmauert, also nicht bc<jucm /ucanglich , und aofscrdcrn

atif «lcr Vorderscile mit diihter Kalktiiliche bcdeckt, tiic crst cntfcrnt wcrclcn musstc (Ross, Insclrcisen III

152 f.>. Auch Ross sprichl nur von eincm Vogel. Zwcifcllos ist al>cr auch dic Zcirhnung dcs

zwcitcn Vojjcls autik, also nicht ctwa eist scit dcn 40cr Jahrcn hitMiii>cfu|>t.
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Inschrift Xichts zu thun hat, in Zusammenhang zu bringen. KaTdirXouc be-

deutet das ..Herabschiffen (von der hohen See zur KGste)", die ..Landung", im

spateren Sprachgebrauch gelegentlich auch „Landungsplatz", und so mochte

ich annehmen, dass miissigc Schiffer, die vielleicht von eincr Windstille ge-

ndthigt wurden, an der oden KQste zu landen, das Wort und dazu — in

spielender und schwachlicher Nachahmung des vorhandenen Hahns — den

linken Vogel auf den Stein, der nach dem Fundort seinen Platz dicht am
Meer gehabt haben muss, gekritzelt haben. 1

)

Wenn der Hahn zur urspriinglichen Inschrift gehort, so muss er auch

etwas bedeuten. Ihn als reine Verzierung oder raumausfiillendes Ornamcnt

aufzufassen*), geht nicht an. Xicht einmal bei den auf ganz spiiten oder

christlichen Inschriften sich gelegentlich findenden kleinen Vogelchen ist diese

Auffassung durchweg berechtigt. Hier wird sie schon durch die Grosse, in

der der Hahn dargestellt ist, unbedingt ausgeschlossen. Xun lilsst sich, ab-

gesehen von der bekannten allgemein-sepulkralen Bedeutung des Hahns 3
), die

Sitte, ihn auf Grabsteinen darzustellen , litterarisch sowohl wie monumental

mehrfach belegen. Im 7. Buch der Anthologie ('EmTuufJta) stehen zwei Epi-

gramme, welche Beschreibungen und Paraphrasirungen von Grabstelen ent-

halten, die mit symbolischen Reliefs geschmiickt sind. Unter diesen rein

gegenstandlichen Symbolen befindet sich in beiden Fiillen ein Hahn. Das
eine Epigramm (Anth. Pal. VII, 424) hat Antipater von Sidon fur das Grab einer

Frau gedichtet: der Hahn bedeutet hier nach der Erlauterung des Dichters,

dass die Frau mit dem Krahen des Hahnes am friihen Morgen an ihre Arbeit

zu gehen pflegte (tuv uev dverpoue'vav ue ttot* eTpia vuKTepoc Spvic aubdcet). Der
„energische, kampflustige" (GoGpoc ^Tepciudxac) Hahn gilt also als ein Symbol
rastlosen Hausfrauen-Fleisses. Das andere Epigramm (Anth. Pal. VII, 428)

hat Meleager fiir Antipater von Sidon, den Dichter des ersten Kpigramms,

als Grabschrift gedichtet. Der Hahn soll hier auf den ttinenden Gesang des

Dichters hinweisen:

fipvic b\ 6tti ycywvoc dvrjp, koi ttou Ttepi KuTrpiv

TTparoc ki^v Moucaic TtoiKlXoc uuvoe^Tac.

Die Frage, ob diese Grabstelen wirklich vorhanden gewesen sind, oder

ob die Epigramme von einer Fiktion ausgehen, beruhrt uns nicht: auch die

1) Dass auch clic Rcisc mit <lcm Todtcnfahrmann Charon, dic Xicderfahrt in dic Unterwelt, KaTti-

TtXouC Kcn»t"11 wurdc, bcweist dcr ilicscn Titc) fuhrcndc I.ukianischc Dialojj, dcr am Ufcr dcs Unlcr-

wcltflusscs spiclt. Falls mcinc spatcr zu cntwickclndc Auffussiint', dass dic Bulos-InschriR cin Thtil

cincr Grabschrift ist, rithtij; ist, licgt dcr Gedankc nahc, dass dct Schicibcr dcs graffito mit dcm Ein-

krit/cln dcs doppclsinnijjen Wortcs zuj;lcich cincD (juten Witi /u machcn glaubtc.

2) Wic das Karl Kcil (Rbcin. Mus. XIV, 1859, S. 494) thut, dcr die Darstellnngen von Vogcln

auf Inscbriften fjcncrclJ mit dcn hauligeu „1115ttehen" auf cinc Linic stellt. Vj*l. dic doit von ihm

zusammcngestcUten Hcispiclc. Dic Fraj;e isl abcr nur von Fall zu Kall zu cntscheiden. Manchmal

schcincn dic Vtijjcl wirklich lcdiglitb Ornamcnt odcr Stcinrnctzcn-Spiclcit-i /u scin.

3) Vgl. Bacthjjrn, dc vi ac sijjnilicationc jjalli in rclitfionitui* ct aitibus Ciracforum ct Romanorum

(GottinKen 1887), S. 23 1T.

Sr**x» Hm.uiohna. 18
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Fiktion wurde beweisen, dass Darstellungen von Hiihnen auf Grabsteinen vor-

gekommen sind. Kinen monumentalen Beleg fur diese Sitte besitzen wir in

der schonen archaischen attischen Grabstele des Antiphanes (Con/.e, Attische

Grabreliefs I, Tafel XIII, dazu Text I, S. 10 — n), die in ihrer oberen Halfte

iiber dem Xamen des Verstorbenen einen stattlichen gcmalten Hahn zeigt.

Die sepulkrale Bedeutung des Hahns ist auch hier durch den Charakter des

Denkmals gegeben; was er nach der Absicht des Bestellers oder des Ver-

fertigers der Stele dem Beschauer sagen soll, ist eine andere Frage.
')

So ist denn aus der Darstellung des Hahns auf der Bulos-Inschrift zu

erschliessen, dass die Jnschrift einem Grabmonument angehort und uns den

Stifter eines Grabes, nicht aber einen Bildhauer nennt. Denn dass die Formel

€ttoui auf Grabmonumenten namcntlich romischer Zeit haufig in dicsem Sinne

verwendet wird, ist vielfach zu belegen.*) Die Moglichkeit dieser Deutung hat

Lowy denn auch im Schlusssat/. seiner Ausfuhrungen (S. 253) fliichtig ge-

streift; er lchnt sie ab, weil ihn das „Aussehen des Steines" hinderc, an eine

Grabschrift zu denken. Dieses Aussehen des Steines ist aber so indifferent,

dass wir aus ihm keine Schlusse auf den Charakter des urspriinglichen Monu-
ments ziehen konnen. Die Platte hat einst irgend einen Kern verkleidet

oder auch als Verschluss einer Oeffnung gedient. 3
) Andererseits spricht ein

1) I.udwig Gurlitfs (Historischc und philologiscbc Aufsat/c fiir Frnst Curtius S. ( 53 fT.) symlHili-

sircndc, viel /u weit gehendc Erklhrung dcs Hahns auf dicscr Stclc — Gurlitt crkcnnt in ihm cincn

..Vcrkundcr des hoheren Lichls, das fast cin Halhjahrtauscnd spatcr dcn Mcnschcn auflcuchtctc", nnd

somil einc Anticipation dcs Aufcrstchungsgcdankcns — wird von Friinkcl (Archaol. Zcitung XI.II, 1884,

S. 139^.) untcr Hinwcis auf dic hcidcn Anthologie-Epigrammc mit Rccht abgelchnt. Frankel dcutct dcn

In-igcfugtcn Stcm schlicht und niichtcrn auf dcn Morgenstern. — Ich fiihrc dic Grabslelc dcs Antiphancs

als cin/igen momimcntalcn Bcleg un, wei) nur auf ihr der Hahn isolirt crscbcint. Combinirt findct cr

sich haufig auf Grabstcinen, so auf der Stclc dcs licbcdemos aus Lnrissa (Athen. Milth. VII, 1882,

S. 78 (T. und VIII, I883, S. 81 fT. und Tafcl III), wo dcr Vcrstorbcnc cincn Hahn in dcr rechtcn Hand

hiilt. Dass Hahnenkampfc seil dcn altcstcn Zcitcn cin ticlicbtcr Schmuck von Grabdcnkmiilcm sind,

ist bckannt.

2) Dcr Gcbrauch von {ttoici in Grabinschriften ist im Zusammenhaiig bisher noch nicht geniigend

bcachtct wordcn. Mchrfach hat die missverstandlichc Auftassung dcr Bedeutung von {irout sogar da/u

vcrleitet, dcn scpulkratcn Charakter des Uticffenden Monunicnts iibcrhaupt iu verkenncu (wie t. B. bei

dcr Bulos-Inschrift). Dcr Namc des Toten wird dem fitoiei meist im Dativ beigcfugt. Als einigc Bci-

spiclc von dcn Kykladen seieti angefiihrt: a) Die archaischc InschriTt von Thcra I. G. Ins. III, 763

TTpasiXat m« Gappiinaxoc ^noiti. Dic AutTassung von Loch (dc titulis graccis scpulcralibus S. 9), dass

Tharrymachus der Namc dcs Kiinsllcrs sci, wird von Hillcr von Gacrtringcn, dcr gegcniibcr dcr t>is-

bcrigen Lcsung TTpaEiXu t'iMi dcn Dativ TTpa£iXai crkannt hat, a. a. O. mit Kccht abgclehnt. b) Dic

archaische Felsinschrift von Thcra I. G. Ins. III. 764 Bdpuiv. 'EndraToc (irolci. Biickh (Gcsammeltc

kleinc Scbriflcn VI, 4IJ hiclt Fpagatns fur cincn Kiinstlcr, was schoii Briinn (Gesch. der griech. Kunstlet

I> 13) angczweifelt hat. c) Dic mclische Grabinschrift rumischcr Zcit I. (i. Ins. III, 1234 Tdioc OcpAXioc

Biiccoc inoitl ^atiTip Kal Tok ifcioic, dic gatiz nach latcinischcn Muster gcbildet ist, isl cin zwcifelloscs.

stcts richtig gcdcutctcs Beispicl.

3) Koss, der in der Inschrift durchaus das untcrstc, zufiillig crhallcnc Stiick dcr Pasch van

Kiic nctiSchoii Homcrgrah-Itischrift crkcnncn will, bczcichnct liilschlich dic Tafel als „Bruchstiick" (Insel-

rciscn III, 153: (iraf Fasch van Kricncn S. 148). Das ist, wic sclx.n oben hervorgchoben ,
unrichtig:

dic Tafcl isl auf kcincr Scilc gcbrochcn.
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gewichtiger Uinstand fiir die Zugehorigkeit der Inschrift zu einem Grabe'):

namlich der Fundort, der durch Ross (Inselreisen III, 152) festgestellt ist.

Der Stein stammt nicht aus der alten Stadt Ios, die ungefahr an der Stelle

der heutigen Xwpa lag, sondern von drausscn, vom Lande. Kr ist durch einen

am Yap^nupYOC wohnenden Bauern um das Jahr 1820 vom Plakotos zum Bau
eines Ilauses in die Xujpci geschafft worden.*) Der Plakot6s (6 fTXaKUJTOc), der

seinen Namen von der platten- oder schichtenformigen Bildung des Schiefer-

und Marmorgesteins hat, ist ein spitziger lliigel dicht bei dem Nordkap der

Insel 3
), der jetzt oben eino kleine, von einigen elenden Hiitten umgebene

Kapelle des af. TetupTioc tragt Nachweislich hat auf diesem Hiigel Graf Pasch

vun Krienen 1774 die Ausgrabungen gemacht, bei denen cr sein famoses

Homergrab entdeckt haben will. Noch etwas naher dem Meer zu liegt ein

anderer spitzer Hii^el, auf dem die stark zerstorten Reste eines antiken, etwa

dem 4. Jahrhundert angehorigen Wartthurmes, des sog. „Fischthurmes" (Vapo-

nupTOc), liegen.4
) Dieser Thurm ist aus Quadern desselben blaulichen, groben,

schiefrig brechenden Marmors erbaut, aus dcm die Platte der Bulos-Inschrift

besteht. Ueberhaupt ist dioser Marmor das in diesem Theile der Insel vor-

herrschende Gestein: wenn man vor dem Trummerhaufen des Thurmes steht,

kann man kaum genau unterscheiden, was Felstrummer und was Quadern sind

Die Gegend ist heutzutage ode und fast giinzlich unbewohnt; sie scheint es

auch im Alterthum gewescn zu sein, denn keinerlei Funde deuten auf eine

antike Ansiedlung. Wie soll eine Kunstlerinschrift in solche Gegend kommen?
Dagegen giebt es dort viele Griiber. Denn das diirfen wir als einzigen

wahren Kern und letzten Rest des phantastischen Ausgrabungs-Berichtes des

Grafen Pasch van Krienen wohl gelten lassen. dass er hier irgendwelche Griiber

irgendwelcher Zeit gefunden hat. Auch Ross (Inselreisen I, 165) bczeugt „viele

Spuren friiherer Ausgrabungen und viele zerstorte alte Graber". Aas eigenem

Augenschein kann ich das bestatigen. Es ist eine ausgedehnte Nekropole,

1) Auch Robcrt, der kQr/lich bci Pauly-Wissowa (III, 1052) Bulos hchandclt hat, sclicint mir

durch dic vorsichtigc Fassung seincs klcinen Artikcls, ohnc cs dirckt nus/usprcchcn, anzudeutcn, dass

er an dcr Auffassung dcr lnschrift als Kiinsllcrinschrift /weifclt. Ucl>crhaupt ist es wohl nur als cin

ahgcschwachtcs Fortwirken dcr Ross'schcn Autfassung /u vcrstehcn, dass man deni ..Bildhaucr" Bulns

auch auf (irund des bisherigcn Thalbcstandcs nicht schon cncrgiscbcr auf dcti Leib gcruckt isl.

2) Noch jcUt Hcbt man cs nuf dcm Landc in firicchcnland , cincn anlikcn Inschriftstcin in dic

Fassadc dcs Ilauscs cin/ubaucn. Solch cin Stein gilt nicht nur als Schmuck, sondcm gcradczu als

gliickbringcnd. Wcnn cr irgend ctwas ungewohnlichcs aufwcist, wic hicr /.. B. /wci Vogcl , so wird cr

besondcrs geschaUt. Dics und dcr Uinstand, da-ss los im Gegensat/ /um bcnachbartcn Thcra cinc an

Inschriftcn arme Insel ist, rechtfcrtigl dic Miihe, die dcr Buuer sich mit dcm wcitcn Transport <lc*

Stcincs gcgebcn bat. Voli dcr Xliipa zum Plakotos sind ;'/« Stundc zu rcitcn. Kin sogar aiis Thcra

nach Ios in einc Knpcllc vcrschlcpptcr Stcin: I. G. Ins. III, 447.

3) I-iiwy <S. 250) spricht irrthiimlich vnn cinci „Bucht 1'lakotos an dcr Nordscilc dcr Inscl".

4) Dicscr hcllcnistischc Vapdiruptoc gilt jeUt bci dcr Bevi.lkcrung v«n Ios als das Grab Honurs

(dort licgen ja grosse Steincll, ein hiibschcs Beispiel fiir niodernste Lcgcndcnbildung. L)iesc Xamcns-

Uebertragung crschcinl bcrcits auf dcr 1847—48 aufgcnommcncn Euglischen Adiniralil.itskartc Nr. -1753,

dic allcrdings fur Ios cbcnso wic fur dic andcrcn Kykladcn l>czuglich dci Nomcnklatur Alles /u wiin-

sthcn ubrig lasst: dcr Thurm hat dort dic Bcischrift ..Hoincrs Tomb".

18*
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die sich dort an der sterilen Kiiste erstreckt. Die dazu gehorige Ansiedelung

lag wohl weiter sudwestlich auf den Bergen, an deren Abhangen sich Ter-

rasscn bis zu den Gipfeln hinaufziehen. Inmitten dieser Xekropole, deren

Zeit unbestimmt bleiben muss, lag auch eine reichere Grabanlage der

romischen Kaiscrzeit 1

), gcstiftet von cinem gewissen Bulos.*)

Aus der Liste der grieehischen Bildhauer, in der er seit cinem halben

Jahrhundert steht (auch bei Brunn, Gesch. der griech, Kunstler I, 607), ist aber

dcr „odle Bulos" — wie Welcker mit feinem Spott sagt, einem Spott, den

Jeder begreifen wird, def sich den Umfang der Bulos-Litteratur klar zu

machen Gclcgenhcit gehabt hat — meines Erachtens zu streichen.

1) Nach dem Schriftcharaktcr diirltc <lic Bulos-Inschrift ins zwcitc Jahrhundert nach Cbr. *u sei/en

sein. Dcr Krafiitn tragt mit svincr starkcn Annahcrung an dic Formcn dcr Cursivc cincn spatL-nii

Charaktcr.

2) In dcm /u weit Rchendcn Eifet, Alles, was mit des Grafcn Pasch llonierjjrab /usamnuiilunci,

fiir gcfalsclil /u erklarcn, hat man auch dcn Namcti Bulos als unmonlkh nnj;c/weifeU. Dcr Xamc i<

aber nieht nur vollig richtij; gchildet (Bechtel-lMck , dic gricch. l*ersoneunanicn S. 8;), sondcin auch

andetwcitig /u bclcKcn: C. I. A, II, 1 225 , B 6 BoOXoc BouXou AouCl€UC Kphebc aus dcr «stcn

Haifttr «lcs /wcitcn Jahrhs. vor ("hr. und Athcn. Mitth. XI, 188(1, S. 181 BouXoC TTopT€CiXa Kosmos aii*

dcm (icschlcchtc dcr Dymancn in llicrapytna auf Krcta ans dcr Mittc dcs zwcitcn Jahrh. vor Clir. —
Dcr von Karl Keil (Khcin. Mns. XIV, 1850, S. 494 und in dcr Notc zu Hoss, (iraf l'asch S. 1471

aus dcr Etpripicpic dpxaioXoyiKii 110. $2*12, Zcile 53 anKcfubrtc BoOXoc ist /u sttcichcn, da cr auf ciner

VrrlcMiiig von 1'ittakis beruht <C. I. A. III. 1030, Zeile 53 nach Ixsnnj; voii Kohler).
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Ueber neue alexandrinisciie Alexanderbildnisse.

Von Thkodor Schrkibkr.

Im Sommer 1 894 notirte ich mir in dem
damals eben erst begriindeten griechisch-

romischen Museum Alexandriens im vierten

Zimmer, Schrank B unter nr. 2162, ein Mar-

morkdpfchen von sorgfaltiger Arbeit, das

nach I Iaartracht und (Tesichtsziigen ein Alex-

anderportriit zu sein schien. 1
) Dem verdienst-

vollen Conservator der rasch anwachsenden,

jetzt in einem neuen stattlichen (iebaude

untergebrachtenSammlungen, I lerm Dr.Giu-

seppe Botti, verdanke ich einen Abguss
dieses Werkes, nach wclchem die neben-

stehendc Abbildung hergestellt ist.

Das Kopfchen ist, nach der starken

Halsdrehung zu schliessen, entweder Rest

einer Statuette oder nach einer solchen

gearbeitet. Das Bruststiick mit der unteren

grosseren Hiilfte des Malses ist modern,

auch der grosste Theil der Xase erganzt,

leider so ungeschickt, dass die Wirkung des

Kopfes dadurch wesentlich beeintriichtigt

wird. Locken, Kinn und Wangen haben durch Bcstossung gelitten, sind aber

nicht ausgebessert worden. Die (fesichtshohe betriigt 7% cm. Ueber die

Art des verwendeten Marmors vermag ich nichts zu sagen. Mitten im Ilinter-

kopf, etwa 15 mm iiber dem oberen Kand der Haarbinde ist ein sorgfiiltig ein-

gebohrtes. kreisrundes l.och von 7 mm Durchmesser und 12 mm Tiefe vorhanden,

I) K* stcht jct/l im crstcn Saal dcs ncucn «ichaudcs und wird :>uch in der Uebersicht, wclchc <arl

Schmidt im Arusdger dcs Instituts XI, 1896 p. 91 ff. voni Inhalt dcsMuseums gegebcn hat, mit einij;en

VVorten (Marmorkcipfc, „von dcncn cincr an dic Alcxandcrhiistc dcs I.ouvre crinncrt"! crwiihnt, ist

dagejfen in Bottis Katalog (Xnticc dcs mnnumcnts exposes au Muscc greco-romain d'Alcxandrie 1X93

p. JS ff.) noch nicht gcnannt.



2 7 8 THEODOB SciIKKIIlKK

dessen Bestimmung mir unklar ist. Kiiip

unrcgelmassige flache Vertiefung auf dem

Scheitel hinter und inmitten der Binde

scheint durch eine moderne, zufallige Be-

schiidigung entstanden zu sein. 1

)

Die Beziehung des Kopfes zu Alex-

ander d. Gr. springt in die Augen, wenn

man sich der vom Cavaliere Azara ent-

deckten llerme des l.ouvre erinnert, des

einzigen durch seine Inschrift vollbeglau-

bigten Alexanderbildnisses, das uns erhalten

ist. Nicht nur dieselbe Stirn- und Augen-

bildung, der gleiche Wangenkontur, das-

selbe schmale (in dem neuen Kopfchen

durch Bestossung im Profil allerdings etwas

verkiirzte) Kinn, sondern vor allem auch die

Gleichheit im Grundschema der Anord-

nung der Locken, das „ Lowenmassige"

(t6 XeovTuibcc) in den sich aufbaumenden

Stirnlockcn, welches nach Plutarch*) fiir

Lysipps Alexanderbildnisse charakteristisch war, wirken zusammen, den Ein-

druck der Identitiit des Dargestellten hervorzurufen. (ileichwohl wage ich

nicht von einer einfachen Replik des Louvrekopfes zu sprechen, denn die

Uebereinstimmung ist keine vollstandige. Es zeigen sich auch abweichende

Zuge, die den neuen Kopf anderen, fiir Alexander in Anspruch genommenen
Kopfcn nahe bringen. Und da diese unter sich in Stil und Portratauffassung

ziemlich starke Unterschiede aufweisen, die Bcziehung auf Alexander bei

einigen angefochten wird und ihr Yerhiiltniss zu einander sehr strittig ist, so

glaube ich von dem Vcrsuch ausgehen zu miissen, zunachst die erkennbaren

Alexandertypen moglichst bestimmt von einander zu sondern, eine Aufgabe,

die auch Koepp in sciner vortrefflichen Abhandlung Uebcr das Bildnis AIpx-

anders des Grossen (52. berliner Winckelmannsprogramm, 1892) meines Er-

achtens nicht scharf genug in's Auge gefasst hat. Die einfachen Repliken

und dic abgelciteten Nachbildungen werden sich dabei am leichtesten „hinter

die Front" verweisen, die bisher unbekannt gebliebenen, aus Aegypten stain-

menden Kopfe, wclche ich der Liste hinzuzufiigen habe, iibersichtlich ein-

ordnen lassen.

Typus A.

1) Louvre , Herme des Cav. Azara. Photogr. Giraudon 1250. Abgeb.

Arndt-Bruckmann, Griech. u. rom. Portritts nr. 181. 182. Koepp a. a. 0.

1) An derselben SlelJe tei^vn dic wcitcr unten zu crwShnenden Alcxandcrkopfe B I und B 3 ein sorj;-

niltif» eingebohrtes, krcisrundes Loch von c. 10 mm ausscrcm Durchmcsser, dcssen Beslimmung fiur F.in-

fiigung eincs Attributcs oder zur BefcslijjunK des Kopfcs wahrcnd der Bearbeituug?) noch unklar i»t.

2) Plut. de Alcx. seu virt. seu fort. II, 2.
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S. 8. 9. Collignon, Geschichte d. griech. Plastik II fig. 224. Vgl.

Friederichs-Wolters, Bausteine nr. 13 18.

2) Louvre nr. 509 (643). Photogr. (iiraudon 1 251.

3) Ince Blundell IIa.ll nr. 178 Mich. Abgeb. Arch. Zeit. 1874 Taf. 4. Vgl.

Friederichs-Wolters nr. 1319.

4) Berlin nr. 305. Aus Alexandrien. Abgeb. Arndt-Bruckmann Taf. 190.

Vgl. Beschrcibung der antiken Skulpturen nr. 305 (mit Skizze).

5) Berlin nr. 304. Statuette mit zugehorigem Kopf. Abgeb. Beschrei-

bung d. antiken Skulpturen nr. 304. Damach bei Reinach, Repert. II

S. 567. 9-

6) Alexandrien, Griech.-rom. Museum. Abgeb. S. 277. 278.

Ich betrachte es als ein sicheres Ergebniss der bisherigen Untersuchungen,

namentlich der von Koepp angestellten Vergleichungen , dass die Alexander-

herme des Louvre ein authentisches Bildniss des grossen Konigs wiedergiebt !

)

und dass der ausgepragte Stilcharakter des Werkes uns berechtigt, es mit

Bestimmtheit dem Meister Lysipp, dem hervorragendsten aller Alexander-

bildner, zuzuschreiben. Die grossc Wirkung, welche dieses unretouchirte

Xormalportrat, wie ich es nennen mochte, auf eine grosse Anzahl der crhaltenen

Alexanderbildnisse ausgeiibt hat, kann uns in dicser Ueberzeugung nur be-

starken.

Von dem an zweitcr Stellc erwahnten Louvrekopf*) ist, wie die Photo-

graphie deutlich erkennen lasst, das ganze Gesicht vom Augenknochenrand

an bis zum Kinn moderne Erganzung, aber die der Azaraherme genau ent-

sprechende Anordnung und Behandlung dcr Locken und dic gleiche Bildung

der flach zurucktretenden Wangen erweisen beide — Kopf und Hermc —
als Repliken desselbcn Originals. Der Kopf in Ince Blundell Hall machte

auf Michaelis im Original zuerst den Eindruck eines Alexanderbildnisses.

Spater neigte Michaclis bci genauer Betrachtung des Abgusses mehr zur An-

nahme eines nur verwandten, unbekanntcn Portrats aus der Diadochenzeit.3
)

Wolters findet in dcn Ziigen, dcr Ilaltung des Ince Blundellkopfes soviel

Uebereinstimmung mit der Azaraherme, dass er erklart cin Alexanderbildniss

fiir sehr wahrscheinlich halten zu miissen. Denkt man sich an dem englischen

Kopfe die Ergiinzungen weg, welche ausser der Nase und Haartheilen das

ganze Untergesicht vom rechten Ohr an quer uber die Wange bis zum unteren

Rand der Oberlippe sammt llals und Brust hinzugefiigt haben, so tritt die zumal

in der Anordnung der Stirnlocken unverkennbare Aehnlichkeit mit der l.ouvre-

1) Die Zusammengchori{;kcil von Kopf unil HcrmcnbrusUtiick mit Iiischrift hat noch ncucrdingi.

Wintcr (hci Kocpp S. 30 Anni. :H) hczcugt. Gcgcn den lysippischen Charaktcr dcr Hcrmc hat nur

Arndt (Griecb. u. riim. Portrats itn Tcxt iu Tuf. 186. 187) Bedcnken crhol>cn.

2) Wcder in Claracs Vcr/ciclmisscn , noch in dem neuestcn Catalogue sommaire des murbres anti-

qucs des Louvrc findc ich dcn Kopf \ cr/.cirhnct.

3) Auch Collignon (Gcsch. d. griech. Plast. II p. 467 Anm. I) spricht dcm Kopfc mit Bcstimmthcit

die Bexiehung auf Alexander ab.
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herme starker hervor. Zahlreiche Bohrlocher im Haar deuten auf ehemalige

Anbringung eines metallenen Kranzes. Der berliner Kopf nr. 305, den Arndt

in seinem Portratwerk unverdienter Weise der Ehre einer grossen Aufnahme
wiirdigt, ist nur eine schlechte, stark vergroberte, ausserdem durch Ueber-

arbeitung verdorbene Xachbildung des Hermentypus A 1, von dem ausser Mund-

und Wangenschnitt namentlich die beiden iiber der Stirnmitte aufstrebenden

J.ocken hcruber genommen sind.') Diese letzteren kehren wieder in dem zu

einer Harnischfigur gehorenden, ebenfalls berliner Kiipfchen nr. 304, dessen

Bedeutung wachsen wiirde, wenn sich die Ableitung von dem Hermentypus
wahrschcinlich machen liesse. Jn diesem Falle ware moglich, dass die Statuette

nicht blos im Kopfe, sondern auch im Statuenmotiv Grundziige des fur die

Ilerme vorauszusetzenden Vorbildes bewahrt hiitte.

Als MittelgHed zwischen der Azaraherme und dem aus Alexandrien stam-

mendcn berliner Kopf nr. 305 fiigt sich jetzt der neupublicirte, cbenfalls alex-

andrinische Kopf A6 ein, so zwar, dass er dem letzteren naher als dem
ersteren steht. Im Vergleich zu dem Hermenkopf des Louvre, an dem noch

alle Locken nach der Weise der alteren Kunst als geschlossene Massen den

Schadel umgeben, ist hier der weiche, das Gesicht umgebende I.ockenkranz

starker, in einer wohl absichtlich an Zcustypen erinnernden Weise heraus-

gearbeitet. Das charakteristische mittlere Lockenpaar fallt iiber die Stirn

nach vorn vor, ist unterschnitten und reicht mit den Spitzen bis zur Stirn-

mitte herab. Tief unterschnitten ist das vonvallende Haupthaar auch an den

Schlafen und an den Wangen; die dadurch entstehenden scharfen Gegensatze

von Licht und Schatten geben dem Kopfe eine malerische Wirkung, welche

gegen den einfacheren Azarakopf einen wesentlichen 1/ortschritt bedeutet.

Dass diese Umgestaltung oder Fortbildung des (Trundtypus A 1 gerade in

Alexandrien beliebt war, scheint die Pfuscherarbeit der berliner Xachbildung

A 4 zu beweisen. In Alexandrien waren aber schon friihzeitig ganz andere

Typen entstanden, die sich aus den von Alexanders Hofkunstlern geschaffenen,

gleichsam offiziellen Bildnissen entwickelt haben mogen. Dem einen Typus

gehiiren folgende Kiipfe an:

1) Sammlung Ernst Sieglin. Aus Alexandrien stammend. Unpublicirt.

2) London, British Museum. Aus Alexandrien. Abgeb. Stark, Zwei

Alexanderktipfc der Samndung Erbach u. d. IJritischen Museums Taf. ,5.

Koepp a. a. O. S. 10. Baumeister, Denkmaler des klassischen Alter-

thums I fig. 44. Vgl. Friederichs-Wolters Bausteine nr. 1602.

3) und 4) Alexandrien, (iriech.-nimisches Museum. Unpublicirt.

Das Hauptwerk dieser Reihe ist der lcbensgrosse Kopf des londoner

Museums. Die Grossenverhiiltnisse der iibrigen sind betrachtlich geringer:

1) An tkr Kchtheit <lcs Kopft-s /wtifclt anch Kf>cpp n. a. O. (Anm. 18) nicht, wiibreDd ibn Co)-

li^non, Gcsch. d. gricch. Plast. II p. 467 Anm. I „sehr vcr<lachtig" fmdet.

Typus B.
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R 1 hat mit Hals und Brustansatz 0,17 m Gesammthdhe und c. 0,085 Gcsichts-

lange; B3 hat mit Hals und Brustansatz 0,18, Gcsichtslange 0,08. Die drei

ersten Kopfe sind von Marmor (der londoner aus parischem), nur der let/te

(B 4) — dessen Hohe mit Hals ich aus der Erinnerung auf c. 6 cm schiitze —
ist aus dem bei Alexandrien anstehenden Kalkstein gearbeitet. 1

)

Das besondcre Interesse dieser Gruppe liegt in der gleichen Herkunft

aller Exemplare, sie stammen sammtlich aus Alexandrien, woraus sich der

eigenartige Stil und die allen gemeinsame Vernachliissigung der Riickseite

erklaren. Es ist namlich bei jedem Kopf nur die Vorderseite ausgefiihrt, der

Hinterkopf nicht erhalten und offenbar nicht vorhanden gewesen, die Riick-

seite der Ktipfe meist als ebene Elache roh behauen, ebenso die Scheitel-

flache, und bei dem Sieglin'schen Kopfe auch der das Gesicht umgebende
Lockenkran/ nur ganz fliichtig angedeutet, wahrend Gesicht und Vorderseite

des Halses mit untadeliger Sorgfalt ausgefuhrt sind. Diese Beschrankung der

Arbeit auf die blosse Maske, die auch anderen Portrat- und Idealkopfen

alexandrinischer Herkunft cigenthiimlich ist, kiinnte auf den Gedanken bringen,

dass hier Kiinstlermodelle vorliegen, die tfur den Ateliergebrauch hergestellt

wurden, oder Kiipfe, die fur dekorative Zwecke, etwa zur Verwendung bcim

Wandschmuck, bestimmt waren.*) Wenn dies der Eall ware, so wiirden wir

immcr noch diesen Vorbildern entsprechende, ausgefuhrte Werke statuarischer

Art vorauszusetzen haben, denn die energische Kopfwendung von 1, 2 und 4

deutet auf Standbilder in bewegter Haltung. Vielleicht beweist aber die Zu-

richtung der Halsrander bci dem londoner Kopf, dass er sclbst schon zur

Einsetzung in eine Statue bestimmt war, dass man also an abbreviirten, den

I linterkopf weglassenden Darstellungen dieser Art auch bei Monumental-

werken keinen Anstoss nahm. Ich konnte mir denken, dass man in dem
„Verdammern" der Eormen, im Skizzenhaftwerden der das Gesicht um-

gebenden und der ruckwartigen Kopftheile einen besonderen Reiz fand

was die Ereunde unserer modernsten Kunst ohne weitere Erklarung verstehen

werden.3
)

1) Ks ist ilcr wcichc, wcstlich von Alcxandricn bci Mcx jjcbrochcnc Kalkslcin, der namcntlich fiir

Kauzwcckc, aber auch lur Sculpturcn (/. K. fiir dic von Dntilh in Svoronos, Journ. darchcol. ntimism.

I, 1898 pl. 20 publicirlc I'ortt.:itj;ruppc des alcxandrinischcn Muscums) jjcbraucht wordcn ist. Dcr bcr-

lincr Kopf nr. 305 fTyp. A 4 ) ist aus thasischem Marmor, dcnisolhcn Matcrial, aus dem dic bcideii aus

Alcxandricn stammcndcn « olossalstattieti nr. 159 und 1 77 d<« bcrlincr Muscums bcstehen. Ucl»cr dic

grosse An/ahl dcr in Alexandticn vcrwcndeten Murmorsorten vj»l. Oskar Scbneidcr, Xaturwisscnsch. Hci-

tr5j;c zur Gcographic u. Knhurjjcsch. S. 38 u. Oskar Fraas, Aus dcm Oricnt S. 174. Vgl. auch Schrcibcr,

Wiencr Brunncnrelicfs S. 48.

2) Man verjjleiche auch das a«s Aegyptcn stammcnde Fnuirnkopfchcn im Kcsitz dcs 1'rinzcn

Rupprecht von Kayern (Kull. d. comm. arch. com. XXV. 1897 p. iU> fig. 4), dcsscn jctzt lchlendcr

Hintcrkopf vcrmuthlich cbcnfalls nie vorhamlen jjcwesen ist. Kinijjc andcre Kcispiele in Satnmlunj'

Sictflin und im alcxandrinischcn Mtiscitm zcigcn, dass man zu solchen ..Kopfsku/.cn" untcr Utiistandeii

auch schon vcrarbcitctcs Atclieimatcrial (Statucntrumnicr u. a.) bcnutztc.

3) Vj»l. zu dem im Tcxt nur Angcdi-utcten aucb mcine Kemcrkungcn in dcr Schrift Dcr Gallicr-

kopf im Muscum zu Gi/.c Aniu. 4.
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Der Sieglin'sche Kopf '), der in seinen vornehm feinen Ziigen allen anderen

Alexanderbildnissen an Schiinheit uberlegen ist, tragt noch unverkennbar das

Stilgepriige der jiingeren attischen Kunst und hat namentlich im Profil noch

soviel Verwandtschaft mit dem rcalistischen Louvreportrat, mit diesem auch

noch die uber der Stimmitte auseinanderfallenden Stirnlocken gemeinsam,

dass die Identitiit der dargestellten Personlichkeit fur mich ausser Zweifel

steht. In der Vorderansicht zeigt sich freilich nicht nur ein anderer Stil,

sondern auch eine entschiedene Tendenz zu idealisirender Portratauffassung

Die letztere scheint in dem londoner Kopf*) verstarkt, die Formen sind

weicher und fliissiger geworden, die Lippen schwellender, der Wangenkontur ist

wenigcr straff gezogen. Man gewinnt den Eindruck, dass ein von attischen

Kiinstlern nach Alexandrien gebrachter Stil, ein iibertragener Alexandertypus

in der iippigen Residenz verflaut und verweichlicht in der Richtung auf „male-

rische Illusion", die schon Stark in den Formen des londoner Kopfes herausfuhlte,

Koepp bestimmter aussprach. Es ist der erste alexandrinische Idealstil, dem

auch Werke wie der Gallierkopf von Gizeh und das Tritonkopfchen der

dresdener Aphroditengruppe 3
)
angchiiren und dessen einzelne, in ihrem Zusam-

menhange noch nicht geniigend aufgekliirte Niiancen Amelung in seiner be-

kannten Studie*) eingehend verfolgt hat.

Wiihrend wir den londoner Kopf B 2 die alexandrinische Umformung
eines attischen, in B 1 vorliegenden Alexandertypus nennen konnen — eine

Umformung, bei welcher die charakteristische Augenbildung, die Haaranord-

nung und vor allem die Neigung des Ilalses zur linken Schulter beibehalten

wurde — , gcben die iibrigen beiden Exemplare nur abgeschwachte Remi-

ni.scenzen, das kleine roh gearbeitete Kalksteinkopfchen R 4 mit deutlichem

Anschluss an den londoner Kopf, der Marmorkopf B 3 mit selbstandiger

Aenderung dcr Haltung dcs Ilalscs, der hier geradc aufgcrichtct ist.

Der Sieglin'sche Kopf kniipft die Verbindung mit einem dritten Alexander-

typus, von dem wenigstcns ein Exemplar in Aegypten zum Vorschein ge-

kommen ist.

1) Ich unterlasse eine gcnauere Bescbrcibung dcs Kopfcs, da cr mit dcr Sammlung Sicglin in

cincm bcsoiulercn Wcrk publicirt wcrdcn wird.

2) Auch Kocpp, dcr die Portratauffxssung dcs londoner Kopfcs „fast phantaslisch" findct, Stark

und Collijjnou liabcn an dcr Bczichung auf Alcxandcr fcstgchaltcn, wclchc nur Amelung (Bull. d. comm.

arch. com. XXV, 1897 p. 114^ encrgisch bcstrcitct. Bcilaufig crwahncn mochtc ich cincn antikcn be-

hclmtcn Alcxandcrkopf dcs Louvrc, au* rotbcm Porphyr (?), dcr mit modcrncm bronzencn BrusHtiick

von Girardon vcrschcn und dcshalb in die Salle dc Pougct (nr. 2131 vcrwiesen ist. ErgSrut schien mir

nur die unterc Halftc dcs Helmbuschcs. Dic Ziigc sind dcnen dcs londoner Kopfes einigcrmassen

vcrwtindt, abcr vicl energisclur belcbt. Kitic gciiutierc Untersuchung wiirc zu wiinscheti.

3) Abgcb. Arch. Anz. d. Inst. IX, tS>>4 p. 2') nr. 12. Abguss und Photographie licgcn mir durch

tjiitc dcr Herren Trcu und Herrmaiin vor. Dein londoncr Alcxandcrkopf fand Puchstcin (Ath. Mitth.

VII i»»2 p. iCfTVi in Haltung und Formgcbimg ahnlich den Kopf cincr klcincn, stchcndcn Marroorfigur

dcr aus dcm Nildclta stammcndcn Sammlung Gio. Dcmctrio in Athen.

4} DclT artc alcssundrina a proposito di due teste rinvenute in Koma, Bull. d. coinmiss. arch. cotn.

XXV i8'>7 p. uoff. Vgl. auch Schrciber, Dcr Gallierkopf dcs Museums in Gize S. 16 ff.
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Typus C.

1) Rom, Sammlung Barracco. Abgeb. Ilelbig, La collection Barracco

pl- 57- 57*- Ders. Mon. d. Lincei VI, 1895 tav. 3. Koepp a. a. O. S. 25.

2) I.eipzig, Privatbesitz. In Cairo envorben. Unpublicirt.

3) Rom, Capitolinisches Museum. Abgeb. Arndt-Bruckmann, Griech. u. rom.

Portrats nr. 186. 187. Koepp S. 20. Collignon, Gesch. d. griech. Plastik

II fig. 226. Baumeister, Denkmaler d. klass. Alt. I fig. 45. Helbig,

Mon. d. Lincei VI, 1895 tav. 2. Vgl. Ilelbig, Fiihrer I* nr. 546.

4) Gefunden zu Menschiye (Ptolemais) in Aegypten. Abgeb. Mon. d. Linc.

a. a. O. tav. 1.

5) Gefunden in Philippcville (Algier). Abgeb. Steph. Gsell, Musee de

Philippeville pl. 7 nr. 3.

Wiederum lassen sich, wie bei dem vorigen Typus, eine Vorstufe und

eine abgeleitete Form unterscheiden, und mit Hclbig 1

), der in beiden Werken
Alexanderportrats erkennen durfte, wird man auch nicht zweifeln, den Barracco-

kopf fiir die iiltere Bildung zu halten. Denn er ist weniger pathetisch auf-

gefasst, das Gesicht ruhiger im Ausdruck und das Ilaar schlichter und noch

symmetrisch geordnet.*) Die beiden, iiber der Stirnmitte aufstrebenden und

in leichtem Schwunge sich zur Seite legenden Hauptlocken sind als charakte-

ristisches, von der pariser Herme her wohlbekanntes Abzeichen des Alexander-

bildnisses auch hier festgehalten. Sie verbieten, mit Koepp an ein reines

Idealbild, an Apollon, zu denken, dem — wie FurtwSngler 8
) mit Kecht bemerkt

hat — ein solches aufstrebendes Haar nirgends gegeben wird. Dieser eine Zug
und die allgemeine Verwandtschaft mit dem realistischen pariser Portrat in

der Vorder- und Seitenansicht geniigen meines Krachtens, um der auch von

Furtwangler gebilligten Deutung Helbigs eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu

geben. Es ist ein Idealbildniss Alexanders, in welchem die charaktervollen

Unschonheiten der Wirklichkeit fast ganz unterdriickt sind, dafiir eine An-
naherung an das Schonheitsideal der Zeit und Stilrichtung des Kiinstlers ge-

sucht ist.

Diese letzte gcnauer zu bestimmen, hat bei der Geringwerthigkeit der Copie

als solcher seine besondere Schwierigkeit. Jedenfalls ist der Stil verschieden

von dem des attisch-alexandrinischen Kopfes B 1 der Sammlung Sieglin, steht

diesem aber doch weit naher als lysippischen Typen. In der Mundbildung,

1) Sopra un busto colossalc d' Alcssandro magno trovato a Ptolcmais, in den Monumcnti antichi

pubbl. d. R. Accad. dci Lincci VI, 1895 p. 12.

2) Hclhig glauht in dcr ricsicbtsbitduog aucb ctwas von det Asymmctrie, dic im jwriser Hcrmcn-

kopf — ofTcnbar in unmittelbarem Anscbluss an die Wirklichkeit — 50 enerRiscb durchgefiihrt ist, m
erkenncn, welchc dcr Kunstler bcibchaltcn habc, um dem Kopf dcn individuellen Charaktcr eines l*or-

trats /u wahrcn. Ich kann von solchcr Unglcichmassifkcit dcr Gesichtshalften in den Abbildungen

nichts erkenncn.

3) Berl. philol. Wochenschri/t 1896 Sp. 1517.
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dem etwas conventionelJen Aufschwung der Mundwinkel, und in der ovalen

Rundung des Untergcsichts erinnert der Barraccokopf an Kopfe attischer

Grabreliefs, /.. B. an den Kopf der Aristonautesstele und an den des Jiinglings

einer Stele vom llissos 1

), obgleich hier die Behandlung der Augen eine wesent-

lich andere zu sein scheint. In dem Bereiche attischcr Kunst hat auch llelbig

den Urheber des Barraccokopfes gesucht und vermuthungswetse an Leochares

gedacht, der fiir das Philippeion in Olympia eine Goldelfenbeinstatue Alex-

anders schuf. 1
) Ks steht dieser Annahme nicht im Wege, dass das Werk des

Leochares von Koepp und Furtwangler in der miinchener Statue aus Pala/zo

Rondanini wiedererkannt worden ist, denn Koepps Hypothese ist durch Arndt

und Hauser beseitigt worden.*) Aber Ilelbigs Vermuthung lasst sich einst-

weilen in keiner Wcise begriinden. Weder den Ganymedkopf der vatikanischen

Gruppe, noch den Kopf des von Winter mit Furtwanglers Zustimmung auf

I.eochares bezogenen belvederischen Apoll vermag ich zu dem Kopf der

Sammlung Barracco in eine naherc Parallcle zu bringen. In der Art, wie in

jenen Werken das Ilaar behandelt ist, glaube ich eher einen Unterschied zu

cmpfinden.

Als Variante des Barraccokopfes mochte ich den crst in jungster Zeit be-

kannt gewordenen leipziger Kopf C 2 ') bezeichnen. Die Gesammtanlage dcs

Gesichtes zeigt namentlich in dem vollen Oval des Wangcnumrisses und in

der Form der Stirn mit jenem grosse Verwandtschaft. Auf Alexander weist

das typische, iiber dcr Stirnmittc auseinanderfallende l.ockenpaar, das sammt-

lichen bisher behandelten Alexanderkopfen eigenthiimlich ist. Hals und Kopf
haben dieselbe Wendung zur rechten Schulter. Abweichend ist nur, dass

das leipziger Kopfchen etwas jugendlicher, etwa als ueXX€q>n.fJoc aufgefasst ist,

dass die weichere, im unteren Augenlid verschwimmende Modellirung der

Augen alexandrinischer Art entspricht und dass das Haupthaar um dic Stirn

in kurzeren, zweireihig ubereinander liegendcn Locken streng symmetrisch

geordnet ist.

Auf der Grundlage des im Barraccokopfc erhaltenen, wahrscheinlich noch

in der Alexanderepoche entstandenen Werkes schuf dann dies ist I Ielbigs

Meinung — ein jiingcrcr Meister um die Wende des vierten zum dritten

Jahrhundert den in zwei uberlebensgrossen Repliken C ,j und C 4 und einer

kleineren, geringeren Nachbildung C 5 auf uns gekommenen Kopf, der

li Dif Aristonautesstcle bei Kavvadias nr. 738. Collignoii , fiesch. d. griech. 1'lastik II fig. IQ'»-

Woltcrs iAthcn. Mitth. XVIII, 1893 p. 61 dachtc fiir dicse Stclc vcrmiithungsweisc an Skopas. — Dic

Stclc vom Jli>sos: Kavvadias nr. N69. Revue arcluol. 1875 p). 14. Collignon .1. a. O. nj;. |()6».

2) I'au*. V. ;o. 9.

3) Hauscr bci Anidt, (iriecb. u. rom. Porlr. *u nr. 1 Kf». 187. Nicht leugnen will ich. dnss das

alcxnndrinischc, oben tinu-r Tvpus II anj»c ftihrlc Kopfchcn, desscn verallt;emcinerte Fornien cinc ge-

natzcrc: Bestimnmnj; crschwcrcti. nuch zu dem Barraccoknpf in Bezuj» stchen konnte.

41 l)cr lcipzigcr Kopf (' 2 hat cinc «"icsammthohc von 0, 1
5 m. Gcsichtslanj-c 0.00. (iriech. Marm.

Im Hn.ir cino bnttc, iladiiundlichc Btmlc. Auf dcm Schcitcl cin l.och von 10 mm Durchmcsscr und

l>mm Tiefe. Dcr Kopf ^dicirte /11 ciner Statncttc und i»t von sorgialtij;cr originalcr Arbcit. Dic

Xnsc fchlt. I.ippen und Kinn ctwas hcstossen. Der Hiliterkopf i« vollig ausgearbcitct.
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sicherlich nicht als Buste 1
), sondern wic der Barraccokopf fiir ein statuari-

sches Werk erfunden wurde. Von den beiden grosseren Wiederholungen *)

erklart Helbig die in Aegypten gefundene als die bessere Arbeit und ver-

muthet, dass ihr Vorbild etwa fiir das Alexanderheiligthum der 1'tolemaeer-

residenz bestimmt gewesen sein konne. Die Uebereinstimmung beider Repliken

ist eine fast vollstandigc 3
), nur mit dem Unterschied, dass die capitolinische Copie

in der das llaar umgebenden Binde einen aus Metall gebildeten Strahlenkranz

trug und an den Wangen den Ansatz eines Backenbartes erkennen lasst,

wahrend das agyptische Exemplar sowohl jenes Attributes, wie des Bartes

entbehrt. Es lasst sich nicht sicher ausmachen, welche Darstellungsweise die

ursprungliche war, denn cs konnte cbensogut eine reichere Vorlage vom
Kopisten vereinfacht, wie umgekehrt eine einfachere durch Zuthaten bereichert

worden sein. Vielleieht ist aber die erstere Voraussetzung die natiirlichere,

die capitolinische Replik also als die getreuere Wiederholung anzusehen. Dar-

nach war im Original ein Idealbildniss des in der Gostalt des Helios vergiitt-

lichten Alexander dargestellt. Denn noch immer ist — wenigstens fiir mein

Empfinden, welches ich mit Helbig, Furtwangler, Collignon u. a.
4
) theile — der

Portratcharakter deutlich genug gewahrt, und zwar nicht nur in dem Anflug eines

Backenbartes, den auch das pompcjanische MosaikbiUP) zeigt, sondern auch in

der Aehnlichkeit des Gesichtes und besonders des Profiles mit dem authentischen

Hermenportrat. Nur in einem wesentlichen Zuge durchbrach der Kiinstler die

iiberlieferten Alexandertypen, indem er das bis dahin bestandig festgehaltene

und ohne Zweifel der Wirklichkeit entlehnte Motiv der zeusartig aufstrebenden

Stirnlocken verwarf und durch ein wirr durcheinander geworfenes Haar ersetzte.

Dieses willkiirliche Unterdriicken eines der wichtigsten Kennzeichen scheint

mir zu beweisen, dass der capitolinischc Typus erst nach dem Tode Alexanders,

als die 1'ersonlichkeit des grossen Konigs der Erinnerung nicht mehr gegen-

wartig war, entstanden ist.
6
) Derselben Zeitabschiitzung folgend hat Helbig

1) Ilclbig sucht nachzuwciscn , dass dcr Kopf von l'iolcmais cine Biistc sci. Furtwiinglcr lltcrl.

j)hil. Wochcnscbr. 181)6 Sp. 1517) l>csttcitet, dass c* cine dcrartigc, sirh auf Kopf und Hals licschriin-

kendc Hiistenform negebcn hal>c. ja dass iihcrhaupt vorromische Biisten iibcrliefcrt scien.

2) In dcr philippevillcr Nachbildung dcs capitolinischcn Typus ist dic Disposition dcr I.ockcn in

dcn llauptziigcn unvcrandcrt, Stirn- und Augcnpartic, auch dic Mtindhildung /cigcn dic gn'>sste Ucbcr-

cinstimmung. Dic ausgchohlten Augcn gcbcn <]cm ,; cs icnl jcut cincn frcmdcn Ausdruck. Das Oval

dcr Wangen ist ctwas spiUcr als im capitoliuischeti Kopfc. Hohc 0,35 m.

J) Vgl. dic /.iisammcnstcllung dcr Maassc bcidcr K.ipfc l>ci Hclbig Mon. dci I.incci a. a. «>.

S. <) Anm. 2.

4) Dic imlividucllcn . auf cin 1'ortriit hinwciscnden X.uge (untcr dcnen dcr kcimcndc llackcnbart

am mcistcn auOIUIt.i iibcrsah auch Arndt <:i. a. U.) nicht, w.ihrend Woltcrs (Baustcine nr. 14 10) nnd

Kocpji sic l>cslrcitcn und den Kopf lcdiglirh als Ilclios deuu-n. JcUt koinmt der im Tcvl vcrtrctcticn

Auffassung noch dic Tvpcnverwandtschaft dcs c.apitolinischcn mit dcm Karraccokopf zn Hiilfc.

5) Abgcb. bci K<>cpp a. a. O. S. 14.

6} Furtwiinglcr (Itcrl. piiilol. Wochcnschr. 1S0.6 Sp. 1517,1 ist gcncigt, dcn capitolinischcn Typus auf

I.ysi|>ps Alcxandcr mit dcm Spccr ziiriirk/ufuhrcn, \\;i- uh — vnti anilcrcn 'iruntlcn abgcschcn - cbcn

des reifcren Stilcharaktcrs wtgrn nirht fui m.tylich haltc.
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vermuthet, der Kopf mochte von Chaereas, dessen Alexanderstatue Plinius 1

)

erwiihnt, oder vielmehr von Chares, wie der Name des Kiinstlers in der ge-

laufigeren Form laute, etwa zu der Zeit geschaffen worden sein, als ihm seine

rhodischen I-andsIeute den Auftrag gaben, den beriihmten Helioscoloss aus-

zufiihren. Das geschah in den ersten Jahrzehnten des 3. Jahrh., und dieser

Zeit wird man den Helios-Alexander des Capitols um so eher zuschreiben

wollen, als er seinem elegisch gestimmten Ausdruck nach der hellenistischen

sculpture d'expression nahe steht, deren Charakteristik aus Collignons Ge-

schichte der griechischen Plastik bekannt ist.

Noch eine Bemerkung fordert der Versuch von J. Six *), den capitolinischen

Typus Alcxander ganz abzusprechen und ihn als Bildniss des pontischen

Konigs Milhradates Eupator zu erweisen. Kr geht von der irrigen Voraus-

setzung aus, dass die „wallenden Locken und die Kopfhaltung dieses Werkes
wohl am meisten dazu bcigetragen hattcn, den Glauben an ein Alexandcrportrat

aufrecht zu erhalten", wiihrend doch die Beziehungen zu der Herme und zu

dem Barraccokopf die von ihm bestrittene Erklarung sicherten. Um seinc neue

Deutung zu rechtfertigen, zieht er von den keincswegs einheitlichcn Miinz-

bildern des Mithradates vor allem einen pergamenischen Goldstater vom Jahre

85 aus dem Haag 3
) zur Vcrglcichung heran. Nach Theodor Reinachs Classi-

fikation 1
)
gehort dieses Bild unter die idealisirten, deshalb auch viillig bart-

loscn Portrats des Konigs. Trotzdem fallt der unschone Mund, die hart-

gezeichnete starre, wie unbeweglichc Oberlippc und die geschwollene, hcrab-

hangende Unterlippe auf, die von dem beweglichen Spiel der feingeschwun-

genen Lippcn dcs capitolinischcn uberdics bartigen Kopfes durchaus abweichen.

Erinnert man sich ausserdein noch der wahren, unveredelten tfesichtsziige dieses

gewaltthatigen Herrschers, wie sie die friiheren realistischcn Miinztypen zeigen,

seines geradezu hasslichen Mundes, dessen wulstige Lippen auseinander zu

klaffen scheinen, so wird man der neuen Deutung des capitolinischen Kopfes

erst recht nicht beipflichtcn konnen. Unerklarlich bliebc ausscrdem, wie man

I) Plin. N. H. XXXIV 75 Chaereas Alexattdrum Atagnum tt /'hi/ippum patrem eius ffcit. ITcbcr

die Idcntificirung von Chacreas und Charcs vgl. C. Rohert hci Pauly-Wissowa III. 2024.

2| Kom. Mitth. X, 1895 ]>. 179(1. Athen. Mitth. XXII, 1H97 p. 418.

3) Abgebildel bei Imhoof-lilumer, Portratkopfe auf untikcn Miinxcn hcllcnischcr und hcllcnistiscbcr

V.ilker Taf. V, 4. Vgl. auch das. Taf. V, 3 und das fast idcntische F.xcmplar, wclchcs Wintcr in

scitiem Aufsati! uber dic von ihm auf densclbcn Mithradat l>czogenc I.ouvrcbiiste im Jahrb. d. arcli.

Inst. IX, 1891 S. 245 mitgclhcilt hat.

4/ Th. Kcinach untcrschcidct in scincr Monographie iibcr Mithradatcs Eupalor (dcutsche Ausg. S. 274

Atim. t) untcr tlen Munzbildnisseu drei Typcn I) ein „rcalislisch gchollcncs 1'ortriit, jung und schon"

atts dcr Jugendzcit (vor das Jabr 96, d. h. vor da.s 36. Lcbcnsjahr dcs Mithradates fallcnd), 2) cin

rcalhtisches Porlrut tnil ctwas ermiidctcn Ziigcn aus dcr folgcndcn Zcit (aus dcn Jahrcn 96—85, Ucm

3«>. — 47. Lcbcnsjahri und 3; ein idcalisirtcs , v.illig hartloscs 1'ortrat mit wildliewcgtem Haar, das sich

auf dcn 7.11 Pcrgamon und in> 1'ontos gcpragtcn Miin/ei) der lcUten Kpochc (von 85— 06, d. h. vom 47.

bis zum 06. Lcbcnsjahr) lindct. Vgl. dic Zusammcnstellung dcr Miinztypcn bci Th. Kcinach, Trois

royuuincs dc IWsic mincurc j>I. IX und das bcsonders charaktcrislischc Bild der Silbertctradraihmc

vom Jahr 75 in dcr Satnmlnng Molthcin: Victor v. Kcnncr, ("at. dc la Collcct. d. mcdaillcs gTecqucs

«le Walchcr dc Molthein pl. 13 n». 1 7 5
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dazu kam, in einer agyptischen Provinzialstadt das Bildniss eines pontischen

Konigs aufzustellen. 1
)

Xur soweit glaube ich die l.iste der sicheren Alexanderbildnisse aus-

dehnen zu diirfen. Sie ist auf wenigc Typen reducirt worden, deren jeder

in seinem Kreise fortwirkt, in Xach- und Umbildungen ausgenutzt und allmiih-

lich verdorben wird. Die Ilauptwerke — die Louvreherme, der londoner und

der capitolinische Kopf — sind Schopfungen, die ebenso sehr in der Auf-

fassung des Portriits, wie in der Behandlung der Formen von einander ab-

weichen, also sicher verschiedenen Meistern und Schulrichtungen angehoren.

Ja, es scheint, als wenn sie auch zeitlich auseinanderzurucken waren, als wenn
die Herme als friihestes unter den drei Werken den noch lebenden Konig in

seinen letzten Jahren mit den von ubermassigen Anstrengungen angegriffenen

Ziigen in schlichter Treue wiedergiibe, aber als blosse iiberdies durch Corrosion

entstellte Nachbildung ohne den Reiz feinster Durchbildung, welcher dem
Original gewiss nicht fehlte. Rtwas spiiter, meine ich, wurde in dem londoner

Kopf schon ein Phantasiebild des der unmittelbaren Erinnerung bereits ent-

schwundencn Ktinigs als eines jugendschonen bliihenden Helden geschaffen.

Der eigenthiimlich „feuchte" Blick der wenig geGffneten, „schwimmenden"

Augen jenes Hermenkopfes, in dem sich meinem Empfinden nach die von

Plutarch geschilderte uYpoTnc tu>v 6uudTU)V ausdriickt, ist hier merkwurdig

belebt, wie schwarmerisch erhoben und triiumend in die Ferne verloren. Noch
mehr Steigerung iiber die Wirklichkeit hinaus, Vcrtiefung des Seelenlebens

und Erhohung der geistigen Bedeutung ist dem capitolinischen Kopf gegeben.

Eine machtige, wenn auch verhaltene Leidenschaft arbeitet in ihm, zuckt in

der erhobenen Oberlippe und in den gefurchten Mundwinkeln, aussert sich in

dem Gewirr der ziingelnden I.ocken und in dem Blick der weit geoffneten,

strahlenden Augen. Es ist nicht die historische Personlichkeit des Konigs,

auch nicht die sagenumwobene Gestalt des in der Jugendkraft verstorbenen

Helden, sondern die Sonnennatur des vergottlichten Alexander-Ilelios, die ein

grosser Kiinstler mit dem leidenschaftlichen Temperament einer jiingeren

Epoche so machtvoll zum Ausdruck gebracht hat.

So glaube ich in den genannten Kopfen drei Stufen der Charakteristik,

die naturalistische, die einfach idealisirende und dic pathetisch steigernde Auf-

fassung, zu erkennen, und ich vermuthe, dass dem entsprechend auch die

Charakteristik der ganzen Personlichkeit, die Auffassung des Standbildes eine

verschiedene war. Das fiihrt aber auf die Frage, welche statuarischen Motive

fiir das Alexanderportriit nachweisbar sind, und diese Aufgabe moge einer

besonderen Untersuchung an anderer Stelle vorbehaltcn bleiben.

I) El)cnso urlhcill Carl K.»l>irt Lci 1'aiily - Wis>..wa III. 2024.
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Vun Fkikdrkh Spiro.

Wit der lerncndcn Mitwelt so viel von Alexandreia und der hellenistischen

Kunst or/.ahk hat, der mufs es sich an seinem Fhrcntage auch gefallen lassen,

auf einen Augcnblick aus den seligen Gefilden der Sehonheit in die steinige

Wuste dcr minder bclicbten , wenn auch nicht minder bcruhmten alexan-

drinischen Gelehr.samkeit vorsetzt zu werden. Fntsehuldigt mag diese Zu-

mutung wcrdcn mit dcm Wachrufen lieber Jugendeindrucke, mit dcr Frinne-

rung an jene Stunden, da dem Junglinge zum ersten Male dcr Dichtcr nahe

trat odcr nahe trctcn solke, der dem Mann cmsthaft wie kein zweiter des

altitalischen Landes durchs Leben folgt und ihm um so wertvoller wird, je

inniger er mit dem latinischen Boden verwiichst. Wir alle haben ja gelernt,

dafs Horaz die erste Odc seines ersten Huches im asklepiadeischen Metruni

verfafst hat, die zweite im sapphischcn, dic ncunte im alcacischcn — und so

wurden uns allmahlich noch manche griechische Dichteniamen vertraut, nur

weil nach ihnen die Yerse oder Strophen benannt waren, in denen der ftUMC-

rosns Horatius fiir alle Z«jiten lateinisch^ Muster geschaffen hatte. Da er-

schienen Alkman und Archilochos, Glykon und Pherekrates ; schritten die

Stuilien \<>n lloraz zu Catull vor, so trut«>n der legendarischc Hipponax und

dcr ratselhafte Phalaikos hinzu; je weiter man sich umsah, desto grofser er-

schicn die An/ahl dcr Poeten, die mit ihrem Namen herhalten mufsten, um
«•iner eigentiimlich bestimmtcn I erminologie der \'erstnarse als Fundament zu

dienen.
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Woher uns diese Terminologie gekommen, das war nicht schwer fest-

zustellen: sie beruhte in einigen Punkten auf dem fiir uns goldenen Buchlein

des Compilators Hephaistion, zum weitaus grofsten Teil aber auf den zahl-

losen lateinischen Lehr- und Handbuchern der Metrik, welche seit dem Ent-

stehen italischer Wissenschaft bis tief ins Mittelalter hinein, von Varro bis

herab zum Vcttcrabilis Beda in immer neuer Umformung angefertigt wurden, und
von denen uns einzelne, meist recht spater Herkunft und niederen Charakters,

vollstiindig oder in diirftigen Fragmenten erhalten sind. Wichtiger aber war
die weitere Frage, wie denn die Terminologie, die wir von dort empfangen,

dort hinein gekommen war ^uf itulischem Boden war sie nicht gewachsen,

das sah jeder; ihr Erfinder verfugte uber eine Gelehrsamkeit, die kein Romer
je besessen hat, und kannte aus eigener Lectiire so manchen hellenischen

Lyriker, dessen Name niemals in Italien hatte erklingen konnen, weil er

langst verschollen war, als die Kunde von griechischer Lyrik ins romische

Reinh heriiber drang. Freilich ergab cine genaue Priifung der Zeugnisse,

dafs verschiedene Traditionen vorlagen, dafs sich um einen urspriinglieh festcn

Kern im Laufe der Zeit durch Zusatze, Verstiimmelungen, Mifsverstandnisse,

Erweiterungcn und Polemiken gar manche Schicht spiiterer, vielfach triibender

Ideen angesetzt hatte; aber bei der sorgfaltigen Behandlung, die dieses Gebiet

in den letzten Jahrzehntcn erfahren hat, liefs sich jener Kem im wesentlichen

freilcgen und in seiner vollen Einheitlichkeit erkennen. Er entstand in den

gediegensten Zeiten kraftvoller alcxandrinischer Denkthatigkeit.

Der Erfinder unserer Terminologie arbeitete nicht mechanisch. Ks lag

ihm ferne, die verschiedenen Versarten einfach nebeneinander zu stellen und

jeder einen beriihmten Dichternamen zu verleihen : weder Homer noch

irgend einer der Kykliker figuriert in seiner Liste, und ebenso sind die ge-

waltigen attischen Tragiker ausgeschlossen, an die man schon wegen ihrer

unvergleichlichen Polymetrie zuerst denken mufste. Dagegen ist ein Mitglied

der alexandrinischen Pleias beriicksichtigt worden: Philiskos von Kerkyra,

dessen Tragodien ihn sohwerlich aufserhalb der Museumsbibliothek iiberlebt

haben. Der Terminologe arbeitete also nach bestimmten, vielfach offenbar

sachlichen, zuweilen aber vielleicht personlichen Gesichtspunkten.

Sein Hauptgrundsatz ist leicht erkennbar: die Dichter, deren Namen er

wiihlt, sind klassische Lyriker, attische Komiker oder Alcxandriner. Die

Einzelheiten seiner Motive entziehen sich natiirlich unserer Kenntnis: wol

konnte er das Kolon Lydia dic pcr omiics haufig bei Aristophanes , das

Schema grato Pyrrha sul> atitro haufig bei Pherekrates antreffen, aber er

hiitte das Verhaltnis auch umkehren konnen, und eine specielle Vorliebe des

einen oder anderen Dichters fiir die eine oder andere Versart war nicht zu

constatieren. Ahnlich lagen dio Dinge bei Alkaios und Sappho, anders bei

Archilochos und Hipponax, ganz anders bei den Alexandrinern. Diese

hatten gar hiiufig — offenbar in dem bewufsten Streben, die Zahl der sti-

chisch anwendbaren Einheiten in charakteristischer Weise zu vermehren -

einzelne Verse aus den Strophen attischer oder anderer lyrischer Chorlieder

SrRKNA llcLBIOIAMA. 19
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cntlohnt, Verse, die sich vermoge ihres einheitlichen Klanges und formellen

Abschlusses gewissermafsen zur Verselbstandigung eignetcn und die, nach-

dem sie einmal aus dem Zusammenhange gerissen und der Musik beraubt

warcn, das Material fiir kleinere epische Dichtungen abgeben konnten. Kin

paar Heispielc mogen dies Verfahrcn veranschaulichen. Der nach dem Dichtcr

Archebulos von Thera benannte Vers, dessen scheinbare Mischung von Ana-

piisten und Jamben den alten Erklarern um so grofsere Schwierigkeiten be

reitete, als diese beidcn einander wildfremden Geschlechter niemals vermischt

wordcn waren, gehort ganz einfach jener Ordnung an, welche wir Daktylo-

Kpitriten nennen, und zwar einer Abart, wclche erst die attische Tragodie

geschaffen hat; sein Schema

gcncri datur auclor huic vc/us Archcbulus

entspricht z. H. genau dem Vers aus Kuripides' Alkestis (591):

baneboic 6pov djjqri uev deXiou Kvecpaiav.

Die antiken Metriker selbst verweisen nur auf ahnliche Constructionen

bei den Lyrikern; ubrigens konnen selbst unsere besten Gewahrsmanner keinen

authentischen Vers von Archebulos mehr beibringen, sondern musscn ihre

Bei.spiele aus Kallimachos holen - - ihre Vorlage ist also erheblich jiinger als

die Erfindung der Terminologie. — Nicht anders als Archebulos handelte

Sotadcs von Maroncia, dcssen Erfindung nicht nur ihm selbst, sondern auch

der hellenistischen und selbst der romischen Litteratur verhiingnisvoll wurde;

sein Vers
elc oux 6cinv TpuuaXinv to K^vrpov ibeeic

sicht gcnau so aus wie des Aischylos (Sieben 720):

Tdv wXecioiKOV 6e6v ou eeoTc 6uoiav,

und des Phalaikos vielberufener Klfsilbler steht schotr in Sophokles Aias (6341:

bounoi Kai iroXiac duuTua xaiTac.

Kin hellenistischer Dichter, dessen leidenschaftliches Temperament grie-

chische und romische Horer in einer "Weise fascinierte, von der wir uns bei

Catulls Xachbildung noch eine Idee bilden konnen, erfand die stichische Ver-

wendung des Galliambos; vielleicht war es Kallimachos, jedenfalls ent-

spricht sein Vers
TaXXai unTpoc dpeinc <piX66upcoi bpoudbec

dem des Tragikers Phrynichos (14):

to T£ unv £eivia boucaic, Xotoc uicnep Xe^reTai,

und der aufgeloste Halbvers Kai x«XKea KporaXu — <l'*m euripideischen (Bakchen

522) to Aioc pp^qpoc iXapec.
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Gerade der letztgenannte Fall giebt uns einen wertvollen , wenn auch

negativen Fingerzeig.

Der galliambische Attishymnos, von dem Hephaistion uns Verse er-

halten hat, war im Altertum hoch bertihmt, haufig nachgeahmt, unter Anderen

von Varro, Catull, Maecenas; Hephaistion selbst nennt ihn iroXuepuXXiTTOc; aber

der Terminologe verschweigt den Namcn seines Vcrfassers, er ncnnt den

Vers Galliamb. Ob der Verfasser Kallimachos war oder nicht, eines mufs

auffallen: Kallimachos, der allezeit beriihmteste alexandrinischc Dichter, fehlt

in der Liste. Dies fiihrt uns weiter: es fehlen die Xamen aller derer, welche

dem Kallimachos nahe standen und in alter wie neuer Zeit als Fiihrer der

hellenistischen Schule galtcn: Philetas, Theokritos, Aratos, um von Apollonios

und Herakleitos zu schweigen. Dagegen ist ein Mann zu Khren gekommen,
gegen den dcr Kyrenacr ausdriicklich polcmisiert hat, denn scin Aubn. xai ttoxu

-fpduua Kai ou TOpov ist eine 1'olemik gegen des Asklepiades Aubn. xai t^voc

eiui Kai ouvoua; eine Polemik, so scharf und heftig, wie sic nur dem galligen

Her/en des grossen litterarischen Glaubcnseiferers entsprudeln konnte. In

diesem Gegensatze gegen Kallimachos mufs also eine Absicht Hegen; und

dennoch darf man den unbekannten Kritikcr nicht aufserhalb der alexan-

drinischen Sphare, etwa in Pergamon, suchen, denn er bringt ja aufser jenem

Asklepiades auch den Simmias und Archebulos, ja sogar einen Stern der

ausschliefslich in Alexandreia gefeierten Tragikerpleiade zu Ehren. Der Kreis,

in dem wir ihn zu suchen haben, ist also enge bcgrenzt, sowohl raumlich wie

zeitlich; denn, wie schon bemerkt wurde, arbeitete er lange bevor die Ironie

des Schicksals es fiigte, dafs man fur den von ihm Archebuleios getauften

Vers die Beispiele aus eben den Werken des Kallimachos citierte, die er so

geflissentlich totzuschweigcn bemiiht war. Der Gelehrte aber, der sich

hierzu entschlofs, ist der alteste systematische Mctrikcr, von dessen Thatig-

keit Spuren auf uns gekommen sind; er lebte vor Varro, ja vor der Ubcr-

tragung hellenistischer Wissenschaften nach Rom, also vor Sulla, der durch

seinen Freigelassenen Epikados (s. Victorinus p. 209, 9 bei Keil) die Metrik

nach Italien brachte, wie durch Tyrannion die systcmatische Grammatik.

Dennoch wiiren wir bei dem trostlosen Zustande der hellenistischen Litte-

ratur auf vollige Resignation angewicsen, wenn uns nicht ein vortrefflicher

Forscher, der Scholiast A zu Hephaistions Capitel vom Antispasten, im codex

Saibantianus folgende Notiz crhalten hatte:

TTpidTreiov be iK\r\Qr\, tTT€ib#| €u(poptojv 6 yP^MM^tikoc in\ tujv rTToXcpaiuiv €v

'AX«£avbpcia £Ypai|/€v elc TTpiaTtov touto to ue"rpov. Kai ujcTiep to t9u<paXXiK6v eKXnOn.

€"TTiTr|b6iov 6v eic t6v Ai6vucov, outuj Kai t6 TTpidneiov. Tcreov be, 6ti toutou tou

€u<popiujvoc T«tovev aKpoaTnc 'ApicTapxoc 6 TpaMM<mKOC, 0u povov 'ApiCTO<pdvouc

toO Bu£avriou.

Also ein Grammatiker namens Euphorion, der zugleich Dichter war,

schrieb in Alexandreia eincn Hymnos auf den Priap, und von nun an hicfs

das dazu verwendete Versmafs Priapeion; d. h. mit anderen Worten: der

selbe Euphorion, der als Dichter dcn Hymnos anfertigte und dafur ein be-

19*
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stimmtes Mafs wahlte, gab diesem als Grammatiker den Namen. Das Vers-

mafs bildete er sich nach dem oben beschriebenen Verfahren aus „loga-

oedischen" Gliedern wie Archebulos das seinige aus daktylo- epitritischen;

den Namen wahlte er nach einem sachlichen Gesichtspunkt wie den des

Ithyphallikos — und, so kdnnen wir gleich hinzusetzen, des Galliambos.

Dicse Taufe konnte er nur in einem theoretischen Buch iiber Versmafse

vollziehen, welches ihm eben den Beinamen 6 YpauMCtTiK6c eingebracht hat;

dort hat er natiirlich nicht nur jene beiden, sondern auch andere Versarten

benannt. Seine Bedeutung crkennen wir aus dem Citate des Scholiasten,

seine I.ebens/.eit aus dem Kinflufs auf Aristarch. Denn nur von einem
Aristarch, als dcm Schuler des Aristophanes von Byzanz, kann die Rede sein.

Dagegen kiinnten zwei Poeten des Namens Kuphorion in Frage kommen,
der altere aus Chalkis auf Euboia, der jiingere aus der Hgyptischen Cher-

sonnes. Der altere, viclgelesene, der Liebling des Kaisers Tiberius, hatte

den Khrgeiz, Nachfolger seines Landsmannes Lykophron zu werden, aber nur

als glossographisrhcr , aufsehenerregcnder Dichter, keineswcgs als Theoretiker

oder Staatsbeamter; nirgends wird er als Grammatiker bezeichnet, keines

seiner zahlreichcn Fragmente weist auf die Verwendung lyrischer Mafse,

und auf seinen weiten Irrfahrten gelangtc cr zwar fiir langere Zeit nach

Antiochcia, aber niemals an den Ptolemiierhof, der gerade damals mit dcm
syrischen Nachbar auf gespanntcstem Fufsc lcbte. Einc weite zeitliche Kluft

trennt diesen Euphorion von Aristarchos. Der andere hingegen, ein ver-

haltnismafsig fruh vergessener Localpoet, wird als TfpcxMMaT,K0C ausdriicklich

bezeichnet, um von dem beriihmteren, dem Nichtgelehrten, unterschieden zu

wcrden; und ihn citiert Hephaistion selbst (Capitcl 16) als den Verfasser von

Priapeien. Er ist also identtsch mit dem Kuphorion, dessen Hymnos auf den

Priap Strabon (382) anfiihrt; und die Versform

dic man nach der Vorschrift romischcr Grammatikcr als priapeisch be/.eichnet

und die im letzten der erhaltenen Priapeen ihre entsprechende Verwendung
gcfunden hat. Die Verse aber, die Ilephaistion von diesem Kuphorion citiert.

sind langst als der Kingang eines Hymnos auf Ptolemaif>s Philopator erkannt

worden: datnit ist der zeitliche Anschlufs an Aristarchos gcfunden.

Jede weitere Vermutung iiber den Autor und sein YVerk ware miifsig.

Jst abcr das gewonnene Kesultat richtig, so gewahrt es immerhin einen neuen

Kinblick in die alexandrinische Littcraturgeschichte und damit in die helle-

nistische Civilisation.

OU B^r)X0C UJ TtX^TCU toO Vl-OU Aiovucou

ist eine Zwillingsschwester jener

O Colonin qnae cnpis pontc liidcrc longo.
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On an Apollo of the Kalamidian SCHOOL.

By Eugenie Stroxg nee Sellers.

At the outset of this short paper 1 should wish to acknowledge a double

debt to Dr. A. S. Murray of the British Museum. For not only is it by his

invitation that 1 associate myself with the scholars who offer the homage
of this volume to Professor Helbig; but by placing at my disposal the in-

teresting head now published for thc first time on figs 1—3 he enabled

me to accept his kind offer without doubt or delay. I did so, the more

readily, becausc, though I might have hcsitatcd to put forward anything of

my own by way of complimcnt to the scholar in 1'rufe^or llelbig, I claim

the right of old acquaintance to testify to the abundant benetit that students,

and especially beginners, in Rome have long been accustomcd to derive from

the teacher and the friend.

The head in question was found in Rome, and was only recently

acquired by the British Museum. It W&S at once recognised as a rephca
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of a hcad in Munich 1

)

published in his Master-

pieces o/ Greck Scitlp-

ture*) by Professor Furt-

wangler (p. 81, fig. 31

German ed. p. 115,

fig. 21), who places it

with the later develop-

ments of the school which

produccd the "Apollo on

the Omphalos" now so

generally accepted as a

copy after the Alexi-

kakos of Kalamis.3
) Thc

head is accordingly ex-

hibited in the British

Museum by the side of

the ChoiseuM iouffier re-

plica of the Apollo, so

that its affinities to the

Kalamidian group can

now be satisfactorily

studied.

During the long

hours I have spent of

late years, in the Glyptothek of Munich, I was repeatedly attracted by the

beauty of the replica preserved there, as well as by a certain unsolved problem

which it seemed continually to suggest. As happens so often in the case of

copies after lost originals, the problem arose from the immeasurable inferiority

of the technical execution to the artistic conception — from the lack of harmony

so to speak, between the artistic thought and its expression. The head is

superbly composcd in space, being constructed on that system of broad,

sharply defined planes which give Greek sculpture of the Fifth century iLs

supreme distinction. For they are the secret of its „repose"; these broad

quiet surfaces afford a resting place to the eye instead of stimulating it to

1) Phul. by Aindt-ltruckmann in thc EIXZELVERKAUF 828-829. In thc tcxt Dr. BttOe

mcnlions a rcplica as liclon^ing to F)r. Ilauscr which is prcsumalily idcntical with thc I.ondon head

now pulilishcd. Furlwfngler in thc Uasttrpieeet mcntions only a „kindrcd hcad" in tbc Palawo

Turlonia.

2) Cfc also Meisttr-.crrkr p. 685.

3; This plausiblc and brilliant attribution (;"<-'* back, 1 bclicvc, to Profcssor Con»c. — Prof.

C, Waldstein and his pupils alonc sccm slill to rcgard thc Apollfl as a copy ol the Euthynios of

Pythagom; Kc E. GardnerS flandbook o/ Grttk S.nlpturt VoL I p. 247, and morc latdy A. Wbrtry

Girrk Sculfiture with Story anJ &Hlg p. 8j.
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wander from point to

point as does the round

modelling affected by
later schools in their

search after the illusion

of life.
1

)

Certain qualities,

then, the Munich head

possessed in common
with great fifth-century

sculpture. On the other

hand, the student exa-

mining the technique

more closely became con-

scious of the lifelessness

of the execution, notably

in the hair, the eyes and

the mouth; and although

the facial oval and the

mere shape of the eye,

together with the purely

external detail of the fall

of the hair had some-

thing in common with

the works referred back

to the Kalamidian School, it seemed that definite judgment as to authorship

would have to be suspended till a finer replica were found. The head now
acquired by the British Museum 2

) is so immensely superior to the one in

Munich that it warrants, I think, a fresh discussion of the artistic type and

of its author. So beautiful, indeed, is the head that were not the Parthenon

marbles close at hand, to remind one of what Greek technique really was in

the fifth century, we might be tempted to pronounce it an original. For

beauty of execution, it comes very near (as we shall presently see that it

does in other respects also) to the lovely female head, belonging to Mr.

II. Ward. 3
) A second glance, howcver, betrays certain hardnesses due to the

hand of the copyist. Besides, the sharply CUt lids and the delicate incision

outlining the mouth show that the head is after a lost bronze original. Yet

the hair, as compared with that of the Munich replica is full of strength and

1) I havc dwclt on this point at snmc lcngth clscwhcrc [Gotttt* tUi Htaux Arts 180,7, p. 136)

and tricd to cxptain how thc diflercnt construclion attcmptcd by sculptors at diflcrcnt pcriods, mtom OBl

of thcir various conception of thc neccssities itnposed by the materiaJs of sculpturc.

2) The head is in exccllcnt prcscrvation : thc marble of a beautiful ycllowish tone. Only the nosc

and a narrow fissurc running down thc right chcck arc rcstorcd. The only parts brolccn arc thc left

eyebrow and the surface of the chin, also a few locks on cithcr side of thc hcad.

3J jfournai o/ ttttl. StuUua XIV, I »<>.(, pl. 5.
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vitality: what in thc one was merely agreable shape is now realized as living

form, and what was only pleasing pattern has been vitalized by movement.

Equally striking is the superiority of the London over the Munich head when
we come to study the facial fcatures: the lids vaguely drawn and lifeless in

the latter, have, in the London copy, full vigorous outlines; the same supcrio-

rity may be observed in the mouth, and in the warm strong modelling of

brow and cheek and throat.

If we now turn to enquire into the probable authorship, we shall find

the answer by looking up at the Choiseul-Gouffier statue. 1

)
Certainly the

original creation must have been from the same hand as the Apollo on the

Omphalos. At this point 1 venture to differ somewhat from Professor Furt-

wangler. Misled, as I think he was, by the comparative weakness of the

Munich copy he — while correctly attributing the head to the Kalamidian

School — yet placed it, I believe at too late a period of this school's de-

velopment. He inclines to date the head somewhat later than even the

group of statues which he conjecturally attributes to Praxias, pupil of Ka-

lamis. The London copy shows that this is too late. The profile is treated

with all the severity of the early masters of the fifth century; the beautiful

lids are no more free from archaic touches than are those in the better

copies of the Apollo on the Omphalos. !
) As a fact, the whole region of

the eye is singularly alike both in this Apollo and in our new head: e. g. in

the treatment of the lachrymal glands and the outer corner of the eye,

whilc the shape of the eyebrows may be pronounced identical. Again the

artistic conception of the movement of hair corresponds in both eases; \ve

have the same long strands of hair parting over the forehead, with ends

occasionally twisting back into ringlets.

Ilere it may be worth while trying to group a little more accurately than

has been done hitherto the works of the Kalamidian school. Those which

may be attributed to Kalamis himself, on which come at any rate, very near

to him, fall into three groups as follows:

1) The Charioteer in the Conservatori (Helbig Guidc 567.)

2) The head of a youth in thc collection at Catajo (now in

Vienna), phot. E. V. 50. 52.

3) Youth from the Athenian Olympieion (E.V. 627. 628; Arch.

Jahrb. VIII. 1803. pl. 4 )

4) The head so-called of "Aspasia" (Paris, Giraudon 1219,

IJerlin Cat 605.)

5) The head, probably Aphrodite, belonging to Mr. H. Ward
yjour. IIcll. Siud. XIV. 1894 pl. 5).

6) The reliefs of the Ludovisi throne (llelbig 892).

1) Two rcplicas of thc hcad of thc Apollo — onc exeellcnt aml scvcrc in stylc, the othcr frcc and

inferior — arc cxhihitcd in thc snmc rvrcss.

2) E. g. thc Athenian (E.V 625-6:6} nru! thc l.ondon copie^: cf. atso the copy in thc Opitol

K. V. 452-454 tHclhig 510).

A. Early
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7) The Hestia Giustiniani; and closely connected with her

8) The „Penelope" in Berlin (cat. 603) which also offers marked
affinities to the Ward head.

9) The girl runner in the Vatican (Helbig 378).

10) The „Aphrodite" (the ..Esquiline Venus") in the Pal. Con-

servatori (Helbig 566).

C. Fully Deve-jn) The Apollo, so-called „on the Omphalos".

loped Manner|i2) The head now under discussion. 1

)

I should place the head misnamed „Lysias" in the Villa Albani (110. 62)

late in the group. 8
) It may be by a follower of Kalamis and seems to afford

the link between the more strictly Kalamidian group and the group con-

jecturally associuted by Furtwangler with the name of Praxias, comprising

the Athena Albani {Mas/crf>icccs ,
fig. 29 = Mcisfcrwcrkc fig. 19), the horned

head in the Braccio Nuovo of thc Vatican (Helbig 9) and a youthful male

head in the Capitol (F.V.442). The latter is most unsatisfactory and puzzling;

it is known so far only from this one copy at Rome, and often as I have

studied it, I cannot help suspecting that as in the case of the Munich head,

a nobler and probably severer type is concealed behind it, which some fortu-

nate discovery may yet reveal. The Monteverde statue (K. V. 135. 136) placed

by Furtwangler in this group, belongs to an altogether later epoch. I should

place it with the „heroic figure" in the Hritish Museum (Masfcrpieccs fig. 126

= Mcisfcrwcrkc fig. 93) as a close precursor of the Skopasian school, in the

normal line of its development from the Kalamidian.

One word, in conclusion, as to the possible interpretation of our head.

On its pedestal at the British Museum we read, I do not know precisely on

what theory, the name Iacchos queried (?). The suggestion thus thrown out,

seems valid only in so far that the head is certainly that of a divinity. But

that effect of intellect and gravity produced mainly by the breadth of the

cranium resting upon the whole arch of the eye is characteristic not of a

lesser divinity but of one of the greater gods. 3
) The name of Apollo readily

suggests itself and the head, as a fact, easily fits into the superb series of

early fifth century Apolline types 4
) that numbers two grand originals: the

Apollo from the Western pediment at Olympia, and the great bronze head at

Chatsworth 5
) and among copies: the famous Apollo from Pompei in Naples,

the Lenormant head (Brit. Mus.) the Kalamidian Apollo on the Omphalos just

discussed, the Pheidian Apollo in the Tcrmc at Rome, and the two Apollos

1) Onc mijjht add to thc list the torso of Asklcpios publishcd l>y Furtwanglcr iW/. Som:,',' pl. X:

hut till thc type r>f hc.nl is rccovtici), dclinite juilRtncnt ;^ to thc authnrship must Imt rcscncil.

2) This hcad docs not appcar to mc m> closcly relatcd to tbc I baiiotccr and thc hcad from

Catajo as Amdt makcs t>ut in his tcxt to /;. /'. 50. For a numbcr of thc works mcntioncd in thc

abovc list scc MtaUrverke p. O85.

3) Notc the re^cmblaiKC, for instancc, lu tlic supnb be.id of Athcna in Uoloj^na (Ihc ..I.cmnia").

41 ('f. thc cxccllent rumarks of Furtwfingler JAi /</ />i< crs ]>. 4 II.

5) FurtwanKlcr /nt.rm.^i pl. I— IV.
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at Kassel and in the Louvre connected by Professor Furtwangler with thc

name of Myron.

Kalamis, we know from literary tradition, made more than one statue of

Apollo. Besides the more famous Alexikakos we hear also of the colossal

statue of the god made for Apollonia in Pontos, which was transported by

Lucullus to Rome, where it was placed in the Capitol. l

)
According to Pliny,

a third Apollo by Kalamis was in the gardens of Servilius {Nat. llist.

XXXVI. 36). The original of our head, copied as it is from the bronze, may
well have belonged to a tcmple statue. The body we must imagine as in

harmony with the beautiful head, posed and constructed doubtless on the lines

known to us from the copies of the Alexikakos.

I) Strabo VII, 319 _ Ovi-rbcck, S<hriftqu,llen 509.
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VlLLA LANTE.

ElN AUSBLICK IN DIE KUXST DER REXAISSANCE.

Von Josef Strzygowski.

Lotlano tntti gli orti la dolcc tli lei signoria;

c lc fontane, in via, parlan tle' tcmpi niorti.

G. d' Annuniio, E/rgir Romanr : Villa tf Eslr.

Die Glucklichen, die heute Villa Lante bewohnen, werden sich schwer-

lich allezeit bewufst sein, welches durch Xatur, Kunst und Geschichte bevor-

zugte Heim sie ihr etgen nennen. Aber den Fremden, der jahrlich oder gar

nur alle paar Jahre einmal die Passeggiata Margherita und die Villa betritt,

nimmt der Zauber des Ortes derart gefangen, dafs cr nachwirkend sich im

Kreise seiner Erfahrungen Bahn bricht und der Angelpunkt neuer Ideen-

verbindungen wird.

Wenn ich da oben im Griin von Villa Lante stehe, dann versinkt mir das Rom,
das zu allen Zeiten die Augen der Welt auf sich zog, das Rom unvergang-

licher Denkmiiler der rtimischen Kaiser und Pitpste, und mein inneres Auge
umfafst im Gcgensatz zu diescm monumentalen Rom, das schon Cimabue in

seiner Stadtansicht sehen liifst, nur das zu einem einheitlichen Bilde, was

in Villa Lante und der wunderbaren Fernsicht unmittelbar verkurpert ist, die
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Natur und die Orte, durch welche die Kunst sich die Natur dienstbar zu

machen suchte. Der Janiculus und Monte Mario, die sieben Hiigel der Stadt

selbst, dazu Frascati und Tivoli, sie schliefsen sich zusammen zu einem para-

diesischen Kreise von Villen, in dem Waldesschatten und Wasserrauschen,

Baumriesen und Fernblicke, Bocklinstimmung und cinsame Sehnsucht sich zu

einem Akkord vereinigen, der auch den trockensten Fachmann bezwingt und

zu einer Antwort dariiber herausfordert, was fiir ein Wesen diese Schopfungen

der Renaissance- und Barockzeit wol eigentlich darstellen.

lch wiirde meinen subjektiven Eindruck von der ,,Villa" kurz etwa so zu-

sammenfassen: sie umfangt den Besucher mit einer Stille, deren Flustern die

Vergangenheit mit dem Herzen fafsbar und personlich vertraut macht. Es

war mir oft, als wandelte ich mit den einstigen Bcsitzern durch diesc Laub-

gange, am sprudelnden Fall und den weitriiumigen Fernsichten voriiber, und

was wir sprachen und empfanden, war nichts Fremdartiges, das Zeit und

Kultur zu andern vermogen, sondern betraf Dinge einfachster, ungeschminkter

Mcnschlichkeit, die sich in alle Ewigkeit gleich bleiben.

Es will mir scheinen, dafs es einen Boden giebt. auf dem dieser subjek-

tive Eindruck sich als objektiv begriindet erweisen lafst. Es liegt mir fern,

dafur dic Berichte von Schriftstellern wie Alberti , Villani u. A. heran-

zuziehen, Ariosts Poesie ins Spiel zu fiihren oder nachzuweisen , dafs auch

Goethe in seinem Tasso dicsen Eindruck widerspiegelt, wenn er das Lust-

schlofs „Bclriguardo" uls Hintergrund tiir seine Dichtung nimmt. Von

meinem eng begrenzten Fachstandpunkt allein aus glaube ich zeigen zu

ki>nnen, dafs das, was die kiinstlich gefafste Natur der Villa zu uns spricht.

seinen Widerhall findet in den Gemaldecyklen, welche die Villa im engeren

Sinne, das zu ihr gehiirige I.andhaus, schmuckcn oder einst schmuckten. Die

(iemalde der Farnesina und der sogenannten Villa Raphaels, diejenigen

unsercr Villa Lante , dazu die von Botticelli fur Villen bei Morenz ge-

schaffenen Gemalde geben Pingerzeige , deren Verfolgung einen ganz einzig-

artigcn Ausblick in dic Kunst der Renaissance erofihet und der kunstgeschicht-

lichen Forschung noch reiche Anregung bringen diirfte.

Als Poussin 1624 nach Rom kam, waren alle Kreise voll von der 1606

entdeckten Aldobrandinischen Hochzeit. Im Grunde gcnommen war damit nur

die antike Originalform fur das Motiv des Brautlagers wieder gefunden, das

im Gemuldecyklus der Renaissancevilla seit etwa einem Jahrhundert heimisch

erscheint. Sodoma zuerst, soviel wir bis jetzt sehen , hat die Schilderung

eines Gemiildes des Aetion, die Hochzeit Alexanders mit Roxane darstellend,

wie sie Lukian iiberliefert, aufgegriffcn und im Schlafzimmer der Villa Fame-

sina zur Darstellung gebracht. Man kann nicht daran zweifeln, dafs er dabei

in erster Linie an den Mythus selbst dachte; die Gegeniiberstellung der Familie

des Dartus, dic doch gewifs zu dem Raume, den die (iemalde zu schmiicken

bestimmt waren, in keinem Bezuge steht, beweist das zur Gcnuge. Man kann

nicht einmal annehmcn, dafs Sodoma den bciden I lauptfiguren, der Braut und

Alexander, die Ziiye derjenigen gab, fiir die das Zimmer bestimmt war, denn
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beide Kopfc zeigen Idealtypen, die auf I.eonardo zuriickgehen und durch

Sodomas Weichheit sentimental umgebildet sind. Wir haben es also hier

wol mit einer vorwiegend gegenstandlichen Auffassung zu thun, d. h. das

Bild will thatsachlich in erster Linie die Hochzeit des Alexander und der

Roxane bedeuten.

Raphael hatte densclben Gegenstand in einer Zeichnung behandelt, die

um die Mitte des 16. Jahrhunderts allgemein bekannt war.') Das klcine

Fresco der Villa Borghese, von der Decke der sog. Villa Raphaels stammend,

geht darauf zuriick. Der Kreis, in dem es hier auftritt, ist ein ganz anderer

als bei Sodoma. Hs hat zum (iegenstiick ein cbenfalls dem Lukian ent-

lehntes Bild, das sog. Gotterschiefsen, /'/ bersaglio de" dei, eine Versinnlichung

dafur, dafs die Menschen wie Bogenschutzen mit ihren Pfeilcn auf das Gemiit

schiefsen 8
), und gliedert sich mit diesem zusammen um ein Hauptbild, die

sog. Hochzeit des Vertumnus und der Pomona. In dem Nebeneinander dieser

drei Darstellungen tritt ihre gegenstiindliche Bedeutung zuriick gegen den

allgemeinen Gedanken der Darstellung des Liebeslebens. Die Gemalde

Raphaels im Gartengeschofs der Villa Farnesina bewegen sich in denselben

Bahnen. Die Macht der I.iebe zu schildern gab ihm nach Polizians Vorgang

die Darstellung Galateias und Polyphems ein 8
), und ein Liebeshymnos ohne

Gleichen ist der Schmuck der Gartenloggia. Nicht um die Darstellung der

Leiden und Priifungen, die Amor und Psyche durchzumachen hatten, handelt

es sich dort, sondern um den Triumph ihrer Liebe. Die Art. wie Raphael

das Marchen des Apulejus benutzte, spricht klar fiir diese Absicht. 4
) Villa

Madama schlagt in ihrem Bilderschmuck dieselbc Richtung ein, Giulio Romano
ubertragt den Fabelkreis nach Mantua, von dort setzt er nach Frankreich

uber, die Gemiilde Natoires im Hotel Soubise aus der Mitte des vorigen

Jahrhunderts behandeln die Psychefabel in voller Breite. Nach Vasari hatte

Giulio Romano im Badezimmer der Villa Lante Bilder von Venus und Amor,

Apoll und Hyakinthos geschaffen, verwandt wahrscheinlich dem Bilderkreise,

mit dem Raphael das Badezimmer des Kardinals Bibiena schmiicken liefs.

Auch der Profancyklus der zerstorten Villa Magliana zeigte verwandte Gegen-

stiinde.

Alle diese romischen Beispiele des Bilderkreises der Renaissancevilla ver-

setzen zwar in dieselbe Atmosphiire, bieten aber nichts unmittelbar Greif-

bares fur die Personlichkeit, von der diese ausstromt. Wir mussen nach dem

Brennpunkt der Kultur des Quattrocento, nach Florenz gehen, um Gber den

sinnbethorenden Reiz einer bereits typisch gewordenen Art des Villen-

schmuckes hinaus auf die zarten Tricbe zu kommcn, die deutlich noch den

Zusammenhang des Individuums mit dieser Gattung erkennen lassen.

ll Richanl Forster im Jahrbuch <l. kRl. prculs. KutistsammlttnRcn 1894 S. «of- <<• S. A.

21 Burckhardt, ("iccronc 5. A. 690.

3) Saner, Dcr Torso vom Relvcdcrc 62 f.

4) Springcr, RatTacl unrl Michelangclo, 2. A. II, 162.
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Es ist ctwas Eigcnes um die vielgeschmahte Einseitigkeil. Wenn ich,

das Herz voll von den Dingen, die ebcn besprochen wurden, nach Florenz

kommc, die verwahrlosten Villen und die Museen, in deren magazinmafsiger

Einrichtung der Geschmack verwahrlost, durchirre, so finde ich nichts, was

unmittelbar auf meine Erage antwortete. Erst in der Heimat mufs die schone

Insel entdeckt werden, nach der man in dem heutigen Florenz vergebens sucht.

erst dort wachst all das, was heute wohl gegliedert und in sein Fach geordnet

auseinanderliegt, zusammen zu einer herrlichen Bliite von berauschendem Duft:

der Romantik der Renaissance.

Es giebt eine Romantik der Renaissance gerade so gut, wie es eine am
Beginne unseres Jahrhunderts gegeben hat, die, von Wackenroder und Tieck

ausgehend, in den Brudern von S. Isidoro zu Rom ihre Verkiinder auf dem
Gebiete der bildenden Kunst fand. Die Romantik des Quattrocento kniipft

an die grofse litterarische Bewegung, welche sich fur uns in Lorenzo

de' Medici und Polizian krystallisiert; sie verkorpert sich in Botticelli, der

wie unsere Romantiker aus dem einen Extrem, der litterarischen Schwar-

merei, in das andere, den religiosen Mysticismus, in den ihn Savonarola mit-

reifst, verfallt, und hat ihren eigentlichen Sitz in der Landvilla, wo der poli-

tische Mensch ganz weicht dem feinsinnigen Macen, der sein Liebesleben mit

dem Adel der Kiinste zu durchsetzen und so zu verewigen weifs.

Dariiber giebt kein geringerer als Botticelli selbst die Beweise in unsere

Hand durch die 1873 von Dr. Lemmi in seiner Villa am Abhange von Fiesole

entdeckten Fresken, welche den Empfang der Giovanna und ihres Gatten,

des Lorenzo Tornabuoni, in ihrer Villa darstellen. ') Sie bilden trotz ihres

verblichenen Zustandes heute den Stolz des Louvre, sind aber dort leider

auch wieder in einer grofsen Architektur, statt in einer bescheidenen, von

Griin durchsetzten Umgcbung aufgestellt. Man hat nicht darauf geachtet,

dafs der Empfang im Freien vor sich geht. Lorenzo tritt vor einem Hain

auf und wird durch die Dialektik vor den Thron der Philosophie gefuhrt, die

inmitten der ubrigen sechs freien Kiinste residiert. Giovanna empfangt eine

Gestalt, die von den Grazien herbeigefuhrt wird und sich durch wunderbar

zogernde Scheu in ahnlicher Weise etwa auszeichnet, wic Maria in Raphaels

Sposalizio.*)

Diese Fresken diirften etwa 1486 aus Anlafs der Vermahlung Lorenzos

mit Giovanna entstanden sein. In dem starken Hervorkehren der Personlich-

keit im Rahmen einer allegorischen Darstcllung liegt ein Fingerzeig fiir den

urspriinglichen Charakter der Villcnbilder iiberhaupt und fur jene beiden

vielumstrittenen GemUlde des Botticelli im besonderen, die man sich nach

dem Vorgange Vasaris gewohnt hat, den „Fruhling"' und die ..Geburt der

1) Abbildungcn in dcr G.-ucttc dcs bcaux arts 1882, 482 ff. und bei Stcinmann im Ktiackrufs-

BotticelH 77 ff.

2) Man hat dic Gcslalt auf Vcnus Redcutet. Sleinmann sicht in dcn vicr Fraucn dic Canlinal-

tuccnden. Sie werdcn jcdenfalls bcstimmtcr 7.11 fasscn scin als z. R. dic vicr krcuztragcndcn Fraucn m
K-liufers Christus im Olymp.
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Venus" zu nennen. Rs sind diese herrlichsten Gebilde einer phantasievoll

schafFenden Romantik, fiir welche wir in erster Linie die Rettung aus den

Florentiner Bildermag"azinen und die Einordnung in ein stimmungsvolles Ganze

von Natur, Kunst und intimer Abgeschlossenheit fordern. Neben ihncn

miifsten in guten Kopien zunaehst die Tornabuoni-Fresken hangen.

Es ist dokumentarisch nicht zu erweisen, dafs die Geburt der Venus und

die Primavera sich urspriinglich in einer Villa befanden. Wenn Vasari sie

auch in Castello, der Villa des Duca Cosimo, erwahnt, so konnen sie doch

keinesfalls fiir dieselbe geschaffen sein. Ob sie aus einer der benachbarten

Villen, etwa Careggi, wie man vorgeschlagen hat, oder aus der Stadt hierher-

gebracht worden sind, wissen wir nicht. Ich meine aber, dafs man nach dem,

was eben iiber den eigenartigen Charakter von Villengemalden der Renaissance-

zeit gesagt worden ist, nicht an ihrer Zugehorigkeit zu diesem Kreise zweifeln

kann. Ja sie sind der Schliissel zu dem Innersten der Villenkunst und des

in ihr waltenden Geistes der Villa uberhaupt. Erst durch das richtige Er-

fassen dieser beiden Schopfungen gewinnen wir Kinblick in die ursprunglich

treibenden Krafte dieser Kunstgattung, und damit auch in die Wurzeln einer

Bewegung, die im Laufe der Jahrhunderte ins Ungemessene wucherte.

Stellt denn das eine der beiden Bilder wirklich die Geburt der Venus

dar? So viel ich weifs, ist daran nie gezweifelt wordcn; ja man hat sogar

Nachdruck darauf gelegt, dafs Botticelli mit dem Bilde nichts anderes als eben

einem schon bei den Alten geheiligten Gegenstandc gerecht werden und den

Vorstellungen von der neubelebten „Antike" in kunstlerischer Gestaltung Seele

und Korper geben wollte. 1
) Es wurde das also etwa der Standpunkt sein,

dcn Sodoma in der Hochzeit des Alexander und der Roxane einnahm. An
Stelle Lukians wiire eine Stelle der Giostra Polizians, die ihrerseits wieder

in einem homerischen Hymnus fufst, getreten, und wir hatten eine Art Illu-

stration in antikem Stil vor uns, deren Reiz in der durch Botticellis Eigcn-

art gesteigcrten Schonheit des Gegcnstandes ruhen wiirde.

Dem ist nun nicht so. Botticelli weicht vom homerischen Ilymnus sowol.

wie von Polizian darin wescntlich ab, dafs er statt mehrerer die Venus am
Ufer empfangenden Horen eine einzige setzt. Das mufs ura so mehr auffallen,

als er sich sonst ziemlich genau an seine Quelle halt. Warum also gerade an

einer Stelle die auffallende Anderung? Leiten ihn dabei kunstlerische Er-

wagungen? Wiirde durch mehr Erauengestalten zu viel Nachdruck auf die

rechte Scite gclegt? Nein, im Gcgenteil. Das Blasen des Zephyrs und das

Treiben der Venus nach rechts drangt vielmehr zu einer Komposition, deren

Schwergewicht auf der rechten Seite ruht. Botticelli hatte, auch wenn ihm

an Venus als Mittellot gelegen war, der Gruppe rechts leicht durch eine

andere Anordnung des Zephyrpaares oder Vermehrung desselben — bei

. # ^

I) Am ausrdbrlichskn bat iibcr das CeKcnstiindliche gcbandcll Warburg, Sandro Botticelli'* ..Gcburt

dcr Vcnus und Kriibliny", 1893. V<;I. nciicr<lin<,'s Jacobscn im Archivio storico ddl' artc 1897. 5i°

und dcn Rcgkittcnt dcs „Musctim" /u dicscm Bildc.
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Polizian steht einfach der Plural zcfiri lascivi — ein passendes Gegengewicht

geben konnen. Die Beschriinkung auf eine Gestalt hat vielmehr einen andeni

Grund, den wir im Inhalt des gan/en Gemiildes suchen miissen.

Nicht ich erst bringe den Kopf der schonen Gestalt am Ufer, die

Botticelli als Hore gekleidet hat, in Zusammenhang mit der Beatrice-Laura

von Florenz im dritten Viertel des Quattrocento, mit der schonen Simonetta

Vcspucci, der Geliebten Giulianos de' Medici, die beide von den Florentinern

geradezu heroisiert wurden, als ein herbes Geschick sie kurz nacheinander

1476 und 1478 in bliihender Jugend dem Leben entrifs. Man hat Simonetta

in jedem Fraucnkopfe Botticellis sehen wollen, besonders in den romantischen

Idealbildnissen in Frankfurt, Berlin, im englischen Privatbesitz u. a. O. Ver-

burgt sind ihre Ziige doch nur durch die Kleopatra des Piero di Cosimo in

Chantilly mit der Unterschrift SIMONETTA IANVENSIS VESPVCClA. 1
; Man

hat gegen die Glaubwiirdigkeit dieses Bildnisses eingewendet, dafs Piero

beim Tode der Simonetta erst 14 Jahre alt gewesen sei. Da es sich aber um
ein heroisiertes Portrat, eine Kleopatra mit den Ziigen der Simonetta handelt,

die Ziige ubcrdies mehr typisch als lebensvoll sind — die ganze Art erinnert

in der Betonung der Silhouette und Vernachlassigung der Modellierung an

den Schnitt der Ptolcmacr-Cameen — so ist nichts naheliegender als die An-

nahme, dafs Piero, vielleicht nach dem bezeugten Profilbildnis der Simonetta

von Botticclli, vielleicht auch, und das bringt uns auf den Kernpunkt der

Sache, unmittelbar nach dem Kopf unserer Hore, dic Umbildung vorgenommen

hat. Die beiden Kopfe stimmen, bis auf den Unterschicd in der Belebung der

Zuge, zu sehr uberein, als dafs wir mit Hilfe Pieros nicht in der Hore Simo-

netta erkennen sollten. Man vergleiche in unserer Titelvignette nur Stirn,

Nasenprofil, Kinn und Hals. Wird aber die Identitat zugegcben, dann er-

scheint die „Geburt der Venus" sofort unter einem anderen Gesichtswinkel,

wird durchwarmt von der Glut einer romantischen Personlichkeit und niihert

sich den dagegen allerdings hausbackenen Fresken der Villa Tornabuoni.

Nicht Vcnus stcht mehr in erster Linic, sondern die Art, wie sic zu Simo-

netta in Beziehung gesetzt ist.*) Bei folgerichtiger Anwendung dieser Fr-

kenntnis wird man den von Vasari gcbrauchten Namen des Bildes ,,Geburt

dcr Venus" aufgeben und das Bild mit Bezug auf Simonetta benennen

mussen — ..Simonetta nimmt die Liebe bei sich auf" o. a. Damit verliert

das Bild den kalten Hauch einer mythischen oder allegorischen Darstellung

und wird durchwiirmt von einer zarten Symbolik, die in der Liebe Simonettas

ihre unmittelbare Wurzel hat.

1) Zulct/t bcbandelt von FriU Knapp, Picro di Cosimo, sein Lebcn and scinc Wcrkc S. 2S7.

2) Botticclli sclicint uhrigcns auch bei Hildimj» dcr Vonus Simonetta vor Augen >;ebabt iu halxn.

Str:itz, Dic Schonhcit <lvs wciblichcn Korpers, sitht in dicscr Vcnus den Typus der Schwindsuchtipen.

Simonrlta starb bckanntlich als solchc (A. Xeri, tiiornale storico dclla lcttcratura italiana V, 131 f.

Ulmann, Sandro Botticclli 53, 4). Dic modcrnc cnglischc Kunst huldigt also Simonctta, wcnn sic mit

Vorliebc Botticcllis krankbaftcn Fraucntypus vcrwcndct.
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Vom gleichen Standpunkt aus wird jenes Wunderwerk zu deuten sein,

das Vasari ////* altra Venere, chc le Grazie la fioriscono, dinotando la Primavera

genannt hat und wofur die Deutungen „Allegorie auf den Friihling", „das

Reich der Venus", „Erweckung einer Seele zu neucm Leben" oder ..Eintritt

Simonettas in das Elysion" vorgeschlagen wurden. 1

) Auch hier kann eine

Personlichkeit im Vordergrunde stehen. Man hat an Simonetta gedacht, ohne

unbedingt uberzeugende Beweise anfuhrcn zu kiinnen. Die einen sahen sie in

der Gestalt des Friihlings, besser, nach einer Ode des Horaz, der Jugend einge-

fuhrt, andere in Frau Venus selbst; man konnte, dem brennenden Pfeile Amors
folgend, auch auf eine der drei Nymphen kommen, die, von den beiden andern

umrahmt, uns den Riicken zuwendet und ein dem Simonettakopf vcrwandtcs

Profil zeigt. Aber das sind Mutmafsungen. So lange bestimmte Anhalts-

punkte fehlen, werden wir einen Ausweg wiihlen diirfen, auf den die ahn-

liche, aber neuerdings aufgeklarte Sachlage bei einem anderen weltbekannten

Ratselbilde verweist. lch habe Tizians sog. „himmlische und irdische Liebe"

im Auge. Was ist an ihr herumgedeutet worden! Und hat es uns viel kliiger

gemacht und befriedigt, wenn man iiberzeugend nachwies, es sei Medea dar-

gestellt, an der Venus ihre Uberredungskunste versucht?*) Das Bild bleibt

doch ein schones Ratsel und zwar deshalb, weil nicht der Gegenstand an

sich, sondern der in seine Form gegossene, rein menschliche Inhalt, seine

„unaussprechliche Poesie" die bezaubernde Wirkung hervorbringt. Der Gegen-

stand tritt neben diesem Inhalt ganz zuriick.3
) So auch in Botticellis sog.

Friihlingsbilde. Was den Beschauer zunachst bannt, ist die landschaftliche

Stimmung, der Wald vor Allem, in dessen Laub die Goldorangen gliihn; in

ihm findet eine Sehnsucht Befriedigung , dic Italiens Natur unmittelbar nicht

stillt, die sich nur da, wo Kunst und Natur zusammenstehen, in der Villa

ahnlich venvirklicht. Auf blumigem Grunde tritt vor dichter Hecke eine

ernste, milde Frau nach links gewandt auf, wo drei Madchen sich im

Kreise drehen und ein Jiingling traumerisch nach oben blickt. Sie erhebt

wie schutzend die Rechte: schon zielt ihr Knabe blindlings nach dem seligen

Idyll, und von rechts her tritt stiirmischen Schrittes ein strahlendes Weib in

den Kreis. Mit festem Griff streut sie ihre Gaben, und ihr auf dem Fufse

folgt eine Gruppe voll wilder Leidenschaft , ein in heftiger Liebe entbrannter

Mann, das knospende Weib ereilend.

Dafs in der letzten Gruppe Flora und Zephyr, davor die Jugend oder der

Friihling gegeben sind, dafs in der Mitte Frau Venus, links die Grazien und

1) Man lindct dic l.itlcratur zulct/t /.usammcngcstellt vnn Kmil Jacobscn in dcr Zeitschrift I." Artc

II 280—287: cs gchort /um Ucnnlsrcichstcn ilic vcrschicdcncn gcistvollcn l>cutun«svcrsuchc von Warhur^-

Ulmann, Venturi, Jacobsen u. a. anccsichts dcs Hilclcs ^cllwt auf sich wirkcn tu lassen.

2) WickhofF, Jnhrbuch dcr kgl. prcufs. Kunstsainnilungeii XVI S. 41 f.

3) Dic Mengc fcummcrt sich frcilich mcisl nur um den liebcti Gcgetistand und j;eht an so

wundcrbar gegenslandsloscn Rxistcnzbildcrn wic solchcn von Hans von Maril-cs. 1'uvis de Chavannes und

Thoma voriiber. Man lesc dazu, was Victor Hchn ('icdankcn uIm.t (iocthc i^of.) iibcr Naturformcn dcs

Mcnschenlebens in Gocthcs Kunst sagt.

St«*»a Hbloigiama. 2u
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Merkur auftreten, das Gan/.e geeint wird durch eine Ode des Horaz und deut-

lichc Beziigc auf Polizian, Ovid und wen sonst noch vorliegen, das Alles tritt

in zweite Linie. Deni verdankt das Bild gewifs nicht seinen unsagbaren Reiz.

Dem entsprechend wird auch sein Name zu wiihlen sein. Es ist keine

mythische und keine allegorische Darstellung, wirksam bleibt nur das sym-

bolische Kigenleben jeder einzelnen Gestalt. Liefse sich in dem Bilde Simo-

netta nachweisen, so wiirde ich ihm den Namen ..Simonettas Liebe" geben.

In jedem Falle wird das Bild als die wunderbarste Verkorperung dessen gelten

konnen. was die Kenaissancevilla uns in allen ihren Erscheinungsformen ent-

gegenraunt, man wird es daher kur/.weg ..Liebesgarten" nennen diirfen.

Der griifste auf dem Gebiete der Villenkunst ware, hatte ihn nicht fruh-

zeitig der Tod dahingerafft , Giorgione geworden. Tizians himmlische und

irdische Liebe, die Flora und Verwandtes sind Kinder seiner Seele. Seine

eigenen Schopfungen entbehren des bestechenden Reizes, haben etwas von

der Herbigkeit des Botticelli, aber in ganz anderer Art. Ich kann mir nicht

denken, dafs der Meister von Castelfranco und mit ihm die erste Blute

der venetianischen Kunst moglich wiire, ohne die tiefen Eindriicke, die er

in den malerisch an den Auslaufern der Alpen gelegenen Villen, wie dem
Musenhofe von Asolo, empfangen hat. Man suche die in der Nahe seiner

Heimat gelegene Villa Maser auf und wird selbst in dieser spiiteren Schopfung

noch etwas von den Gemiitsstimmungen durchleben, die Giorgionc im Bilde

zu geben weifs.

Lange hat die Bliite dieser romantisch-stimmungsvollen Kunst nicht g«'-

dauert Schon im Kreise Raphaels ist der Reiz des Symbolischen dem An-

einanderfugen von Mythus und Allegorie gewichen. Giulio Romano, der

Schopfer von Villa Lante, leitet die Entwicklung in das aller hohen Kunst

so verderbliche Fahrwrasser der nach dem Effekt haschenden Dekoration. Sobald

Raphael und Rotn hinter ihm liegen, verfallt er einem wiisten Cynismus, und

jeder Adel der Gesinnung geht ihm vcrloren. In dieser Zuspitzung auf eine

buhlerisch-gefullige Augenweide greift der Cyklus iiber auf Fontainebleau

und Frankreich. Ti/.ian schon, dann die Carracci und Rubens thun das iibrige,

den Dekorateuren dcs 17. Jahrhunderts eine Auffassung zu iiberliefern, die sich

von Frankreich aus die Welt erobert. Es wird schwer, in den Olympen der

hofischen Kunst des Rokoko-Jahrhunderts die Spuren zuriickzufinden zu den

zarten Trieben der Friihrenaissance und in eine Zeit, wo Botticelli in unsterb-

lichen Bildern den Preis der Liebe sang.



KKLIKF 1M CaSINO IiOKt.HKSK.

Das Alter des Codex Romanus des Virgil.

Von Luswig Traube.

Die eine der beiden Bilderhandschriften des Virgil, der als Romanus be-

kannte Codex Vaticanus latinus 3867, uberrascht den unbefangenen Hetrachter

durch den merkwiirdigen Widerstreit ihrer alterthiimlich romischen Schrift 1

)

und ihrer mittelalterlich barbarischen Miniaturen. 2
) Dieser erste zwiespahige

Eindruck muss erklaren, warum die ausgezeichneten Miinner, die sich uber

unsere Ilandschrift vemehmen liessen, in ihrem Urtheil soweit auseinander

gegangen sind. Waren es Palaographen, die den Romanus beurtheilten, so

machten sie die Handschrift im Ganzen alt, wegen des Alters der Schrift;

waren es Kunsthistoriker, so machten sie die Handschrift im Ganzen jung,

wegen der Rarbarei der Miniaturen. So schwankte ihr Ansat/. von dem
zweiten nachchristlichen Jahrhundert bis zum dreizehnten. Doch immer mehr

neigte eine allmahlich sich herausbildende Uebereinstimmung dem beginnenden

1) Mechanische Kcproduklionen gebcn Nolhac, Mclanges d'archeologie et d'histoire IV (1884)

pl. 1 1 (ccl. 1,82—2,4): Zangcmeistcr et Wattenbach, Exempla cudicum lat. lab. II (ecl. 6, 62— 79):

Monaci, Archiviu palcografico II 12 (Acn. I, 19— 37); ('hatclain, 1'alcographie des classicpics lat. pl. 65

(Aen. I, 253—270): Palacographical society pl. 113 (Aen. 2, 37 54).

2) Mcchanisch verviclfaltigt sind nur folgcnde Hilder: fol. 3* bei Nulhac a. a. O. pL 11: ful. 44
v

Wiener Gencsis hcrausg. von llartel und Wickhofl' Tafel D; ful. 100* Heissel, Vaticanischc Miniaturrn

Tafcl 1: fol. 106 Nolhac pl. 12 und Palacof,'raphical suciety pl. 114. Dic vun 1\ l-"ranz Ebrle vorltcrcitctc

vollstiindigc Nachhildung dd Vcrgilius Vaticanus (Vatic. lat. 3225) wird cincn Anhang aus dclii Romanus

bringen und jtwar nach dcr giitigcn Milthcilung dcs Ilcrausgcbcrs i<> lllatt mit Minialurc-n, 3 oder 4 Rlall

mi( inlcrcssanlcn Kandhcmerkuiigcn und etwa 5 Itlatt als Schriftproben.

20«
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Mittelalter zu: denn dass die durchweg verwandte Capitalschrift etwas Ge-

machtes, Archaisirendes an sich hat, konnte auf die Lange nicht verborgen

bleiben, und die arge Zerruttung im Wortlaut der Virgilischen Gedichtc

musste auffallen, sobuld man diese Handschrift mit den iibrigen alten zur

Kritik des Textes methodisch heranzuziehen begann. Da aber ist vor Kurzem
etwas Unerwartetes eingetreten: man proklamirt plotzlich die vollstlindige

Umkehrung der bisher giltigen Voraussetzung und behauptet: nicht die alt

aussehende Schrift ist eigentlich jung, sondern die jung aussehenden Bilder

sind eigentlich alt. Dass die allgemeine Meinung sich alsbald nach dieser

Seite wird hiniiberziehen lassen, ist um so wahrschcinlicher, und dass da-

gegen Widerspruch eingelegt werde, um so nothwendiger, als die neue Auf-

stellung von einem ebenso scharfsinnigen als phantasiereichen Kopfe aus-

geht, der uns wahre Wunderwerke feiner quellenkritischer Untersuchungen

geschenkt hiitte, bevor er seine Ansichten iiber Realismus und Illusionismus,

romische Kunst und christliche Buchmalerei in jene prachtvolle kunsthistorische

Dichtung ausklingen liess, welche die jiingst erschienene Ausgabe der Wiener

Genesis als Einleitung begleitet.

Franz Wickhoff vergleicht in dem zuletzt genannten Werk 1

) das erste

Bild vor dem dritten Buche der Georgica auf fol. 44* des Romanus mit der

grossen Jagdscene in der Casa della caccia in Pompei (Ilelbig Nr. 1520); und

so wie nach ihm das Pompejanische Fresko und ahnliche in Pompei befind-

liche Thierbilder unmoglich als ernste Kunstwerke fiir erwachsene I.eute

betrachtet werden konnen, sondcrn Unterrichtszwecken gedient zu haben

scheinen, ebenso erscheint ihm der Romanus nur als ein Kinderbuch ver-

stiindlich, wie es den Knaben, die im Virgil lesen lernten, in die Hand ge-

geben wurde.

Fiir die ausfiihrlichere Begriindung dieser Annahme vervveist Wickhoff auf

seine Abhandlung iiber den Codex 847 der Wiener Hofbibliothek.*) Dort

hatte er gesagt: '.
. . Ausschmiickung (mit Purpur und Gold) bildete aber jeden-

falls nur die Ausnahme; es waren noch andere Wege offen, das leidige Buch

dem Kinde gefalliger zu machen. Ein Beispiel ist uns in dem aus St. Denis

stammenden Virgil, Vat. 3867, erhalten. Wattenbach bemerkt: "die Schrift

ist affectirt mit starkem Unterschied der dicken und dunnen Striche." Das

war naturlich absichtlich zu dem Zweeke gemacht, die verschiedenen Theile,

aus denen sich der Buchstabe zusammensetzte, dem Elcmentarschiiler recht

augenfallig zu machen. An den deutlich und gross geschriebenen, weit von

einander stehenden Linien konnte das Kind leicht mit dem Finger nach-

fahren. Noeh ein piidagogisches Iliilfsmittel wurde benutzt, das bestimmt war.

den Inhalt des Gelesenen im Gedachtnisse festzuhalten. Die Tabula iliaca

zcigt uns, dass dem spiiteren Alterthume die Verwendung von bildlichen Dar-

stellungen /um Behufc des Unterrichtes in der Sagengeschichte gelaufig war.

1) Die Wit-ner Geuesii herausKetrebt-n von W. v. Harlcl und F. Wickhoff, Wien 1895. S. 95.

I) Jahrbuch der kunsthistormhcn Sammlungcn dcs allcrhiicbstcn Kaiscrhauses XIV (1893) S. 19"-
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Auch unser Virgil wurde mit Bildern versehen, die, blattgross, breit und
deutlich gezeichnet, die Hauptereignisse der Gesange fiir einen jugendlichen

Geschmack bearbeitet brachten. Wie die Schrift sind auch die Bilder

kindlich. KondakofF hat das wohl gesehen, aber nicht zutreffend erklart. Er

sagt: »Ce n'csf qu'uue imitation barbare d~un' magnifiquc manuscrit qui a

disparu, uu travail tout cnfantin <tun copiste qui s'est efforce vaiuement de

reproduire un dessin admirable. Les chairs sont blanchatrcs , lc sol d"un gris

fonce ou ccndre' est jonche" dc fleurs, le tout sans le moindre modelc, sans la

moindre tonalitc commc si quclque miniaturiste irlandais avaif dcssinc d'aprcs

une fresquc antiquet. Es ist das eine Beschreibung, die wenig veriindert

auch auf jedes moderne Bilderbuch passen wiirde. Was Kondakoff barba-

rische Nachahmung nennt, ist nichts als das Kingehen des Zeichners in den

Kindersinn, dem diese Bilder Ereude machen sollten. Sie sind nicht un-

antik, sondern stehen zur alten Wandmalcrei in demselben Verhaltnisse wie die

Zeichnungen unserer Kinderbiicher zu unserenOelgemalden. Alles vergrobert,

deutlich unterschieden, das Einzelne betont, hervorgehoben "mit scharfem Unter-

schied der dicken und der diinnen Striche", wie bei der nebenstehenden Schrift.

Keinesfalls darf man den Codex, wie Kondakoff, ins 6. oder 7. Jahrhundert

setzen; die Aehnlichkeit der Schrift mit guten Inschriften des 3. Jahrhunderts

fordert vielmehr auf, um ein BetriichtHches zuriickzugehen.'

Vieles in diesen WickhoflTschen Satzen fordert den Widerspruch heraus.

Von ihren Voraussetzungen und Vergleichungen wird man so leicht keine

annehmen wollen, und immer wiirde auch dann noch die Eolgerung auf Art

und Alter des Romanus nicht uberzcugend sein, weil sie mehrere Eigen-

thiimlichkeiten der Bilder 1

), der Schrift, des Textes, ja iiberhaupt des Inhalts

der Handschrift*) unerklart lasst. Aber wir sind hier einmal in der gliick-

lichen Lage, uber blosses EmpBnden und Vermuthen hinauszukommen und

eine Art Beweis zu fiihren.

Dieser Beweis ist ein palaographischer.

Zunachst wird es freilich iiberraschen, dass man in einer solchen Frage

die Entscheidung bei der Palaographie sucht. Denn wenn diese Disziplin

auf dem Gesammtgei)iete der lateinischen Schrift bei ihren Altersbestimmungen

hauptsachlich von Argumenten zehrt, die sie nicht der Eorm der Schrift-

zuge und der Art des Schreibens, sondern irgendwelchen ausseren geschicht-

lichen Bezeugungen entnimmt, so ist sie, wie man weiss, ganz besonders un-

selbstandig bei der Beurtheilung der alteren Majuskel. Bis jetzt hat sich hier

noch jeder Schritt ohne fremde Hulfe als ein Fehlschritt crwiescn. Lachmann

und Mommsen glaubten aus den jeweils bei der Silbenbrechung befolgten

Gesetzen auf das Alter von Handschriften in Capitale und Unciale schliessen

zu konnen. Zu einer gegebenen Zeit habe hierbei gricchische Art dic

1) Vgl. Nolhac a. a. <). S. 326 fi'.

2) Um dcr folgenden Untcrsucbung ibren pulaeograpbiscbcii Cbaraktcr tu l.issen, gchc ich anf dic

metrischen InhalUangahcn nicht ein, dic sicb jtucrst im Rumanus finden und besonders behandelt wcrdcn
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romische abgelost. Aber die romische Art herrscht vielmehr in allen latei-

nischen Handschriften bis in die Zeit des Humanismus, und griechische zeigt

sich iiberhaupt nur in einzelnen bestimmten und erklarbaren Ausnahmen. Die

gewohnliche Datirung alter juristischer Manuskripte nach der Zeit, in der

ihre Texte in Kraft waren, ist eine rein palaographische nicht mehr; zweifel-

haft ist auch sie, wenn man z. B. bedenkt, dass in Frankreich neben dem
Breviar auch der langst abrogirte Codex Theodosianus weiter abgeschrieben

wurde und sich fortpflanzen konnte. Fiir den Romanus, der in Capitale ge-

schrieben ist, kommen die Altersbestimmung der juristischen Unciale und die

daran gelehnten Analogieschlusse ohnedics nicht in Betracht; auch nicht der

Beweis aus der Silbenbrechung, da Buch- und Verszeile in ihm sich decken

und daher hier wie sonst in Dichterhandschriften nirgends Silben getrennt

zu werden brauchen.

Aufschluss dagegen gewahrt die Lehre vom Ursprung und Gebrauch der

Abkiirzungen, ein Kapitel der Palaographie, das freilich erst zu schreiben

ist ') und an dessen Stelle man uns fur gewohnlich eine nutzlose Reihe un-

zusammenhangender und verschiedenartiger Thatsachen in die Hande spielt.

Es giebt zwei Arten von Abkurzungen, die man als Suspensionen (Weg-

lassungen) und Contractionen (Auslassungen) unterscheiden kann. Bei denen

durch Suspension wird nur der erste Theil des Wortes, im aussersten Fall

nur der erste Buchstabe gesetzt; bci dcnen durch Contraction fallt die Mittc

des Wortes aus, und es bleibt Anfang und Ende. Aber diese Erklarung ist

iiusserlich. Der tiefere Unterschied liegt darin, dass das eine Mal das Wort

mit moglichster Kiirze nur iiberhaupt angedeutet wird, der betreffende Casus,

die betreffende Verbalform aus dem Zusammenhang erganzt werden muss;

dass das andere Mal (bei der Contraction) wegen der Setzung der Endung

iiber die gemeinte Form ein Zweifel nicht aufkommen kann. Wo Suspension

und Contraction in urspriinglicher Reinheit auftreten, gehort ein Abzeichen

der vollzogenen Kiirzung dazu, und zwar ist es fur beide nicht das gleiche:

uber den ausgelassenen Worttheilen steht ein Strich, vor den weggelasscnen

ein Punkt.

Ein Beispiel mng zeigen, wie in praxi beide Arten sich unterscheiden:

Die im Mittelalter recipirte Abkiirzung fiir cpisco/us ist eps; dies wird

deklinirt epi cpo ep»i u. s. w. Das ist der Typus einer flexibeln Contraction.

In sohr alten und in insularen Handschriften und auf Inschriften findet

sich entweder t pis. oder cpisc. oder cpiscop. oder epc. u. s. w., und zwar so,

doss jede dieser Formen gleichmiissig und ohne Unterschied fiir alle Casus

dcs Singularis und Pluralis stehen kann. Das ist der Typus einer unbeweg-

lichen Suspension.

Die Suspcnsion ist iilter als die Contraction. Wie sie iiberhaupt die

naturgemiisse und niichstHegende Art der Abkiirzung ist, so ist sie auch die

eigentlich antike, sowohl in griechischer als in romischer Schrift.

I) Dic fol^cndcn Andeutungeii werdc ich im ^wciten Theil meiner ' palacographischcn Forschangen'

auifuhrcu.
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Die Contraction ist ursprunglich gar keine Abkiirzung. Eine Erfindung

vielleicht hellenistischer Juden, kam sie auf bei der Umschrift hebraischer

Eigennamen und bei hebraisirender Schreibung gewisser heiliger Worte, die

man hervorheben wollte. Im Bereich der griechischen Sprache und Schrift

hat sie ihr urspriingliches Gebiet nie verlassen oder auch nur wesentlich

erweitcrt. Contrahirt geschrieben wurden immer nur die fiinfzehn oder

sechszehn jiidischen und christlichen ttomitia sacra, uber deren Auswahl und

Form man sich allinahlich geeinigt hatte. Dieser enge Kreis ist seit dem
zweiten Jahrhundert geschlossen. Noch weniger fand irgend welche Ueber-

tragung auf das profane Schreibwerk statt. ') Die Triebkraft des neuen

Prinzipes, das in den fiinfzehn Bildungen beschlossen lag, sollte sich erst viel

spater und auf anderem Boden offenbaren. Zunachst gingen die wichtigsten

griechischen contrahirten nomiiia sacra, 0C (8coc) TTN<\ (irvc-uua) IHC (neben

IC fur 'Incouc) XPC (neben XC fur XpiCTOc), in den romischen Gebrauch iiber

und wurden dort DS (dats) SPS (spiri/us) IHS {lesus) XPS (Chris/us). Die

Aufnahme war gleichzeitig mit dem Entstehen der altesten lateinischen Bibel-

iibersetzungen und erfolgte durch deren Verbreitung. Bis ins fiinfte Jahrhundert

kamen die romisch schreibenden Christen mit dem urspriinglichen Bestand

aus. Dann beginnt neues Leben. Unter dem Einfluss der vier altcn nomina

sacra und als Analogiebildungen zu ihnen erwachst allmahlich die ganze Fiille

mittelalterlicher Abkiirzungen, indem entweder Worter, die friiher nicht ge-

kurzt wurden, mit Contraction geschrieben werden, oder Worter, die bis dahin

als Suspensionen behandelt wurden, sich in Contractionen verwandeln. Z. B. DS
(dcus) zieht ins (tttcus) nach sich, aus N- (ttos/cr) wird NR, aus ECCL • (ccclesia)

wird ECCLA, aus SC- (sanc/us) wird SCS. Sehr friihe schon bemiihte man sich

um eine passende Wiedergabe von domitius; man einigte sich auf DMS odcr

DNS. Wohl jedes der im spiiteren Mittelalter gekiirzten Worter hat seine

Vorgeschichte , die zuriickreicht in diese erste versuchsfreudige Zeit, da man
sich der Bedeutung des neuen Prinzipes bewusst wurde. Es ist nichts inter-

essanter, als die tastenden Versuche zu verfolgen, die an vielen Puukten

gleichzeitig und ohne gegenseitige Kenntniss unternommen wurden, um z. B.

aus presbyfer, apos/olns, prophc/a, gloria, miscricordia, cpis/ula gefiigige Com-
pendien zu gewinnen. Hier aber haben wir unsern Blick auf eine andere

Seite des merkwurdigen Schauspiels zu richten, namlich auf die geschicht-

liche Entwickelung , welche die Anwendung der Prototypen und der altesten

Neubildungen durchmacht. Ilirer Abstammung gemass stehen DS, SPS, DNS,

SCS zunachst nur da, wo die betreffenden Worter ihren specifischen christ-

lichen Sinn und Inhalt habcn. Es hat lange gedauert, ehe darin Ver-

mischungen und Ubergange stattfanden und beispielshalber sps nicht nur den

heiligen Geist, sondern auch etwa cias Wehen des Windes, ifus nicht nur

den Christengott, sondern auch den Kaiser bedeuten konnte und ds etwa

Apollo und sctssittta die Sibylle bezeichnete. Fiir profane Verhaltnisse ge-

1) BAYZ (PaciXcik) uml Anh:mj> sind lr..u Bi. Keil un.I Wolicrs Trugbildcr.
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braucht man bei diesen Worten entweder gar keine oder die von der christ-

Hchen Contraction ganz verschiedene romische Suspension (z. B. dominus nostcr

als weltlicher Herrscher wird durch D. N. gekiirzt). In keiner wirklich alten

Handschrift eines profanen Textes wird man mir ein abgekurztes dcus,

dominus, spirifus oder sancfus nachweisen konnen; weder in den Handschriften

des Virgil noch in dencn des Cicero, Livius, Terenz, Sallust u. s. w. Da
unter ihnen gewiss solche sich befinden, die von Christen geschrieben worden

sind, so sieht man, dass die Unterscheidung noch die langste Zeit mit Be-

wusstsein durchgeffihrt wurde. Die Verwirrung dieser einfachen Verhaltnisse

beginnt erst im sechsten Jahrhundert. Aus dieser Zeit stammen die ersten

Inschriften, auf dcnen DNS (oder eine andere Contraction) fur den Kaiser

oder einen Barbarenkonig begegnet. Auch die Fragmente der Reden des

Cassiodor, in denen der Gotenkonig dreimal mit DNE {dominc) angeredet

wird, gehoren wohl noch ins sechste Jahrhundert. Jfinger sind die Rechts-

handschriften mit ahnlichen Stilwidrigkeiten : die Vaticanischen Blatter des

Papian, die St. Galler des Hdictus Langobardorum, der Legionensis des Breviars.

Es war nothig soweit auszuholen, um eine scheinbar winzig kleine Eigen-

thiimlichkeit des Romanus in das rechte Licht zu riicken, die von Ribbeck

und den Herausgebern der Palaeographical Society zwar angefuhrt wird,

aber ohne ein Wort des Erstaunens oder Erklarens, das hier so nothig ge-

wesen ware. Es steht namlich in dieser Handschrift als Text von Ecl. i, 6:

O MELIBOEE DS NOBIS HAEC OTIA FECIT

und als Text von Aen. I 303:

ET IAM IVSSA FACIT^ PONVNTQVE FEROCIA POENI
CORDA VOLENTE DO INPRIMIS REGINA QVIETVM
ACCIPIT IN TEVCROS ANIMVM MENTEMQVE BENIGNAM.

DS und DO: so konnte im Virgil auch ein christlicher Kalligraph nur in

spater Zeit schreiben; seine Absicht war es wohl, dcn classischen Text von

christlichen Compendien frei zu halten, aber die gewohnte Form ist an diesen

zwei Stellen dennoch seiner Feder entschliipft. Vielleicht war es ein Mtinch,

sowic jener Schreiber der Panegyrici des Cassiodor wahrscheinlich Monch
war; ein Monch, der den Wahlspruch des Cassiodor beherzigte: tot vulnera

Satnnas accipit quot antiquarius domini vcrba dcscribit, der aber gerade der

scripturac divinac wegen auch den saeculares littcrac oblag, wie es gleich-

falls Cassiodor empfohlen hatte. Doch ist dcr Gedanke an dcn antiquarius

eines Klosters nic-ht der einzig mogliche. Auch den Schreibem des Mavortius,

die fiir das Emcndations-Geschaft ihres Herren sowohl den Prudenz als dcn

Horaz schrieben, mag hic und da ein DNS oder DS oder SPS oder SCS, wie

es in dem von ihnen geschriobenen und uns erhaltenen Prudentius Puteaneus

nach der Regel steht, gegen die Regel auch im Iloratianischen Text unter-

gelaufen sein. Abcr dcn Kalligraphen des dritten, vierten und fiinften Jahr-

hundcrts kann man eine derartige Entgleisung wcder nachweisen noch zu-
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trauen. Wollte man einwenden, dass gerade der Text des Virgil jeder Art

von Christianisirung leichter zuganglich gewesen ware als der eines anderen

Classikers, so widersprechen, was das Paliiographische betrifft, nicht nur

seine andern alten Handschriften , sondern der Romanus selbst am deut-

lichsten, da die zwei gesetzten Contractionen gegentiber soviel vorhandenen,

aber ungenutzten Moglichkeiten nur auf einem absichtlichen Meiden und ge-

legentlichen Verschreiben beruhen kdnnen.

Von der Form der Buchstaben war in dieser palaographischen Unter-

suchung bisher absichtlich nicht die Rede. Fast alle Handschriften in Capitale

zeigen etwas Ktinstliches und Unorganisches , das dadurch in sie hineinkam,

dass einerseits die Manner, denen wir den Haupttheil dieser Handschriften

verdanken, den national- romischen Kreisen des sinkenden Alterthums an-

gehoren, welche den von ihnen mit Vorliebe herausgegebenen Zeugen eincr

langst vergangenen besseren Zeit auch ein moglichst echtes und alterthiim-

liches Gewand anlegen wollten; dass andrerseits unter den Schreibern offenbar

solche sind, die in einer Person librarii und quadratarii waren, Buch- und

Steinschrift daher mit einander ausglichen und eine Abwendung von allem

Cursivartigen noch iiber das hinaus befiirderten, was der in jener Zeit voll-

zogene Uebergang von der Papyrus-Rolle zum Pergament - Codex ohnehin

mit sich brachte. Ferner fehlt es uns zu einer pragmatischen Beurtheilung

noch vielfach an Material, und zwischen den Herculanensischen Rollen und

den ersten uns erhaltenen BGchern klafft eine untiberbrtickte Liicke. Der
agyptische Boden, auf den wir dennoch hoffen dtirfen, hat von Capitale oder

ihr verwandter Schrift bislang fast gar nichts hergegeben.

Xoch eine Frage drangt sich auf. Angesichts der zahlreichen karolin-

gischen Nachahmungen alterer italienischer Bilder-Handschriften und deren

theils gelegentlicher, theils vollstandiger Ausstattung rait der damals wieder

belebten Capitalschrift konnte man fragcn, ob nicht auch der Romanus jtinger

sei als das sechste Jahrhundert und vielmehr karolingischen Ursprung habe.

Dagegen aber spricht Mehreres. Die Handschrift hat zwar sicher schon im

neunten Jahrhundert in Frankreich gelegen, aber zu einem damals in Frank-

reich wirklich auch geschriebenen Manuskript wurde weder ihr allgemeines

Aussehen passen, noch, wenn man ins Kinzelne geht, die Dunne ihres Perga-

mentes, noch ihre Schrift (denn aus so viel franzdsischen Stiitten wir auch

restaurirte Capitalis haben, keine entspricht der des Romanus), noch das

Fehlen aller Initial-Ornamentik, so dass wir ein karolingisches Cachnt. wie

es das crste B fur den Utrecht - Psaltor ist, in ihr vergeblich suchen wtirden.

Ferner spricht ge^en karolingischen Ursprung und ausdrticklich ftir das sechstc

Jahrhundert die Krankheit, welcher die Schrift des Romanus dfter zum
Opfer gefallen ist: der 'einfache Frass', wie diese Affection des Pergamentes

und der Schrift von P. Franz Ehrle genannt wird, dem Krsten, der uns ge-

lehrt hat auf diese Dinge zu achten. ') Und wenn das Augenmerk des aus-

I) Vgl. Ccntnilbhut fur Hibliolhekswesen 15 (tJM) S. 1 7 rT. ; t6 (1899) 2? ff.
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gezeichncten Prafekten der Vaticana zuniichst mehr auf die Therapie als auf

die Pathologie der Handschriften gerichtet war, so hat er doch als guter

Arzt nicht unterlassen, nach Art, Ursache und Zeit der Erkrankung zu

forschen und seinen ehrwurdigcn stummen Patienten dennoch eine Art Ana-

mnese entlockt, so dass sein Material sich auch zu chronologischen Schliissen

verwerthen lasst. Darnach muss man sagen — und jeder Handschriftenkenner

wird es bestiitigen — , dass der einfache Krass unter den lateinischen Hand-

schriften, wenn auch vielleicht noch altere und ganz gelegentlich auch jiingere

Handschriften, vornehmlich doch solche des sechsten Jahrhunderts ergriff (zu

unserm Gliicke durfen wir, glaube ich, annehmen, dass der krankhafte Pro-

cess manchmal im zehnten Jahrhundert bereits zum Stillstand gekommen ist),

dass aber karolingische Handschriften ganzlich von ihm verschont blieben.

Die Palaographie berechtigt uns also zu sagen, dass der Romanus keine

ganz alte Handschrift ist; sie erlaubt uns zu vermuthen, dass er ins sechste

Jahrhundert gehore. Damals mag in einein italienischen Kloster ein Monch
aus der Schule des Cassiodori indem er eine viel jiltere Vorlage benutzte

und deren Rild- und Schriftwerk angstlich nachzuahmen strebte, dieses Werk
riihrenden und wohl auch ruhmlichen Pleisses vollbracht haben. Die ita-

lienische Handschrift kam, wie so manche desselben Landes und der gleirhen

Zeit, spater in ein fran/osisches Kloster, entweder nach Fleuri und dann

nach St. Denis oder gleich nach St. Denis. Heirich von Auxerre hat sie

dort in der zweiten HSlftn dcs nountcn Jahrhunderts benutzt, wie man dar-

aus schliessen muss, dass er einen ihrer ganz eigenartigen Schreibfehler als

merkwiirdiges Schmuckstuck in seine Gedichte iibertragen hat. 1
) Vielleicht

liesse sich ein Shnlicher Kinfluss der Hilder des Romanus auf die karolin-

gische Miniaturmalcrei nachweisen. Sicher aber ist, dass die Kigenthumlich-

keiten dieser Hilder durchaus nur zu beurtheilen sind wie die Schreibfehler

des Textes, den sie illustriren, niimlich als unbeabsichtigte Irrungen einer

schweren Hand und ungewollte Umdeutungen eines beschrankten (ieistes,

nicht aber (was Wickhoff wollte) wie die absichtlich condescendirenden Les-

artcn einer Ausgabe /'// ttsum pturorttm.

\) VK 1. Toctac lalini acvi Oarolini tom. III j.ng. 775 s. v. Minoim.
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t

skxf.r.

Den Weg, auf dem der menschliche (ieist von der Auffassung- des Kin-

zelnen zur Erkenntniss des Allgemeincren vorgedrungen ist, zu verfolgen, ge-

statten uns, wenn wir sie zu deuten vermogen, die Thatsachen der Sprache,

in der sich von den verschiedensten Stufen ihrer Entwicklung wenigstens ein-

zelne gleichsam versteinerte Reste zu erhalten pflegen. Eine Stufe dieses

Wegs bildet die Beiordnung, ein naives Mittel. um zwei gegensatzliche, sich

erganzende Begriffe zu einer Einheit zusammenzufassen. Die R6mer haben

das durch einfache asyndetische Nebeneinanderstellung der Begriffe (iux/a

positio) bewerkstelligt. Um den Begriff 'Schaffner' auszudriicken stellen sie

die beiden Hauptthatigkeiten desselben '/usammen: condus promus. Besonders

zah hat die Rechtssprache dieses Ililfsmittel festgehalten: loca/io conductio,

ctutio uatditio bezeichnen Rechtsgeschafte, ////" /rui, usus /rncfus (fortgebildet

zum Adj. usu/ruc/uarius adv. usu/ructuaric, deutsch nachgebildet Nicssbrauch

und Nufztiicssung) , irc agcrc, i/us ac/us, ai/uac ductus haustus, sarta ticla,

usus auctoritas (Cic. top. 4, 23 vgl. pro Caec. 19, 54) Rechtsverhaltnisse durch

einfache Xennung der beiden complementaren Seiten derselben. Die (xriechen

ziehen es vor, die zwei Handlungen durch Conjunctionen zu verbinden, wobei oft

straffere Verbindung durch T€ . . . koi oder doppeltes kcu beliebt wird: cpepciv

(Tt) Kai &ft\v, rricTiv (mcTd, beEidv) und bunv bouvai Kat XafteTv, eimuv dKoGcai T€,

tpujTav T€ Kai drroKpiv€c8ai usw.; doch ist asyndetische Beiordnung nicht aus-

geschlossen, wie £kt€ivov ^ktcivovto Eurip. Hiket. 700, fkiAXwv dpdccuiv Androm.

1
1 54 , kuuotu pdvT* ^TnovTa Soph. Trach. 125 (vgl. 135), v€wv Y€pdvTuiv Eur. Hik.

722, iTTTreTc 6n\TTai Phoin. 1191. Das Sanskrit dagegen bildet aus den zwei

nominalen Erganzungsbegriffen geradezu ein neues Wort; die indischen Gram-
matiker haben fiir diese Eorm der Zusammensetzung den Namen dvandva ge-

schaffen und unsere Sprachwissenschaft hat ihn iibernommen. Obwohl ein

solches Wort nun eine neue Begriffseinheit darstellt, spricht sich doch die alte

Zweiheit in der dualischen Kndung aus. Es ist fiir uns wichtig, dass diese

Wortbildung auch auf religiose Begriffe angewendet worden ist. So vereinigen
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die Inder schon des Rigveda ihren streitbaren Himmelsgott Indra und den be-

deutungsvollen Gott des Herd- und Altarfeuers zu einem neuen hoheren und

umfassenderen Gottesbegriff IndragnV, der sowohl die Tageshelle als die Nacht

gewahrende Gott des Himmels heisst Mitravaruna})

Auch der griechischen Sprache sind diese Bildungen nicht fremd ge-

wesen. Die beiden Bestandtheile pflegen nominaler Natur zu sein; doch war

es nicht ausgeschlossen, dass zwei Verbalstamme verbunden wurdcn mit nominaler

Endung, so dass eine Vereinigung zweier nomina agcntis entstand, wie Oupo-

uaxoc von tpupeiv und pdrreiv (ta tfXcpiTa), der 'Ruhrkneter' oder 'Mengekneter'.

Der griechischen Volkssprache ist diese Nominalbildung zu allen Zeiten ge-

laufig gewesen und bis heute verblieben: unsere Lehrbiicher schweigen freilich

davon. Das Zwittergeschopf, das Mann und Weib in sich vereinigt (unser 'Mann-

weib' ist anderer Art), ist adjectivisch dvbpdTuvoc, -ov, substantivisch dvbpOTuvoc

oder Tuvavbpoc und als mythologisches Gebilde '€puacpp6biToc. Auch die Bildung

dppevodnXuc kommt vor, von Filaster haer. 61 p. 32, 14 Marx. lat. masculofemina

nachgebildet. Aber auch ein Paar von Mann und Weib ist durch dvbpOTuvov oder

dvbpoTuvaiov ') bezeichnet worden, daher adjectivisch dvbp^yuva XouTpd gemein-

schaftliche Bader beider Geschlechter heissen konnten. Der durch Bion ausge-

bildete Stil der kynischen Moralpredigt besteht in der MLschung von Ernst und

Scherz, er heisst darum to cirouboT^Xoiov. Die Wissenschaft brauchte, um den

Begriff des astronomischen Tags auszudrucken und die Verwechselung mit dem
gewohnlichen Begriff auszuschliessen, ein neues Wort und schuf es durch Bei-

ordnung von Nacht und Tag (denn den Alten begann wie heute noch den Juden

der Tieue Tag mit dem vorhergehendcn Abcnd): vux9r»jepov; erst spat findet

sich dafiir auch nuepovuKTtov. I" ^inem Orphischen Hymnus fr. 238, 5 wird

Zeus phne jede weitere Beziehung unTporrdTUjp gcnannt: das Wort kann also

hicr seine sonstige Bedeutung nicht haben, sondern muss den Gott als Mutter

und Vatcr in einem bezeichnen, wie denn in der Orphischen Theogonie fr. 123,3

Zeus offen Mann und Wcib genannt wird. Vater der Kirche haben, um die

Einheit von Gott Vater und Sohti zu betonen, den Begriff uioTrdTujp gepriigt;

um die Bindung der beidcn Naturcn in Christus kur/. auszusprechen, hat man
die Ausdriicke 9e'avbpoc und 9edv9pujrroc 'Gottmensch' eingefiihrt: aber schon

in Pindars Zeit (Nem. 4, 73) gab es auf Aigina ein Gcschlecht der Oeavbpibai,

deren Ahnherr also 9eavbpoc hiess, auch dv9pujrrobaiu.ujv (s. Gotternamen S. 253, 12),

9eobaiuujv (BCH 19, 532) und 'Hp69eoc (CIA II n. 2399 vgl. fipwc 9e6c Pind. Nem.

3, 22) gehoren hierher. Dic Bcreitwilligkeit der Volkssprache zu solchen Bil-

dungen tritt schon in der attischen Komiklie hervor: mit TrXou9uTi€ia fasst

Aristophanes die beiden wichtigsten Voraussetzungen menschlichen Wohlseins

1) Vgl. Muir, Qriginal sanskrit texts 5, 68 und iibcr die lompositionsweise Justi, Zusammen-

seUunj: der Nomina (Gott. 1861) S. 6 f. 81 fF.

2) Sabas im l.eben des h. Johannikios 4, II (Aeta sanci. n<n\ t. II p. 343") dvopOTuvatov : so

cod. I*ur., die altc wohl nocta dcm X. Jahrhundert angehorige Wiener hs. hist. gr. 5 f. 38" hat dvop6-

•fuvov: dcr weitere Vcrlauf lehrt, dass xwei 1'ersunen genieint sind; tivopOTUVOIC XoutpoiC Anth. F'al.

1X783,4.
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zusammen, mit dcKoOuXaKOC bezeichnet man einen Ranzen, der zugleich als

Schlauch und Esskober dient. Haufiger wird die Bildungsweise in der spa-

teren Zeit, wo die Volkssprache in die I.itteratur eindringt. Schon im ersten

Jahrhundert der Kaiserzeit ist fiir die Vertheilung von Lebensmitteln der Aus-

druck dpTOKpeac iiblich, noch alter, von Polybios und Meleagros von Gadara

gebraucht, oiv6|Li€Xi, das nicht mit Wein angemachten I lonig sondern versiissten

Wein, also Mischung von Wein und Honig bedeutet. Der Landmann halt sich

bei heisser Feldarbeit durch das pouK^K^dKpaTov 1

)
frisch, zusammengesetzt aus

fJouKKCt lat. biuca (it. bocca franz. bpuche) fur 'Mundvoll' 'Bissen' und (SkpaTOV

'Wein', also Brot in Wein gebrockt. Die Stadt Gangra in Paphlagonien hatte

zu byzantinischer Zeit die Auflage einer Naturallieferung fiir durchziehende

bezw. einquartierte Truppen, welche EuXtXaiov, dh. doch Holz und Oel, hiess.*)

Dass diese Wortbildung sich bis in das heutige Xeugriechisch fortsetzt , daran

hat Buresch in seiner nachgelassenen Schrift*) erinnert.

Es ist undenkbar, dass von einer alterthiimlichen Form der Begriffsbildung,

an der die Sprache so zahe festhielt, die Griechen nicht schon in der Vorzeit,

welche die Mehrzahl der mythologischen BegrifFe auspriigte, Gebrauch ge-

macht hatten. Die uberraschenden Aufklarungen, welche wir durch die Auf-

deckung solcher Doppelbegriffe gewinnen, erfordern eine Untersuchung, welche

nicht dieses Ortes ist. Hier mag nur darauf hingewiesen werden, dass

auch die geschichtliche Zeit fortfuhr sich dieser Form auf religiosem Gebiet

zu bedienen. Um die Einheitlichkeit des Donnerers und des Blitzgottes hervor-

zuheben, hat man KepauvoPpovTnc (vgl. das adj. PpovTnctKcpauvoc) und fruher

AtoXo0p6vTac (Pind. Ol. 9, 42) gebildet.4 ) In Karien wurde Znvoirocdbuiv ver-

ehrts); aus zwei fertigen Gottesbegriffen hatte man eine Einheit gebildet,

welche die Krafte des Ilimmels und des Wassers zusammenfassen sollte.

Jiinger noch ist Aiorrav, aus Zeus und Pan zusammengesetzt, den die Weih-

inschrift eines Priesters Victor zu Cacsarea Panias (bei Kaibel epigr. n. 827)

nennt. Die hauflgc Verbindung Zeuc "HXioc Xdpamc oder Ztuc "HXioc utrac

Xdpamc verdichtet sich zu 'HXioclpamc {IGSI 2405, 48), so Isis und Tyche zu

'Icituxi (ebend. 1006).

Was in der Sprache das Doppelwort (dvandva), das ist fur die Vorstellung

1) [Athan.] dc Melchisedec in Migne's Patr.Gr.28, 529= tffibuiKtv auTU) iroT#\ptov olvou dopdTtuc

(iripaXdiv auTip Kal xXdcua dprou . ., 6 XtttTat (louKdKparov fuic rr)c crjutpov f)utpac, angewendet

z. fi. in den Miracul.i ss. Cosmae et Damiani 10 bci Wanguereck, Syntagma histor. p. 360 (cod.

Vindob. hist. gr. 5 f.8') Tpia iraioia flouKdKpaxov tcOiovTa oaH»iAu»c

2) Leben des Bischofs Hypatios von (iangra (cod. Vindob. h. gr. f. 251' xlXoc r\v fv tt) r"aY-

Tpnvutv ur|TpoTt6Xfi papuTaTOv Kal ndvTac touc oi*r|Topac TaTttivouv . . ., orrcp f| cuvf|6cia EuXtXatov

6vopdr£i, traptxduevov Toic CTpaTtuVratc toic Tt *YKa8<T0ic Kal toic Tdc napdbouc woiouutvoic, wo-

durch die Angabc bei Malatas p. 437,17 verstandlich wird, dass K. Iustinian (6uip|f|caT0 TO foTuiK6v

EuXlXatov.

3) Ans Lydicn S. 10.

4) s. Rhein. Museuni 53, 347 f. detrcnnt sind die bciden Elemcntc z. B. auf eincr Inschr. aus

Maconien bei Buresch ao. S. 76 n. 37 utju» CTpd[irro]vTt Kai Pp[ovt]u)[v]ti.

5) Athcnaeus II p. 42». VIII JJ7°.
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in Sage und Bild die Zwillingsbildung. Dass wir der sprachlichen Er-

scheinung die bildliche Veranschaulichung zur Seite stellen kiinnen, hilft uns

die Kriifte, welche bei der Sprachbildung thatig waren, klarer zu erkennen.

Wenn zwei getrennte Begriffe zu einetn einheitlichen Begriff und Wort /u-

sammengeschweisst werden, so wachsen eben zwei l.eiber zu einem zusammen.

Die sinnlich lebendige Vorstellung hat mit einem und demselben Anlaufe

Wort und Bild, Bild und Wort geschatfen. Es seheint unmoglich den Vorgang

zu theilen und ein Eruheres vom Spjiteren zu trennen. Mit Naturnothwendig-

keit steht mit dem Doppelwort auch das Bild der beiden zu einem Wesen
verbundenen Leiber vor der Seele. Der Vorstellung ist es nun freilich

leichter zu schaucn als dem Kiinstler in Linien oder in voller Gestalt darzu-

stellen. Wenn die Kiinstler trotzdem nicht umhin konnten dergleichen zu

wagen, so diirfen wir daraus einen Schluss ziehen auf die Macht des Zwangs,

den auf sie die herrschende Vorstellung ausiibte. Sie wussten sich iibrigens

die Schwierigkeit dadurch zu erleichtem, dass sie die Doppelheit auf zwei

Kiipfe bei einheitlichem Leib beschrankten.

Weniger auffallend erscheinen solche Biidungen bei missgestalteten Kabel-

wesen. Der Hund, der die Herden des Geryones bewacht, Orthros oder. wie

er bei Hesiodos wiederholt genannt wird, Orthos, galt als doppelkopfig'),

und so sehen wir ihn auf einer alten schwarzfigurigen Vase von Cervetri und

auf der Munchener Euphroniosschale gebildet. Auch Kerberos, der Wachter

der Unterwelt, wird auf den alten schwarzfigurigen Vasen attischer Arbeit mit

zwei Ktipfen dargestellt. •) Deuss diese Zweikopfigkeit nicht ein blosser Aus-

fluss der schreckhaften Vorstellungen war, die sich mit jenen Ungethiimen

verbanden, sondern das Ergebniss eines von urspriinglicher Zweiheit zur

Zwillingshaftigkeit vorschreitenden Entwicklung ist, lasst sich wenigstens wahr-

scheinlich machen. Pindar spricht (Isthm. i, 13) von dem 'Schauer, den vor

Herakles einstmals die dreisten Hunde des Geryones empfanden'. So sind

im Veda die vieriiugigen Hunde der Sarama, die den Zugang zum Todtenreich

des Yama bewachen, ein Zwillingspaar.") Es ist daher eine berechtigte Ver-

muthung Locschckes, dass die beiden Hunde zu den Seiten des thronenden

(chthonischen) Atuc von Sparta, sowie die den Jiingling am Sarkophag von

1) Apollod. II, 5, 10, 3 <pu\aE bt 'OpBpoc kuiuv 6iK*q»aXoc il '€x<ovnc Kal TuipuVvoc Y*Ttv"

vr)u»?voc, Scrvius zu Aen. 7, 662; Vasc von Ccrvctri: Museo Grcgoriano II taf. XLVIIl I*; Miinchener

SammluDc n. 337, ». O. Jahns Bcftchreibung S. 103. Dreikophg erscheint er anf dem Kelief vou Kypro*

in dcn Mim. de l'acad. dc S. PclcrslMturg scr.VII t. XIX taf. U 8 (Roschcrs U-x. I, 1635). M. Miiller

in A. Kuhns Ztsrhr. f. vertjl. Sprachf. 5, 150 (K.ssays 2, 164 f.) crkanntc in 'OpOpoc dcn inilischen

\'ritra wictler: irh haltc das fur richtif;, da fur die allcrc Schrcibnnj; 'OpOoc dic von Ijohcck Paralip.

I, 1 4 bcruhrtcn Kallc geniiccndir Krklarunf; Kcbc».

2) IVelcfie «ibt Immisch in Koschets l.cx. 2, 1126: vgl. I.oochcke in der Anm. 3 angefiihrten Schrift

S. l<>. Kinc etruskischc .Nachl.ilduiit; dcs zwcikopliKcn Kerberos j;il>t cinc schwarzfiguriKC Amphora au>

Vulci, auf wclcher dic Abholung dcs Kcrberos durch Herakles dargcstellt ist, Musco Gregoriann II tav. 52. 2.

3) A. Kuhn in Iluupts Zeitschr. f. d. Alt. 6, 12-;. /tschr. f. vcrgl. Sprachf. 2, 3 1
3 f. Locschcke, Aus

<lcr Untciwclt <I)orpatcr Progr. ifcSfc) ]>. U tl. nach .\litthrilun>;eii I.. \ . S< hrodcrs : doppclten Kerlieros

wcist dcrselbc ]). 1 I nach.
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Klazomenai anspringenden weiblichen Hunde den doppelten Kerberos dar-

stellen sollten. Aber auch auf die menschlich gedachten (jtittergestalten

haben diese Doppelbildungen Anwendung gefunden. Es ist wichtig festzu-

stellen, dass dies lange vor aller Kunstiibung geschehen ist, in einer Zeit, wo
der Gegenstand der Verehrung, wenn er dargestellt werden sollte, nur fetisch-

massig als ein Stein oder llolz gebildet werden konnte. Zwei kegelfdrmige,

jeder in einen Knopf auslaufende heilige Steine sind auf oskischen Miinzen von

Capua hart neben einander geriickt, und, wie es scheint, mit einem Tuche
iiberdcckt. ') Eine Stufe weiter ist es, wenn auf der Riickseite einer Kupfer-

miinze von Magnesia am Maeander zwei konische Steine gebildet wcrden,

jeder von einer Schlange so umwunden, dass beide Schlangen im Zwischen-

raum der Steine die Ktipfe zu einander neigen und gemeinsam einen Kranz
halten.*) Eine wirkliche Zusammenfugung zweier Steine kannte der Demeter-

cultus von Pheneos in Arkadien.8
) Nahe beim Tempel der Demeter Eleusinia

befanden sich 'zwei grosse mit einander verbundene Steine', iiber welche ein

runder Deckel gclcgt war, das sogcn. 'Stcinmal' (TTeTpiuua). Bei der 'grosseren

Weihe' wurde der Deckel abgehoben, um die heiligen Satzungen des Fest-

brauches, die den Eingeweihten verlesen wurden, und die Maske dcr Dcmeter

Kidaria (der 'Behaubten') hervorzulangen : die Maske legte der Priester bei

dieser Weihe an, wenn er in Xachahmung der zumenden Gottin Mie Unter-

irdischen hieb'. Welches (iiitterpaar die Pheneaten unter diesen 'zwei ver-

bundenen Steinen' verehrten, erfahren wir nicht. Es kann kein Zweifel sein,

dass es nicht die Mutter und Tochter, sondern ein Ehepaar, Hades, oder wic

sonst der Gott hiess, und Persephone war.

Eine engere Fiigung und deutlichere Symbolik war bei Anwcndung von

Holz moglich. Die alterthumlichste Darstellung der Dioskuren zu Sparta

bestand aus zwei aufrechtstehenden llolzpfeilern, die durch zwei Ouerbalken

verbunden waren 4
); eine Form, die nach der treffenden Bemerkung des Pal-

1) Abgebildet im (atalogue of thc grcck coins in thc British Muscum, Italy p. 83 n. 15, vgl.

Dresscl , Beschreibung der ant. Mfinzcn des Pcrl. Mus. III I S. 86 n. 31. So warcn zu Megalopolis

vierccktc Ilcnnen der 'A9r|vd €pTdvr| und dcs Apollon 'Atuicuc ncbcn cinandcr gcstcllt und untcr der

gemcinsamcn Hcncnnung €pTdTat zusammcngcfasst, Pausi. VIII 32, 4.

2) Abgebildct in lmhoof-Blumcrs Choix de monnaics grccqocs taf. IV n. 123, s. dcss. Monnaics

grccques p. 292 n. 93.

3) Pausan. VIII 15, 1 f. itapd bi if\c 'CXcuciviac t6 lcpov rrcnoir|Tai TTt>pwMa KaAouMtvov, Xi6ot

buo r)p(iocn^voi npdc dAAr|Xouc pcrdXoi Q>cvcaTU>v bi oiba touc noXXoOc koI dfivuvTac unip

jicTicTurv T(Ii ircTpujpaTt. Kai £iriBr|Ma iti' outuj ircpKpcplc icnv, c"xov <vt6c Ar)Mr)Tpoc updcumov

Kioapiac- toOto 6 lcpcuc ncpie€>cvoc t6 trpdcumov <v tt^ nciZovi KaXoup^vrj TcXcTr) (*.§ 2) pdflboic

kotA Xdvov br) Tiva Toiic OiroxQoviouc itaici. Vgl. Prellcr, I>emeter und Pem-pbone S. 168 f., der sich

da* it^Tpu>M<l clwas zu lcicht gcinacht hat.

4) Plut. 11. a>tXabcXq>iac c. 1 p. 478" Td naXatu tujv Aiockououjv dqnbpuuaTa ol IirapTiaTai

b6<ava koXoOciv £cti bt buo EuXa napdXXr|Xa bucl irXaTioic irrcZcuTM^va , Kal boKCt tu> a>tAeWAu>w

tujv (teujv otKtiov civai toO dva9r)MCrroc t6 koiv6v Kal dbtaipcTov. F.ine nicht recht vcrstiindliclic

F.rklarung des Wortes bdKava gibt Et. M. 282, 5. Den Sinn dcr Symbolik hal R. Forster, Hochzeil dcs

Zeus und <lcr Hcra (Berlin 1867) (1,24 richlig uafgcfasst. Ueber dns Zcichen fur die Zwillingc im Thicr-

kreis s. Palmerius Kxcrcc. in nptimns fcrc auctores graccos (I.B. 1668) p. 223. Winckclmaons ilesch.

der Kunst I 1,5 p. 6.
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merius uns noch heute gelaufig ist in dem astronomischen Zeichen fur das

Sternbild der Zwillinge im Thierkreis. Die untrennbare Einheit der Zwillings-

briider kam damit in einer Weise zum Ausdruck, dass man wetten mochte, es

sei in Lakedaimon auch einmal die Folgerung gezogen worden, das Briider-

paar zusammengewachsen zu denken. Wie geschaffen musste diese einfache

Form erscheinen um die himmlische Ehe zu veranschaulichen. Die Ehe ist

bis in spate Zeit unter dem Bilde des Jochs aufgefasst worden, die Ehegfotter

sind 'jochende' (Zuyioi). Dass diese Anwendung der Form wirklich gemacht

worden ist, zeigt ein Rest des altromischen Cultus. Unweit des Colosseum in

der Richtung auf die Kirche s. Pietro in vincoli hatte sich im alten Rom bis

iiber die Kaiserzeit hinaus das Wahrzeichen eines Joches erhalten, zwei Balken,

die durch einen dritten uber die enge Strasse hin verbunden waren. Man
nannte es tigUlnm sororium: die Legende vom Schwestermord des Horatius

kniipfte sich daran, hatte sich vielleicht daran entwickelt: der Schwester-

morder, den das Volk von Schuld frei gesprochen hatte, sollte zur Siihne baar-

hiiuptig unter diesem Joche durchgeschickt worden sein. Aber welchen Sinn

das Wahrzeichen urspriinglich hatte, verrathen die beiden Altiire, die an den

Holzpfeilern errichtet waren: der eine war dem Ianus Curiatius, der andere

der Iuno Sororia geweiht 1
); bis zum Siege des Christenthums wurde jahrlich

am ersten October dort geopfcrt, und das Opfer galt dem altheiligen Symbole

selbst, tigillo sororio, wie es im Arvalkalender heisst. Den Ianus Iunonius

kanntcn wir langst s
j; jenes Wahrzeichen bestiitigt es uns, dass die alten

Rijmer eine himmlische Ehe von Ianus und Iuno geglaubt haben. Die ita-

lischen Bauern hatten freilich dem Ianus eine Iana (Gotternamen S. 33) zur

Seite gestellt, sie war Mondgottin; aber dic Romer nannten die Mondgottin

auch Iuno, wie Iuno Lucina und noch zweifelloser die Iuno couella in der

Formel der pontificcs (Varro /. /. 6, 27) beweist. Die urspriingliche Namens-

form der Gottin war nicht Iuno(n) sondern Iuna (Gotternamen S. 8f.). Die

vollige Gleichheit dieses aus djov-na oder djov-ona enstandenen Iuna mit der

griechischen Auuvn. ist augenfallig. Wenn wir von einem einzigen Iliaslied,

das mehr als eine Spur eines verschiedenen Entstehungsortes in sich schliesst,

dem Heldentag des Diomedes, absehn, wo Dione als Mutter dcr Aphrodite

genannt wird und diese trostet (E 370 ff.), so kennt das classische Griechen-

1) Fcstus p. 297» 21 accusatus tamen (Iloiatius) parricidii apud duumuiros damnalusque pro-

uelut sub iugum missus subit, t onsccratiiqur- if>i aris lunoni Sororiac tt Iano Curiatio libtratus

omni noxa sccleris ot auguriis adfrohnntibus. Dionysios Hal. III 22, 7—9 ]>. 468 f. R. Schol. Bol>. /u

('icero pto Mil. 3, 7 j>. 277, 23 Or. Voii tlcn Altiircn wi-iss I.ivius I 2(1, 13 (Aurel. Vict. de uiris inl.

4, 9) nichts niehr, aber dit der gens 1/ora'ia zustiindi^cn Oj>fer, die cr bci der Gclegenheit crwahnt

(quibusdam piacularibus sacrijicus factis, quae deinde gtnti l/orutiae tradita sunt) reichen ans, um dic

Kntstchung dcr Lc£cnde bcgrciflich im niachcn. 1'cIjit dic Ijige s. Beckcr Topogr. p. 527 f. Dic Zeit des

Opfcrs kcnncn wir aus dcm Kalcndcr von Ostia (de Rossi im Bullett. 1866 p. 75) und dem der An-alen

(s. Hen/.cns Acta fratnim Arvalium p. CCXXXVIII), vgj. Mominscn CIL I p. 402 f. (I 1 p. 330 dcr

II Ausg.).

2) Macrobius Sat. I 15, 19. 9, 15 f., vgl. v. Jan zu Maer. II p. 71.
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land diese Gottin so gut wie nicht. 1

) Sie lebte in wirklichem Cultus fort nur

in Epiros. Zu Dodona war sie Tempelgenossin des Zeus Nctoc, und mit diesem

verbunden erscheint sie nicht nur in einer Urkunde dcr Demosthenischen Rede
gegen Meidias und auf den Epirotischen Miinzen, sondern auch auf den

durch Karapanos bekannt gewordenen Dodonaischen Inschriften.*) Dass

Zeus und Dione das Dodonaische Gegenstiick zu dem himmlischen Ehepaar

des gemeingriechischen Glaubens, Zeus und llera, bilden und dass Dione der

lat. Iuno entsprechc. war eine schone und treffende Bemerkung Ph. ButtmannV),

der erste Spatenstich zu mythologischer Erkenntniss. Wir konnen sie be-

statigen und erweitern. Denn nicht nur die romische Iuno ist in ihrer alteren

Namensform der Dione gleich, sondern auch der Ianus (aus djava-no-) ent-

spricht buchstablich dorischem Zctv, gemeingr. Zr\v. Fiir seine htihere Bedeu-

tung geniigt es auf die bekannte Sitte hinzuweisen, den alten Tempel des

Ianus geminus am Eorum in Kriegszeiten offen zu halten, beim Eintritt des

Eriedenszustands zu schliessen. 4
) Die Bedeutung dieser Sitte ist schon von

Preller (a. o. 1 74 f.) richtig erkannt, und wird anschaulich durch die Wunder-
zeichen, welche den Thebanern vor der Schlacht bei Leuktra den Muth ent-

flammten 6
): alle Tempel hatten sich von selbst aufgethan, oder: die Waffen des

Herakles waren plotzlich vcrschwunden: die Giitter selbst zogen mit hinaus in die

Schlacht. In einem anderen Bericht wird aber zugestanden, dass Epameinondas

vor dem Auszug alle Tempel habe Offnen lassen.6
) Das entspricht vollkommen

dem romischen auf Ianus beschrankten Brauch: dieser Gott riickt dadurch zu

dem Range eines mit in den Kampf ausziehenden, schirmenden hohen Himmels-

gottes auf. — Es ist merkwiirdig, wie hier wieder die friiher nachgewiesene Scheu

1) Erwahnung vcrdient aosscr Hom. hymn. 1, 93 nur Eurip. fr. 177 N„ wo Dionysos nalc Aiujvtic

genannt wird.

2) Strabon VI p. 329 ctiwaoc tu> Ail dit«5€(x©n Ka ' Auuvn,- «chol. Od. y 91 dic Kal r) 'Hpa

Aiujvn (ujvoudc9r)) ttapd Awbuivaioic, tiic AtroXX6bujpoc. Vgl. Dcmosth. r. 21, $3. 19. 299. Dic

Epiroten haben zur Zeit ihrcr Unabhiingigkcit (238— 168) Miinzen gcpragt, auf dercn Vordcrscitc dcr

Kopf des Dodonaischen Zcus mit Eicbcnkranz, dahintcr nacb rcchts hervortrctend dcr mit I.orbcerkran/.

und Krone geschmiickte Kopf der Dione gebildet ist: Cat. of the gr. coins iu (hc Bril. Mus., Thessaly elc.

p. 89 f. taf. XVII 5. 8. Carapanos, Dodone el ses ruines, taf. LXII 4, vgl. Hcad, Hist. num. 274; dcn

Typus wiedcrholt cinc Munzc von Amantia in IHyrien, Brit. M. ao. t. XXXI II p. 55. Wer zu Dodona

Orakel einholtc, wandtc sich glcichzcitig an Zcuc Naioc (oder Ndoc) und Aiuiva, dic Formcln lauten

^itepiurdi 6 bciva (t6v) A(a (t6v) Naiov xal (t6v) Aiuivav odcr cmKoivr)Tai tlui Ati tuji Ndiuii Kai

Tdi Aiujvai s. Carapanos p. 70 ff. Auch gemeinsame Wcihungen an bcide sind r.u Dodona gcfundcn

s. Carapanos p. 45 n. 16. 47 n. 18 vgl. 56 n. 9.

3) Buttmann in Spaldings Ausg. von Dem. c. Mid. exc. V und im Mylhologus 1, 22 ff. Dic lat.

Diana (Enn. ann. 63 V.) d. h. drv-iana kann sclbstvcrslandlich wcder dcm Ianus nocU dcr Auvvr) glcich-

gesctzt werden.

4) Preller-Jordan, Rum. Myth. 1, 173 ff.

5) Xenophon Hcllcn. VI 4, 7 ibc oY tc vcio itdvrcc auT6uaToi dvediTovTo ai T£ Wptiai Xeyoitv

ujc vixriv o( Qcol <putvoitv. Diod. XV 53, 4 6ti tu koto t6v vtiuv toO 'HpaKX^ouc tfttXa trapab6Euie

d<pavr) tctovc . . . ujc tujv ripujuiv tujv dpxaiujv dvciXn.<porwv aiiTd Kal |Jor|0tiv Toic Boiujtoic dntXnXu-

06tujv, vgl. Polyaen. II 3, 8. Frontinns I 11. t(.. Ciccro dc diuin. 1 34, 74.

6) Polyaen. II j, 12 entl be Kaip6c riv e£6bou, touc vcujc ciitavTac civtcuEtv (Kpaminondas) ujc

6ucujv iinip Tfjc CTpaTtiac.

brn»» Hilwcuka. 21

Digitized by Google



H. UsKNF.R

vor Paarung mannlicher und weiblicher Gotternamen gleichen Stammes sich

geltend macht. Von djavan ist Zr\v Zdv und lanus gebildet, eine Zr|vn ist

daraus nicht geworden, und Iana hat sich nur bei italischen Bauern in der

Geltung von htna erhalten. Zu Aiuuvn gehort zwar TTav-biuiv, aber wird nicht

in unmittelbare Verbindung mit ihr gebracht; das einfache Aiuiv scheint sich

nur in cincr marchenhaften Ueberlieferung von Karyai in Lakedaimon 1
) erhalten

zu haben. Aber in einem Falle tritt denn doch die alte Verbindung klar her-

vor, in dem Paare Zeus (vgl. Aeuc und Aioc) und Aia*): Zeus theilt ebenso

mit Ixion die Dia, wie Ixion der 'Radmann' die Hera umarmt; wie Sage und

Dichtung sich mit der Thatsache dieses Mythus auseinanderzusetzen wussten,

ist uns hier gleichgultig. Vielleicht hat es aber geschichtliche Bedeutung,

dass zu dem altlat. Iuna auf griechischem Gebiet allein das epirotische Aituvri

die genaue Parallele in Form und Werthung liefert. Epiros ist die den Italikern

nachst liegende hellenische Landschaft, und das hohe Alter ihrer dortigen Ver-

ehrung zeigt sich in der Benennung ihres beriihmten Cultussitzes Aw-buivr],

entstanden durch Verdoppelung der Stammsilbe aus A(i)u»vri (vgl. lat. diu du-dum).

Solche Xothbehelfe roher Symbolik wie an einander geriickte Steine oder

gejochte Balken konnten entstehen nur so lange als die Forderung der Einheit

von Zweien vorherrschte. Wenn sich dazu die weitere Forderung menschlicher

Leiblichkeit der Vorstellung aufdrangte, so musste zu einer Zwillingsbildung

fortgeschritten werden, in welcher zwei Korper zusammengewachsen waren.

So dachte man sich die beiden Sohne des Aktor oder Poseidon, Eurytos und

Kteatos, die 'AicTOpiwve MoAiove, wie sie bei Homer A 750 genannt werden,

mit doppeltem Vaternamen, oder einfach MoAiove (A 709) und 'AicTopiwve (Y 638).

Dies riesenstarke Ileldenpaar galt als 'zusammengewachsen' (cuucpueic) wie die

Siamesischen Zwillinge: so hatte schon Hesiodos berichtet 8
), und Ibykos schil-

derte sie als 'gleichalterig, gleichstark, an einem Leibe'. Ob die ionischen

Ependichter sich dessen noch bewusst waren, muss dahingestellt bleiben.

Aristarch freilich bejahte es. Eine uberscharfe Unterscheidung der Worte

bibuuoc und bibuu.dwv 4
) fiihrte ihn dazu, in dicsem Falle seinem Rationalismus

untreu zu werden und in der bekannten Schilderung V 641

oi b' fip' ecav bibuuor 5 uiv eutrebov hvioxeuev,

t>Trebov rivioxeu', 0 b' dpa udcTtti KeXeutv

1) Servius. zu Vcrg. ccl. 8, 30.

2) Zcus sagt H 317 6it6T" rt.pacduriv 'IEiovUic dXdxoio, vgl. dic Scholicn /.nr Stelle und A 26 J.

268 usw.

3) Apollod. n 7, 2, 2 €f>puTov koI Ktcotov cuuqiuclc, oi buvduct touc t6tc dv6pu»nouc utrtpc'-

PuXXov, nach Ilcsiod. fr. 14 ji. 28t M. bcim scbol. .( zu t* 638 vgl. schol. Townl. zu A 710 f| 6ti

TcpaTwbcic Tivec i^cav, dic Hcioooc, <5u<puj iv tvl CUJuaxi 6vrcc Ibykos fr. 16 R. ctXiKac icondXouc

(sn Mcinckc statt dcs ubcrlicfcrtcn kowtpdXouc) cviTwiouc. Vgl. 1'lut. adv. Stoicos 44 p. 1083 dtcrttp

01 rroirjTal touc MoXiovibac Toic ucv VivuiuiIvouc ulpcci, toic b' diroKpivou^vouc : de frat. amore 1

p. 478' Touc MoXiovibac ficcivouc cuucpueic Toic auuaci T<TOv«ivat 6oko0vtoc.

4j Apollon. lex. Jlotn. 58, 26. Anecd. I
J
ar. III 215,24. Et. M. 272, 31. Hcsych. unter bcideo

Worttn, usw. Ilauplstcllc schol. A zu V 638 und Arislonikos zu A 751, ferner Od. t 227 niit schol. I'
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das entscheidende Wort bibuLioi nicht im Sinne selbstandiger, gesonderter, son-

dern in eins zusammengewachsener Zwillingsbriider zu nehmen. Aber weder

hier noch B 620 f., wo jedem der beiden Zwillinge ein Sohn zugewiesen wird,

kann sich ein Leser diese Vorstellung bilden, wenn er sie nicht schon fertig

mitgebracht hat. Im Peloponnes, wo die Sage zu Hause war, hat man da-

gegen an der alterthiimlichen Doppelbildung festgehalten , so sehr, dass der

scheinbare Widerstreit der Gesammtbenennung 'AxTopiujve und der beiden

Einzelnamen Eurytos und Kteatos 1

)
Veranlassung wurde, jeden der beidcn

Briider als ein Doppelwesen mit zwei Kopfen und vier Handen und Eiissen zu

denken: Pherekydes soll 8
) so erzahlt haben.

Merkwiirdig ist das doppelte Patronymikon. Hesiodos und Ibykos 5
) hatten

das zweite als Benennung nach der Mutter gefasst uncl eine sonst nicht

begegnende MoXtovn. ersonnen. Die Sprachwidrigkeit dieser Erklarung leuchtet

ohne Worte ein, und nicht minder triftig war der Einwand Aristarchs, dass das

Epos metronymische Benennungen nicht kenne. Der eine Vater war also MoXoc,

in dieser Lautgestalt bekannt als Vater des Meriones*\ des tapferen und in

kyklischen Epen, wie Horatius carm. I 6, 15 zeigt, ehemals bedeutsamer her-

vorgetretenen Genossen des Idomeneus aus Kreta, oder MouXioc, wie ein naher

Anverwandter der Zwillinge, der Eidam des Augeias (A 739) heisst. Wir er-

innern uns an die MujXcio, das Arkadische Fest, wodurch man den Sieg des

Lykurgos iiber den Ereuthalion feierte. Das wesentliche Motiv dieses Kampfs,

der Hinterhalt, wiederholt sich auch in der Sage von den Molionen. Gegen
die Kraft dieser zwei hatte in offnem Kampf selbst Herakles nichts vermocht,

als er gegen den Eleerkonig Augeias Krieg ftihrte; Kleonaeer so viele, als die

Tage eines Jahres zahlen (360), waren in der Schlacht gefallen, der Zeussohn

musste sich zuriickziehn. Aber er schwur Rache, und als die Zwillinge zur

Feier der Isthmischcn Spiele zogen, legte er sich bei Kleonai in den Hinterhalt

und erschlug sie; damit war das Hinderniss gefallen, das ihm bisher die Be-

1) Eurytos crscheint auch selbslandig: beim Hochzeilsmale <les Perseus und der Amlromeda tritt

Actorides F.rytus untcr dcn Gcnosscn dcs Phineus als (icgncr auf bci Ovid met. 5, 79 f.; Diodor 4, 33

lasst nur dcn F.urytos bci Kleonai fallcn, und der Dichter dcs Hiorlicds in Eurip. Iph. Aul. 282 liisst

unbckiimmert um das Kpos Kurytos dic E|>cicr vor Troia fuhrcn.

2) schol. AD zu A 709 mit der bedenklichen Subscription t*| icxopio Ttapd <t»€pfKub€t (fr. 36),

outoi irapr|XXa-fu€"vnv qjuctv tujv Xomuiv icxov dvepujrtuiv buputk fitp tkav, f*xovr€C CKdrepoc buo

KttpaXdc, T<ccapac bi xc'P«c Kai irobac touc icouc, €v bi cuiua.

3) Hesiod fr. 13 p. 280 M. hci Apollon. lcx. Honi. 1 13. 23 (und untcn S. 324 Anm. I). Ibyko§ fr. 16, 2

Tftcva MoXidvuc. Abcr nicht cinmal von cincr gcncalogischen Ankniipfung dicscr Muttcr wissen v»ir

ctwas; dcnn wcnn sic bci Aristonikos zu A 709 Tocbter des M6Xoc gcnannt wird, so ist das ein

blosscr Riiikschluss dcs Grammatikers. Aristarcbs Lcbre gibt Aristou. a. O. und zu A 750. Von dcm

Muttcrnamen ist danu dic spiitere Bezeichnung MoXiOvibuc gcbildcl (bei Plutarch, Apollodor ua.). Vgl,

Gottcrnamen S. 24.

4) N 249 Mn.piovr|, M6Xou vil vgl. K 269 f. Mcrkwiirdig Plut. de def. or. 14 p. 417'' iv Kpryrr)

. . . £yvujv dTOTfdv Ttva TcXouulvriv «opTrjv, iv r) Kai cibuiXov dvbpoc dK€"<paXov dvabcucvuouci Kal

Xc^youciv iwc oiitoc r|v M6Xoc 6 Mnpiovou TtaTr)p, vuucpi) bl npdc fJiav cutY€v6u€voc dKdqpaXoc topcBciri.

Auf Miin/en von Krythrai kommt mehrfach MoXltuv als Magistratsnamc vor, s. Cat. Brit. Mus. , Ionia

p. 122 f. 134. 138. Die MwXnu U-zcugt schol. Apollon. Rhod. 1, 164 p. 313, 32 K.
21"

1
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strafung des Augeias gewehrt hatte. 1
) Diese Sage tritt bedeutsam hervor bei

Pindar 01. 11, 24 ff., der auch den Hinterhalt zu betonen nicht vergisst. Wir
haben in dem Sieg des Herakles iiber die Molionen das eleische Gegenstuck

zu der arkadischen Gottersage, die sich an das Fest der MwXtict knupfte, und

werden nicht zweifeln, dass die altere Benennung des Zwillingspaars die zu

diesem Festnamen stimmende war, MoXiovt(c), wie sie nach eleischer Ueber-

lieferung Pindar (01. 11, 34) nennt.

Das andere Patronymikon weist auf Aktor, den Bruder des Augeias. Aber
als ob es mit zwei Vatern noch nicht genug wiire, nennt das Homerische Kpos

in einem Athem mit den beiden Patronymika 'den weitherrschenden Enosichthon'

als Vater*; und Pindar bezeichnet sie ohne Weiteres als Sohne des Poseidon.

So leicht sich dieser Widerspruch durch die Wahmehmung hebt, dass Aktor

der 'Treiber' eine Benennung des TToctibuiv "Ittttioc gewesen sein muss, so sehr

wird das Verstandniss des Doppelpaars und seiner Sage durch dies llerein-

treten des Poseidon erschwert. Schnurstracks scheint dem die Thatsache

gegeniiber zu stehn, dass Nestor, der Poseidonische Heros, den Kampf wider

die Molionen aufnimmt, sowohl mit den Waffen als mit Wagen und Pferden

(4* 638 f.). Ich mochte diese Ueberlieferungen in den Plaudereien des Nestor,

so blass sie auch sind, nicht verdachtigcn. Sie entsprechen dem Wesen
des Zwillingspaares besser als die llerleitung von Poseidon, die, wenn sie

wirklich priraar und nicht erst die Folge der Verschmelzung zweier verschie-

dener Paare sein sollte 8
), offenbar keinen F.influss auf die Vorstellung davon aus-

geiibt hat. Die Molionen stehen in naher Beziehung zu Augeias, dem eleischen

Sonnengotte; sie sind nicht nur seine Vorkampfer gegen Herakles: sie sind

auch seine Bruderskindcr, ja in einer Variante der Sage wird der eine von

ihnen, Eurytos, sogar Sohn des Augeias genannt; eine andere versucht Aus-

gleichung dadurch, dass sie den Aktor zum Sohne des Poseidon und Enkel des

Augeias macht.*) Um es mit einem Worte zu sagen, sie sind die Dioskuren

von Elis. Wie diese sind sie 'junge Schimmelreiter', und Ibykos, der sie so

nennt (fr. j 6), fiigt hinzu, dass sie 'beide zusammen geboren in silberncm Ei\

Selbst die Leukippiden fehlen ihnen nicht: sie hatten zu Gemahlinnen ein Paar

von Zwillingsschwestern, Tochter des Dcxamenos von Olenos in Achaia: Kteatos

1) Apollod. II 7 2. Pausan. V 2, I. 2. 3, 1 vgl. II 15, 2. III 18, 15. VIII 14, 9. schol. Plat.

Phaedon. »9C (np6c 6O0 oub' 6 Hp(McXn.i). Phot. lcx. 356, 11. schol. A 709. Diod. 4, 33 Plut. dc Pyth.

or. 13 p. 400'. Dic Zahl dcr gefallencn Klconacer gibt Aclian var. hist. 4, 5.

2) s. Rhcin. Mus. 53, 348.

3) Dcr Fall wicdcrholt iich bcim 'Keulcntriigcr'. Zu dcn Thaten dcs Thcscus, eines Poscidonsohns,

{jehiirtc, dass er Coryneten Xeptuni fitium armii occiJit (Hygin f. 38). Abcr hicr kommt uns dic

Uberlicfcrun^' zu llilfc, wclche sonst dicsen zum Sohn dcs Hcphaistos macltt (Apollod. III l(>, I. Ovid

met. 7, 437. Ilygin f. 158). Dicscr Keulcntriincr witd Pcriphetes genannt, iu anderen Theilen des

Pcloponncs trug cr andete Xutneit.

4) Diodor IV 33, 3 CuptiTov Tov Airr^ou. Hyttntts f. 157 X.ptuni fi/ii .... Belus Actor /)i,tyi

cx Aiuxmede Augei fitia von M. Schmidt Hyg. p. 14, 4 iibel ittisshmidelt. — Mit den bio*kun-it hat,

wie iih nachlriiglith scltc, schon Kurtwlinglcr 111 Koschcrs I.ex. 1,1151; ttnd v. Wilamowit/ /um Herakles

2, 58 die Molioncn -tusammcngejitellt.
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nahm die Theronike, Eurytos die Therophone; jenes Sohn war Amphimachos,
des anderen Thalpios 1

), und dies Vetternpaar war unter den Heldcn vor Troia

(B 620). Dem weiteren Ausblick, der sich hier eroffnet, wollen wir uns nicht

ganz verschliessen. Auch Deianeira, sonst Tochter des Oineus, galt als Tochter

des Dexamenos. Herakles beschljift sie und verspricht ihr beim Weggehn die

Ehe. Inzwischen wirbt der Kentaure Eurytion, Sohn des Ixion, um ihre Hand
und der Vater verspricht sie ihm. Am 1 lochzeitstage kommt Herakles, erschlagt

den Eurytion und fiihrt die Verlobte heim. Ausser anderen hatte Hermesianax

diese Fassung der Sage erzahlt.*) Die Verschiedenheit des Suffixes kann uns

nicht hindern in Eurytion den bereits bekannten Eidam des Dexamenos und

in dem Kampf mit Herakles eine Replik zu dem Kampf der Molionen zu er-

kennen; die verblasste Erinnerung an die Doppelleibigkeit konnte mitgewirkt

haben, den Eurytion zum Kentauren zu machen, aber es ist wohl einleuchtend,

dass der Kentaure Kurytion von der Hochzeit des Peirithoos die Umbildung
veranlasst hat. Eines der bcriihmtesten Abenteuer des Herakles, den Kampf
gegen Eurytos von Oichalia, diirfen wir danach als eine weitere (iestalt der-

selben sagenhaften Vorstellung betrachten; hier ist unter dem Kinflusse des

ionischen Epos jede Spur der Doppelleibigkeit geschwunden.

Eine bildliche Darstellung der Molionen ist meines Wissens bisher nicht

nachgewtesen worden, obwohl sie auf alten korinthischen Vasen erwartet wer-

den kann. Aber einen Begriff davon, wie Vasenmaler die Aufgabe gclcist haben

wiirden, kann uns Geryones geben, der auch zweileibig gebildet worden ist.

Auf einer apulischen Vase s
) sehen wir den einen Leib todt zu Boden gesunken,

der andere durch den gefallencn niedergezogen richtet sich auf und ziickt die

Lanze gegen Herakles, der mit der Keule zum vernichtenden Schlage ausholt.

Beide Halften des Doppelwesens miissen eine nach der anderen uberwaltigt

werden. Auch Pindar hebt beim Kampf des Herakles mit den Molionen die

doppelte Arbeit hervor: f
er erlegte Kteatos den ruhmreichen, erlegte den Eu-

rytos' (01. XI 27).

Es hat sich uns gezeigt, wie das aus zweien, Eurytos und Kteatos, zu-

sammengewachsene Doppehvesen der Molionen sich zu einem einheitlichen

Eurytos (Eurytion) verdichtet hat. Das war dann der Zwilling, das Zwillings-

wesen. Dieser Begriff ist wirklich geschaffen worden. Beide Glieder des

arischen Zweigs haben ihn bewahrt. Den Indern des Rigveda ist Yama, *der

Zwilling', Sohn des Sonncngottes Vivasvat, Konig im lichten, himmlischen Reich

1) Pausan. V 3, 3 'Aieropoc t«P toic iraiclv dbeXtpac icaTaYOuivoic bibOuac ic t6v oikov, AcEa-

ucvou Ovfarlpac Iv 'ftXfvip fJactXtOovToc, Ttu uiv Ik OrjpoviKrjc 'Autptuaxoc, €OpuTu» bi iK Or|pocpovr)c

iTttovti 6dXmoc Uber dic BedcututiK dcs Dcxamenos s. Sintlluthsagen S. 102 f.

2) Dic Sagc gibt Uygin. f. 33, Pausan. VII 18, t ervriihtit bei Cielcgenheil von Olenos iXc-fclov

ic €Op\JT(aivu KivTaupov Otto '€pur)r;idvaKT0C Tf{troir)uivov. Abcr schon Bukchylides hatte dies Aben-

tcucr cncabnt (fr. 60), und cinc Komodic dcs Timoklcs den StolT bcarbcitet. Es isl *u bcachtcn,

dass der Xamc der umstrittenon Toehtcr des Dexamcnos nicht fcststand; bci Apollod. II 5, 5 hcisM sic

Mnesimachc, bci Diodor 4, 33 Uippolytc. Auf Vasenbildern wird Dexamcuos mit Eurytion verwcchsclt,

s. Gerhard Auscrl. Vasenb. 2, 122.

3) Gerhard, Apulischc Vascnbildcr Taf. X.
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der Abgeschiedenen. Den Eraniern hat nach der Darstellung des Zendavesta

Yima, der Sohn des ersten Sterblichen, Vivaiihan, die Erde um das doppelte

vergrossert und an ferner Stelle einen Garten des Paradieses (Vara) angelegt;

auch die jiingere Perserdichtung kniipft an die Herrschaft des Dschem-schid
noch die Vorstellung eines ungestorten Glucks. ') Die Inder konnten diesen

'Zwilling', nachdem sein Wirkungskreis einseitig geworden war, nicht mehr

verstehen, und haben ihm eine Yami zur Seite gcstellt. Das darf nicht tau-

schen und uns am Ende veranlassen in den beiden Geschwistern ein erstes

Menschenpaar wie Adam und Eva zu sehn*); wir wissen (s. Gottern. 30 f.), wie

wir tiber diesen weiblichen Xebenschoss zu urtheilen haben. Oft wird im Veda
von den 'beiden Welten' gesprochen und darunter Himmel und Erde, aber auch

Osten und Westen, Tag und Nacht verstanden. 3
) Eassbar werden uns Yama und

Yima durch den romischen lanus geminus. Dieser Gott umfasst alle Doppel-

seitigkeit des Himmels und des menschlichen Lebens: er bewacht Ausgang und

Eingang, er tiffnet (Patulcius) und schliesst (Clusivius, Clusius); das Wesentlichste

ist, dass er gleichzeitig Osten und Westen im Auge hat. Ovidius legt ihm die

Worte in den Mund (/ast. 1, 137)

und Macrobius crkliirt, indem er nach Labeo Ianus als Sonnengott fasst, das

Attribut geminus als 'Herrn beider Himmelsthuren', der den Tag beim Aufgang

eroffne, beim Untergang schliesse (Sat. I 9, o); die beiden Himmelsthiiren konnten

nie anders als auf Ost und West gedeutet werden. 1
) Das naturliche Wahrzeichen

des Gottes war der in die Mitte der Ost-Westlinie (des dccumanus) gesetzte

Durchgangsbogen (lanus bi/rons), der sich mit Riicksicht auf die vertical schnei-

dende Strasse von Nord nach Sud (den kardo) eben so naturgemass zum Iantts

f/uadri/rons erweitorte. Trotz dieser durch das tagliche Leben frisch erhaltenen

Doppelseitigkeit ist auch bei dem romischen Zwillingsgott im Lauf der Zeit der

Schwerpunkt nach einer Seite verschoben worden, wie bei detn indischen, nur

nach der entgegengesetzten. Ianus ist vorzugsweise der Gott des Anfangs.

Der erste Monat des Jahres, der erste Tag jedes Monats ist ihm heilig, er ist

der Gott der Morgenfruhe, der Malulinus patcr,

1) s. K. Rotl) in cler Zcitschr. »1. d. morgenl. Gcstllscb. 1850 B. 4, 4 17 ff. Wcstergaard in Wcbcr.t

Ind. Studien 3, 402 fl'. J. Kbni, Der vcdKchc Mylhus des Yama, Strassh. 1890.

2) s.. Roth a. O. 425 f. Kuhn Ztschr. f. vKI. Sprachf. 1, 440 f. sicht in den heidcn gar lUitz und

3) s. Tli. Ucnfcy /um Samavcda, 1'ebcrset/unjj S. 221 f. Nach dem Hcstattungshymnus (Ri>;v.X 1 7, 6>

geht 1'ushan '711 bcidrn Slattcn, zu dcn licbsten Sit/en hin und zuriick'.

41 Isi.torus or. 3, 39 ianuae Cticli duae sunl, ornns et occiJi-ns. nam una parte sol procedit, alia

se r<\ipit.

utt/ue sedens primi uester prope limina tccti

ianitor cgressus introitusque vidct,

sic ego pcrspicio caelestis ianitor aulac

140 coas partes hespcriasque simul,

Donncr.
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unde hotnines operum primos uitaeque labores

instituunt (Horatius sat. II 6, 20 f.),

und bei jedem Opfer ruft der Betende zuerst den Ianus an. 1

)

Bei einer bis in so spate Zeit verehrten Gottheit ist es nicht zu crwarten,

dass die alte ZwilHngsbildung festgehalten worden ware. Aber die Vorstellung

der Doppelseitigkeit war doch so lebendig, dass sie aus der bildlichen Dar-

stellung nicht ganz ausgemerzt werden konnte. Die einheitliche Menschen-

gestalt wurde durchgefuhrt, aber es blieb der Doppelkopf. Ovidius nennt ihn

zwar einmal bi/ormis (fast. 1, 89), er spricht von der forma bkcps der alten

Miinzen (ebend. 230), aber die gewohnliche Bezeichnung ist seit Vergilius bi-

frons. Jeder kennt die alten Gussstiicke und die Eamilienmiinzcn mit dem
bartigen Doppelkopfe auf der Vorderseite. Kr ist mit der romischen Uerrschaft

weiter gewandert; auf Sicilien begegnen wir ihm zu Panormos und in Syrakus,

in Makedonien auf jiingeren, nach 88 v. Chr. gepragten Kupfermiinzen von

Amphipolis und Thessalonike , nur dass auf griechischem Boden beide Kopfe

einen Lorbeerkranz zu tragen pflegen. Noch auf einer Medaille des K. Com-
modus ist das Stempelbild zur Verwendung gekommen.*)

Dieser Typus ist viel weiter verbreitet als man sich gewohnlich bewusst

ist. Sowohl in Etrurien wie in Campanien hat man einen ahnlichen Miinz-

stempel angewandt. Das acs grave von Volaterrae (Velathri) zeigt zwei un-

bartige lockige Kcipfe mit abgewandten Gesichtern auf einem Hals, durch einen

flachen spitz auslaufenden Hut ist die Kuge der Kopfe uberdeckt. 3
) Campa-

nische Miinzen haben jugendlichen bartlosen Doppelkopf, theils mit Lorbeer-

kranz theils mit Diadem im Haar.*) Eine athenische Bleimarke stellt einen

Doppelkopf mit zwei bartigen Gesichtern dar.

Auch weiblichc Doppelkopfe finden sich. Auf Miinzen von Rhegion sind

sie lorbeerbekriinzt, und mit Modius, Diadem, Ohrringen und Halsband ge-

schmiickt, in Syrakus mit Lorbecrkranz 5
); in Lampsakos ist der weibliche Doppel-

kopf beliebt sowohl auf archaischen Miinzen wie auf solchen aus dem IV. Jhdt.:

1) Macrohius Sat. I 9, 3 ideo ,um in sacrificiis praefationem meruissf perpetuam vgl. cbcnd. §9.

Ovidius fast. I, 17 1 fT. Cbcr dic JtaJenJae s. Macr. Sat. I 9, if». 15. 19.

2) Acs grave del musco Kircbcriano taf. II 4 6 usw. Panormos: Cat. of the gr. coins in the

Brit. Mus., Sicily p. 124 n. 29— 30. p. 126— 8 n. 1. 3. 5. 7. 9 — II. 14 — 19- Syrakus: cbd. p. 229

n. 722. Numism. chroniclc 1874 l. XIV 13. Amphipolis: Beschrcibung dcr antikcn Miin/cn in Rcrlin

2,44. Thcssalonikc : cbd. 2, 139. Brit. Mus., Maccdonia p. 112 n. 32 — 9. Commodus: Ackcrman,

Rom. coins I p. 317 n. 59. F.inc schr dankcnswcrlhc abcr crganrungsbcdiirfti>;e Cebersicht dcr crhaltcncn

Doppelkopfe hat de Wittc Annali 1858 t. 30, 79 ff. «cRcbcn.

3) Museo Kinhcr. cl. III taf. I 1— 7. Catal. Brit. Mus., Italy p. I : n. 1. BcM-hr. d. ant. Miiiwen in

Bcrlin III 1, 2.

4) Beschreibung d. ant, Miinzcn in Berlin III 1, 166 n. 8 (taf. VIII 105), mit Diadcni cbd. S. 18

n. 17; Ackerm.m, Rom. coins I p. 96 n. 4 — 8 vgl. Mommscn Rom. Miinzwesen 211. Athcn. Itlcimarkc:

Mon. dell' iust. VIII taf. 52 n. 728 (dic folgcndc Nurnmcr gibt ilas I. Ocsicht bartig, das r. unbartig).

5) Cat. Brit. Mus., Italy p. 381 f. u. 89—94. Skily p. 186 n. 280—2 vgl. Hcad im Numism.

chron. 1874 p. 29 taf. VI 13. 16.
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die Kopfe sind mit Stirnband, Ohrring und Halsband geschmiickt, auf den jiin-

geren Munzen ist deutlich die Fuge bezeichnet, wo die beiden K6pfe zusammen-

stossen. l

)

Xur selten sind wir in der Eage diese Doppelkopfe sicher zu benennen.

Silbermiinzen der Insel Thasos aus dem IV. Jh. v. Chr. stellen den Kahl-

kopf des Silenos verdoppelt dar.*) Auf athenischen Miinzen kommt der Dop-
pelkopf der Athcna vor, die Deutung ist durch den Helmschirm sicher ge-

stellt 3
); auch der roh gearbeitete behelmte Doppelkopf auf Miinzen von Uxen-

tum in Calabrien ist jetzt als Athene erkannt 1

); eine wahrscheinlich kilikische

Miinze noch nicht ganz freien Stils zeigt gleichfalls janusartigen Athenekopf

mit Ohrring und Halsband, die Helme sind mit Kamm versehen 5
): den marmornen

Doppelkopf dcr Athcne im capitolinischen Museum konnen wir also nicht auf

blosse Kiinstlerlaune zuriickfiihren. Merkwiirdig und ein Beweis, wie gelaufig

die Form war, ist es, dass man sie noch auf den Sarapis anwandte: Kupfer-

miinzen von Katana tragen den Doppelkopf des agyptischen Gottes, vom
Modius bedeckt. 8

)

In den zahlreichen Fiillen, die ich vorgefiihrt habe, sind die beiden Ge-

sichter der Doppelkopfe durchweg gleicher Art und gleich gebildet: der Hals

und die auf der Beriihrungslinie liegenden Ohren sind gemeinsam; es sind zwei

Kopfe, nicht etwa ein Kopf mit zwei Gesichtern beabsichtigt, wenn auch auf

dcn alteren Darstellungen der Oberschiidel nicht gctheilt scheint. Es entspricht

diese gleiche Bildung der entwickelteren Einheitsvorstellung, welche diese auf

blosse Doppelkopfigkeit beschrankten Zwillingsbildungen beherrscht. Es wird

eine einheitliche Gottheit gcdacht, dic nach zwei Seiten wie Ost und West
blickt oder in zwei Reichen wie Himmel und Krde maehtig und thatig ist.

Nur ein abweichendcr Fall steht meines Wissens gegenuber, der bekannte

Miinzstempel der Insel Tenedos. 7
) Nach links gewandt ein stolzer Miinnerkopf

mit Vollbart und Lorbeerkranz in dem iiber der Stirne hoch sich baumenden
Haare, der Knochen iiber dem Auge stark entwickelt: man hat den Eindruck

Zeus vor sich zu sehn. Nach rechts blickt ein etwas herber Frauenkopf; das

Haar ist vorn iiber Stirn und Wange vor dem Diadem bauschig zuriickgenommen,

I.ocken fallen den Nacken hinab. Seit dem Anfang des V. Jh. bis zur romischcn

Zeit haben die Tenedier diesen Doppelkopf auf ihren Miinzen gepragt und ihm

1) Cat. Brit. Mus., Mysi.i p. 79 f. d. I O— 22 Jaf. XVIII 9—12: dic junjfercn p. 82 f. n. 32—43.
50—2 taf. XIX l). 10. 13.

2) Head, Histom num. p. 228.

3) BcuK', Monnaics d" Athcncs p. 52 f. Cat. Hrit. Mus., Attica p. 5.

4) Cat. Brit. Mus., Italy p. 220 n. 4 f. s. BesehrcibunK dcr ant. Miinzen in Berlin III t, 310.

5) Imhoof-Blumcr, Monnaics Rrecques p. 371 n. 70, abgebildet laf. G 11. Museo Capilol. t. I

'J at. 4.

6) Catal. Brit. Mus., Sicily
i>. 54 n. 91 f. Achnlichcs anf Gcmmen, s. S. 331 Anm. 6.

71 Etkhcl doctr. num. 2, 438 f. Hcad Ilist. num. p. 276. Imhoof-Blumcr Monn. gr. S. 269. Ab-

hilduii£cn dcr altcrcn l'raj;unj;cn findct man Brit. Mus., Guidc t. II 19. XVIII 20 f. , der spatcrea bci

Hcad a. (). Als Zcus; hat <Jcn mannlichcn Kopf nuch Ovcrbcck Gr. Kunstraylh. 2, 108 ohne weitercs

Ijcnommcn.
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auf der Ruckseite die spriichwortlich gewordene Doppelaxt (Tevcoioc tt^Xckuc)

gegenuber gestellt. Man hat an das Geschwisterpaar Tennes und Amphithea,

an den 'zweigestalteten' Dionysos gedacht. Folgt man dem unwillkurlichen

Eindruck, den das Bild auf den Bctrachter machen muss, so wird man nicht

wohl eine Darstellung der himmlischen Ehe des Zeus und der Hera verkennen

konnen, die wir (s. S. 321) nicht uberrascht sind so gefasst zu sehen. In dieser

Ansicht darf uns die Gestalt eines Scepters bestiirken, das auf einer Vase von

Vulci Zeus in der Hand tragt: aus dem Knauf steigt eine nackte menschliche

Gestalt etwa vom Bauche an empor, deren Kopf rechts ein bartiges Manner-

gesicht, links ein Frauengesicht zeigt
')

; die Brust der mannlichen Seite ist nackt,

auf der linken Seite sind die Falten eines Gewandes angedeutet. Was kann
dieser Schmuck von Zeus' Scepter anderes bezeichnen sollen als die himmlische

Ehe? Vereinzelt erscheint auch auf einer Elektronmiinze von Kyzikos*) ein

Doppelkopf mit ungleicher Bildung der Gesichter, rechts ein mannliches, links

ein weibliches: gewiss nicht, wie der Herausgeber etwas voreilig annimmt,

Vereinigung von Satyr und Xymphe.
Dass hinter der Mehrzahl dieser Miinzstempel alte Cultusbilder stehn, wird

Niemand bezweifeln. Das Bild des Ianus gcminus in seinem alten Tempel am
Forum war ebenso gewiss doppelkopfig ') , wie dies fiir das von Augustus aus

Aegypten mitgebrachte Kunstwerk eines griechischen Meisters bezweifelt wer-

den muss. Und dass in alterer Zeit auch griechischen Kiinstlern diese Form
ganzer Figuren nicht unbekannt war, zeigen uns die Vasenbilder. Auf einer

rothfigurigen Vase von Chiusi ist Boreas beim Raube der Oreithyia mit dop-

peltem bartigem Antlitz dargestellt 4
); gerade so trug der litauische Wejopatis

(Herr des Winds) Doppelgesicht und Fliigel; aber die griechische Mythologie hat

selbst eine Bestatigung der Doppelseitigkeit bewahrt, indem sie dem Boreas

ein Paar zu Sohnen gibt, Kalats und Zetes, den 'Schonweher' und den 'Sturmer'.

1) Monura. dcll' inst. VII[ t. XXIV vgl. Bcnndorf Annali 1865 p. 380 f.

2) Numismatic chroniclc 1887 (ser. III vol. VII) taf. II n. 25 vgl. Grecnwcll das. S. 7;.

3) Plinius n. b. 34, 33 vgl. Ovid. fast. I, 95 ff. Augustinus ciu. dei 7, 7 in simulacro faciem

Juptam. 7, 8 bifrontis simulacri. Das gricchischc crwahnt Plinius 36, 28.

4) Annali 1860 t. 32 tav. d'agg. I, vgl. Stark das. 328 ff. Stcphani, Rorcas u. d. Rorcadcn (Mem.

dc 1'acad. de S. Petcrsbourg ser. VII t. XVI) p. 1 1 f. Nachgebildet auch in Roschcrs \jtx. I. 810. Dic

kiinstlichcn Deutungen des Doppelgesichts von Stark und Stephani lassc ich auf sich beruhn. Statt

alkr Wortc geniigt cs auf die alte preussisch-litauischc Parallelc hinzuweisen. Fraetorius (Deliciac

Prussicac hsg. v. Pierson S. 27) bcrirhtct: 'Mir fallt cin, was ich einsmahls bcy cincm Fischer in dcm

Dorf Karckcl gcscbcn. Dcrsclbc hat anstatt dcr Kahncn auf dcm Mast scincs Rootcs cinc statuam bcim

Ruder [dh. dem Stcuerruder] aufgerichtct. Er hattc nemblich von Rorken gemacht ein Bild cincs Mcnschcn,

dass am Kopf xween Gesichter, cins vornen, cins hinten waren, an beyden abcr war das Maul auf-

gcsperret [der Wind wird also nus dem Mund gcblasen]; an den Schultern waren zween ziemlich grosse

Fliigel, danclicn cr seine llandc ausgcstrcckct , die rcchte aufwarts, die linkc crdwiirts; in der linken

hielt cr cincn Fisch, in dcr rcchtcn cin Fasschen. Auf dem Hanpt war ein Hahn gcmacht. Das bildt

nente er Wejopatis (Hcrr dcs Windcs)'. Es wird noch hinzugefiigt, dass dcr Pfarrcr des Ortes dicsen

Fischer 'vor einen recht alten preussischen Heyden' gehalten habe, der nicht aiu bcwcgen war dic Kirchc

zu bcsuchen, dass inan ihn aber fur dcn reichsten Fischer ansah. Man mochtc vermuthen, dass das

Doppclgesicht dcn uentus secundus und aduersus bcdcutetc.
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Bedeutsamer ist es. dass auch Argos Panoptes, der Wachter der Io, zweikopfig

gebildet wurde. Ein schwarzfiguriges Vasenbild von Romarzo, auf dem er

unter den Streichen des Hermes zur Erde gesunken ist, gibt ihm zwei bartige

Gesichter; auf einer rothfigurigen Vase von Ruvo, auf welcher Argos mit der

Keule gegen Ilermes kampft, sind die beiden Halften des Kopfes verschieden

gebildet, die Hnkc nach Hermes schauende ist bartig, die rechte bartlos und

jugendlich; beide Kopfe sind mit Stirnband geschmiickt und werden durch einen

gemeinsamen Petasos bcdeckt. 1
) Und so hat ihn der Dichter des Aigimios

gedacht, wenn er ihm vier Augen zuschrieb; noch Kratinos kannte seine zwei

Kopfe. 3
) Es wird dadurch klar, dass die schon bei Aischylos begegnende Aus-

stattung des Argos mit hundert oder mehr Augen (auf der Ruveser Vase hat

sogar die Keule Augen erhalten) erst aus dem Namen des 'Allsehers' heraus

sich entwickelt hat. Die Doppelkopfigkeit des Argos konnte durch dieselbe

Vorstellung bedingt sein wie beim Wiichterhund des Geryones (S..}i8); aber beide

Namen, Argos und Panoptes (Gottern. 235. 60 f.), gestatten uns den Wachter der

Io als einen dem lat. Ianus begrifflich nahe verwandten Gott zu betrachten;

als Allseher blickt er gleichzeitig nach Osten und Westen. Damit heben sich

denn auch die Zweifel iiber die auf Sosibios zuruckgehende Xachricht, dass es

zu Sparta einen Apollon mit vier Armen und vier Ohren gab. 5
) Ein von

L. Ross beschriebenes , verloren gegangenes spartanisches Relief stellte eine

mit Frauengewand bekleidete Figur in Vorderansicht mit vier Armen dar, welche

Foucart auf jenen Apollon bezog. Die Tochter der Demeter wird auf einer

Inschrift von Ikonion 4

)
TeTpaicdpn, genannt: es wird mit dem Doppelsinn des

Wortes Kopn. Miidchen und Auge, gespielt, aber sie musste doch mit vier Augen
dargestellt sein. Sowohl bei Apollon wie bei Kore muss Doppelbildung min-

destens des Kopfes vorausgesetzt werden. Auf einer Miinze von Allifae in

Campanien'') ist sogar Skylla mit doppoltem Antlitz dargestellt.

Als mit der Kunst sich kunstlerisches Gefuhl bei den Griechen entwickelte,

konnten Missbildungen wie diese Menschengcstalten mit doppeltem Kopf nicht

langer Jiestand haben. Wie lange an einzelnen abgelegenen Orten alte Schnitz-

bilder dieser Art sich erhalten haben mogen, lasst sich freilich nicht bestimmen.

Einen Anhalt haben wir glcichwohl an dem Tenedischen Miinzstempel. Seine

Anwendung in fruher Zeit und die mehr als drei Jahrhunderte dauernde Ver-

wendung sind undenkbar ohne die Voraussetzung eines Cultusbildes. Und doch

1) Vase >on Bomarzo: O. Jahn iin Bullettino 1839 p. 21. Vinet in Rcvue archcol. III p. 210. Die

Vase von Ruvo ist ahgcbildet von Mincrvini ini Bullctt. Napol. 1845 taf. IIT.

2) Ilcsiod. fr. 176 Marknch. 5 K. im schol. F.ur. Phocn. II 16 TETpaciv 6<peaXM0ktv 6pWu(vov

fvOu Kal fvOa (danach Orph. fr. 64 Ab. vom Phancs). Kratinos in dcn TTav6iTTai fr. 2 p. 102 f. Mein.

xpavia ^iccd tpopciv, 6<p0aX)ioi b' ouk dpiflnriToi.

3) Sosibios fr. it FGII 2, 627 bci Zcm.b. prov. i, 54 v^l. Hesychio» u. Koupibiov und KUvaKiac.

I.ibunio^ t. I p. 340, 6 R. tv An6AAujvoc TtTpdxcipoc dxuXnaTt. Ross Arch. Aufs. 2, 6S9. Foucait zu

I.e Bus ex]>lic. p. 101.

4) CIG n. 4000 t. III p. 69 vj»l. obcn Anm. 2.

5) Bcschreibunt; dcr ant. Munzen dcs Bcrl. Miis. III 1 S. 73 vjjl. v. Sallet Ztschr. f. Numism. 18S6

B. 14, 166.
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kann nichts klarer sein, als dass der Verfasser der Aristotelischen Politie von

Tenedos oder vielmehr dessen alterer Gewahrsmann, als er seine thorichte

Legende mit den PrSgebildern in Zusammenhang setzte 1

), von einem ahnlichen

Cultusbild auf der Insel nichts mehr wusste; die Legende ist geradeso von den

Miinzen abgclescn, wie die Jagdgeschichte des Herodot von den L6wen und

wilden Stieren bei Akanthos aus dem Munzstempel dieser Stadt. Man hat

also ein Recht zu sagen, dass spatestens um 400 v. Chr. Erinnerungen an das

ehemalige Cultusbild auf Tenedos nicht mehr vorhanden waren. Die hellenische

Kunst hatte um diese Zeit die Herrschaft des Schonen allerwarts siegreich durch-

gefuhrt. Der Doppelkopf mit der Krone, den auf dem attischen Grabrelief zu

Triest*) Zeuxippos tragt, kann unser Urtheil nur bestatigen, seit Conze gezeigt

hat, dass er erst von einem modernen FSlscher eingesetzt worden ist. Den
alten Doppelbildungen gegeniiber blieb der fortschreitenden Kunst des funften

Jahrhunderts nichts iibrig als entweder sie in ihre Bestandtheile zu zerlegen

oder den letzten Schritt zu voller Kinheitlichkeit zu thun.

Aber ein Mittelweg war doch ofFen gelassen, mittels dessen man die alte

Zweiheit festhalten und zugleich dem Schonheitsgefuhl Rechnung tragen konnte.

Die conventionelle Form der Herme, des vierkantigen Steinpfeilers, gestattete den

Kopf, in den sie auslief, zu verdoppeln und zu vervierfachen, ohne dass der

an die Form gewiihnte Beschauer durch die Mehrheit der Kopfe veranlasst

worden ware dieselben sich in seiner Phantasie zu einer Missgestalt zu er-

ganzen. Diese Erweiterung der Herme muss schon in der Zeit erfolgt sein, als

die alten Doppelbildungen noch nicht ganz verdrangt waren. Linmal vor-

handen wurde sie festgehalten und als willkommenes Kunstmittel zum Schmuck
von Wegen und Anlagen, auch wohl von Bibliotheken verwendet und fort-

gebildet. Urspriinglich musste auch hier die gleiche Bildung beider K6pfe
die Regel sein, wie wir es an den Miinzen sehen. Dafur zeugt die erwahnte

Doppel-Athena (S. 328), der Doppelkopf des biirtigen Dionysos im Vatican*),

eine kleine Bronze zu Paris, die in alterthumlichem ('etruskischem') Stil einen

mannlichen Doppelkopf mit ganz gleichartigen Geskhtern (unbiirtig, tnit Stim-

band geschmiickt) zeigt 4
); und noch Lukianos wird durch die Zweischneidigkeit

und Doppelseitigkeit der Orakelspriiche an I Iermen mit gleichartigem doppeltem

Kopf erinnert.6
)

Spaterhin, als diese Ilermen nur decorativen Zwecken dienten,

liebte man verschiedenartige mannliche K6pfe, und mehr noch einen miinn-

lichen und wciblichen. namentlich aus dem bakchischen Kreise zu vereinigen.6
)

1) Arisl. fr. 503 Rose 1 bci Stepb. Byi. p. 616, 3. Phot. le.x. p. 576, 17. Heracl. exc. 7, vjjj. Rosr

Arist. pseudepigr. p. 530 f.

2) Pervunoglu, Das Familieninahl S. 70. Conxc in <lcn Sit/ungshcr. d. Wiencr akad. 1872 h. 71,

321 f. (taf.1 2).

3) Visconti, Mu sco Pio-C lemcnt. VI taf. 8.

4) Babelon ct Planchct. Cataluj-uc des bronzcs antiqucs de ht bihliothc«|uc nationalc p. 32; n. 734.

Dic Herau*gcbcr bcncnnen derj Kopf Hermcs.

5) Luk. Iuppiter trag. 43 (xprjcjJ^c) dKpiPwc djj<pf)Kr|C rjv Kai J)tnp6cujrtoc , oloi c(ci Ttlrv tpn<uv

fvioi, ^tTTol xal dncpoT^pwOcv ojioioi. irpoc 6rrdTCpov fiv avmuv ji^poc iiriCTpatpfjc.

6) s. dic Xusammcnstcllung bei de Wittc Annali 1858 b. 30, 82 fT. vgl. Mu». Chiaramonti taf. 32.
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Es ist das eine bekannte Sache, und ebenso bekannt, dass man, wahrscheinlich

fiir Bibliotheken, zwei hervorragende Vertreter einer Litteraturgattung in einer

Herme zusammenfasste , wie Sophokles und Euripides, Aristophanes und Me-

nander, Herodot und Thukydides, Sokrates und Platon; der Epikureer verfuhr

ebenso mit den beiden Hauptheiligen seiner Schule, Epikuros und Metrodoros.

Aber auch abseits der litterarischen Kreise hat man dic Doppclherme beliebt,

wie eine Bronze mit zwei romischen Portriitkopfen des III. Jh. n. Chr. in der

Sammlung Aug. Dutuit 1

)
zeigt.

Spater hat die Kunst ein sinnvolles Mittel erdacht, um die Vorstellung des

eng verbundenen Paars im Relief von Miinzen und Gemmen zum Ausdruck zu

bringen. Die englischen Numismatiker haben dafiir die gute Bezeichnung

jugate hcads. Zwei Biisten werden so nebeneinander gestellt gedacht, dass

dem seitlich von vorn herantretenden Beschauer sich die hintere perspectivisch

vorschiebt und so beide Kopfe, aber nur der vordere in voller Ansicht, neben

einander erscheinen; thatsiichlich zeigt eine Miinze von Mantineia die Busten

der Dioskuren so auf einem Altar aufgestellt. 51

) Das kiinstlerische Geschick

dieser Anordnungsweise kann man sich nicht besser vergegenwartigen, als wenn

man die geschmacklose Gegeniiber.stellung zweier Biisten auf romischen Miin-

zen vergleicht. Mein Ueberblick iiber die Munzen reicht nicht aus, um das

alteste Vorkommen des Motivs mit Sicherheit anzugeben. Fiir die Nachahmung
und weitere Verbreitung desselben waren aber ohne Zweifel die Alexandrinischen

Miinzen maassgebend, welche zuerst in der Zeit des Ptolemaios Euergetes ge-

schlagen wurden 3
): auf der Vorderseite der regierende Konig (in voller Ansicht)

mit Arsinoell., Beischrift dc-eAcpurv, auf der Riickseite Ptolemaiosl. und Berenikel.

mit der Beischrift Otujv. Auch unter den Nachfolgern sind diese Stempel wiedcr-

holt angewandt, und in Aegypten wie in Syrien, seit dem Ende der Republik

auch in Rom und dem Reiche nachgeahmt worden. 4
)

Sogar auf griechisch-

indischen Miinzen ist das Motiv verwendet worden, indem man die K6pfe des

Konigs Straton und der Konigin Agathokleia so zusammenstellte.5
) Aber auch

zur Darstellung von Gotterpaaren hat man diese Form benutzt. Nicht lange

i-rohncr, Colleclion Aug. Dutuit pl. XXIII. E. Kobinson, Muscuiu of finc arts Boston p. 168 n. 463.

Ammon und Ltbye (?) auf geschnittcncn Slcincn : Ovcrbcck, (ir. Kunstmyth. 2, 300 f.

1) W. Friihncr a. a. O. pl. V. VI vgl. p. 6.

2) Abgcbildct und bcschricben von Imhoof-Hlumer Monnaies gr. p. 199 n. 238.

3) Cat.il. Brit. Mus., rtolcmcan kin^s taf. VII vgl. p. 40 f.

4) Ptolemaeus III. oder IV. mil (icmahlin auf cincr Miirue von Phasdis, lici Imhoof.Blumer Choix

dc monn. gr. tuf. IV n. 153 vj»l. Monnaics gr. p. 327; Klcopatra I. stcllt sich wiihrcnd ihrcr Regentschaft

1181 — c. I"4) als Isis ncbcn Sarapis (in voller Ansicht) dar: C.n. Br. Mbs. p. 70 Uf. XVIII 8,

auch Imhoof-Blumcr, Portratkdpfe auf antiken Miitizcn t.VHI 12. Syricn: Dcmcltios I und Lao<likc, Cat.

Br. Mus., Seleucid kinp-s taf. XV I. 2 vj;l. p. 50: andere mit der Abwciihung , dass sich dic Konigin

in Vorderansicht stellt, ebd. XVII 6 (ctwas vcrschicden Imhoof-Blumcr, Monn. gr. p. 433 f. taf. H n. Ijj

und XXIII 2^4 vrI. p. 85 f. Von Komcrn sind so Antonius und Octavia , Augustus und I.ivia,

(icrmanicus und Drusus iun. (Num. chron. l88f» vol. IX p. 239 (.), Claudius nnd Agrippina usw. vcr-

bundcn wordcn.

5) Nnmism. chroniclc 1887 vol. VII taf. VII n. 7 Oardner ebend. p. 183. Die Syrischcn

Miinzcn s. Brit. Mus., (Jalatia ctc. pl. XVIII 6. 8 p. 152.
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nach jenen Ptolemaeermiinzen mogen die epirotischen mit dem dodonaischen

Zeus und Dione (S. 321 Anm. 2) geschlagen sein. Auf Miinzen von Seleukeia in

Syrien mit der Aufschrift dteXcputv bnnuiv ('5° v - Chr.) erscheinen zuweilen auf

der Vorderseite zwei gleichartige bartige Kopfe in gleicher Anordnung. Die
Korkyraer haben so Herakles und Korkyra, die Rheginer Apollon und Artemis,

Asklepios und Hygieia, die Alexandriner Helios und Selene, Sarapis und Isis

zusammengestellt. 1

)
Apollon und Artemis sind in gleicher Weise auf einem

schonen Gemmenbild*) vereinigt. Es kann uns nicht iiberraschen, wenn in

Unteritalien z. B. von den Brettiern die Kopfe der Dioskuren nach jenem
Schema gepaart werden. —

Ich fuhle mich nur als Gast unter den Archaologen. Mdchten diese die

obige Skizze als bescheidenen Anlauf zur Bearbeitung gemeinsamer Aufgaben
freundlich hinnehmen und die unausbleiblichen Liicken des monumentalen

Stoffes erganzen.

1) Korkyra: Cat. Brit. Mus., Thessaly p. 152 n. 557. Carapnnos, Dodone taf.LXHI n. 32. Rhegion:

Cat. Brit. Mus., Italy p. 382 f. n. 97— 9: 383 n. 102 f. Helios und Sclcne: Cat. Brit. Mus., Alcxandri*

p. 264 n. 2042. Sarapis und Isis: cbcnd. n. 764. 1764. 2289, taf. XIV; auch in Pcrinthos, Hunterian

collccrion I t. XXVII 6 p. 399.

2) Abg. bei Overbcck, Gr. Kunslmyth. IV, Gemmentafel n. 7 vgl. S. 160. t'ber die Dioskuren-

bilder s. KurtwSngler in Roschers Lex. I, 1177 und Carclli tab. 191, 57 (Lokrer). 171, 10 (Breltier). 134, 84

(Faestum), Cat. Br. Mus., Italy p. 384 n. 105— 112 (Rhegion). F.twas frcicrc Haltung hat dcn bcidcn

Dioskurcnkfipfcn dtr Stcmpelschneidcr ciner Mun/.c dcs Antiochos I. zu gcbcn gcwusst, bci Imhoof-

Blumcr Choix dc m. gr. VI 204, vgl. Monn. gr. p. 425 n. 22.
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Rklirf im Casino Bokciirsk.

Der verfehlte Koloss.

Von UUUCH VOX WlLAMOWlTZ-MoKLLEXDORFF.

Der unbekannte Rhetor, der etwa unter Claudius die Abhandlung Qber

das Erhabene geschrieben hat, fiihrt in dem gliinzendsten Abschnitte jener

ehedem beriihmten Schrift die Vertheidigung des Genies gegen die Correctheit.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass er darin gegen denselben Caecilius ficht,

den er in seinem ganzen Huche vor Augen hat , das in Wahrheit daraus

hervorgegangen ist, dass das gesunde Gefiihl fiir das Grosse, das den Ver-

fasser wirklich auszeichnet, an der kleinmeisterlichen Art des Atticisten Anstoss

nahm, dem er doch das Material seiner Abhamllung zum grOssten Theile

verdankt. Wir wissen, dass die atticistischen Ultras schon zu Ciceros Zeit

an den grossen Classikern norgelten. So hat Caecilius also dem Platon den

Lysias vorgezogen, wofiir er hier die gebiihrende Abfertigung erhalt. Ihm

also gilt folgender Satz: „Gegen den, bei dem zu lesen steht, dass der ver-

fehlte Koloss nicht mehr werth ware als der Doryphoros des Polyklet, hat

man ausser vielen andcren die Entgegnung zur Hand, dass in der Kunst die

grosste Vollendung, in den Werken der Natur die Erhabenheit bewundert

wird, und die Rede ist eine Naturgabe des Menschen. An einer Statue

sucht man das Menscheniihnliche, an der Rede das Uebermenschliche" (Kap.36).

Caecilius also hat dem Doryphoros, dem Kanon, einen Koloss entgegen-

gesetzt. Damit ist die auch sonst haltlose Beziehung auf den Koloss des

Nero vorab beseitigt. Aber der Gedankenzusammcnhang fordert auch, dass

der verfehlte Koloss ein beriihmtes, von anderen als musterhaft anerkanntes

Werk ist. Kr muss sich zu Platon verhalten wie dcr Kanon Polyklets zu

Eysias. Da kann man auch den Koloss des Chares nicht brauchen, der nicht



Der verfehlte Koloss 335

der Vertreter eines erhabenen, aber incorrecten Stiles sein konnte. Wer es

ist, lehrt ein Zeitgenosse des Caecilius, Strabon, der bei Gelegenheit der

Hera sagt, dass „die Werke des Polyklet an Kunst die schonsten waren,

wenn sie auch an Kostbarkeit und Grosse denen des Pheidias nachstunden*'.

(S. 372.) Und beim Zeus erzahlt er, „so gross der Tempel ware, hatte

Pheidias doch durch die Grosse der Statue einen Verstoss gegen die Sym-
raetrie begangen. Er hatte den Gott sitzend gebildet, und so mache es den

Eindruck, als ob der Gott nicht aufstehen konnte, ohne die Decke zu durch-

stossen." Strabon fugt hinzu, die Maasse der Statue waren unter andern

von Kallimachos in einem Iambus aufgeschrieben (353). Da haben wir die

vollkommene lllustration des Kunsturtheils, das Caecilius nur seinem Ge-

schmacke gemass abgetont hat. Strabon giebt verstandig, wie seine Art ist,

das Urtheil seiner gebildeten Zeit wieder; er sagt ein ander Mal, an Kolossal-

werken achte man nur auf eine schone Gesammtwirkung, ohne die Correct-

heit in allen Einzelheiten zu fordern (S. 14), giebt also die Rechtfertigung

des gesunden Menschenverstandes gegen die abfallige Schatzung des verfehlten

Kolosses. Man soll in solchen Siitzen Strabons keine Quelle suchen. Will

man es, so bleibt die citirte, der Iambus des Kallimachos, der sich nicht dabei

begniigt haben kann, die Zahlen in Verse zu bringen, sondern die Statue

kritisirt habcn muss. Das klingt noch durch , wenn man Pausanias hort,

der diejenigen tadelt, die die Maasse aufgeschrieben hiitten, denn der Ein-

druck des Werkes ware doch noch grosser, und der Gott hatte selbst durch

einen Blitz sein Wohlgefallen an dem Kunstvverke kund gethan (V 11, 9).

Das letzte Argument zieht allerdings nur fiir einen Menschen seines Schlages;

das erste appellirt passend von der an sich gescheidten und gar nicht un-

berechtigten Verstandeskritik an den unmittelbaren iiberwiiltigenden Eindruck.

Pheidias hatte wirklich die Maasse seiner Athena nicht auf ein Sitzbild iiber-

tragen sollen. Lukian verhohnt die, welche die Griisse des Ganzen am Zeus

nicht bemerkten, sondern sich an der Vollendung von Schemel und Sohlen

aufhielten (Ueber Geschichtschreibung 27). Das ist etwas anderes, und im

zweiten Jahrhundert ist die Kritik gegeniiber allem Classischen verstummt,

aber der Zeus ist inimer noch der Prufstein des Geschmackes, und die Correct-

heit des Einzelnen ist immer noch der Gegensatz zu der Gesammtwirkung.

Geht es denn aber an, dass der Zeus der verfehlte Koloss sein kann?

Nun, wir haben doch zur Zeit Gelegenheit, noch ganz anders absprechende

Urtheile iiber classische Werke zu horen, und wer Lysias iiber Platon stellte,

der musste eigentlich so urtheilen. Wenn es KalUmachos ahnlich gemacht

hat, so war cr auch nur consequent; er verwarf in dem grossen Strome, dem
er den reinen Born vorzog, mindestens im Herzen nicht bloss die Kykliker,

sondern Homer. Freilich, das sind vereinzelte Stimnien geblieben, und es

ist ja recht, dass sich das Urtheil der Welt nicht stiiren liess, aber im Grunde

sollte man sich iiber die wenigen Muthigen freuen, die dem Autoritiits-

glauben zu trotzen wagten, der nicht zum wenigsten die innere Hohlheit des

spaten Griechenthumes verschuldet hat.
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Kiimmcrlich genug ist die Ausrede des Schriftstellers vom Erhabenen.

Er hat offenbar gar kein Verhaltniss zur bildenden Kunst. Er versiindigt

sich an ihr, indem er sie fiir minder naturlich erklart als die Rede, und bringt

mit der unertraglichen „Aehnlichkeit" ein Schlagwort, das auch dem Plutarch

das Wohlgefallen an der Darstellung hasslicher Dinge erklaren soll (Ueber

Dichterlectiire dcr Knaben 3). Weil ihm der Zeus so fern lag, hat er nicht,

wie er musste, die Vertheidigung des Pheidias iibernommen, sondern die weg-

werfende Bezeichnung de.s „verfehlten Kolosses" einfach weitergegeben. Wir
aber werden gern auch auf Pheidias die schonen Worte anwenden, die er

fur die schriftstellerischen Grossen gefunden hat:

„Man soll begreifen, dass solche Naturen (wie Homer, Archilochos, Platon,

Demosthenes), mogen sie auch von Correctheit weit entfernt sein, allem Sterb-

lichen uberlegen sind. Alles Andere zeigt den Kiinstler als Menschen: die

Erhabenheit erhoht ihn bis an die Majestat Gottes. Was keinen Fehler hat,

findet keinen Tadel: das Grosse findet auch Bewunderung .... Deswegen hat

jenen Schriftstellern auch die ganze Zeit und Welt, ohne dass die Schelsucht

sie als schwachsinnig hatte entmiindigen konnen, die Palme gereicht, bewahrt

sie ihnen bis jetzt unentreissbar und wird sic wahren,

so lang die Wasser rinnen, so lang die Baume bliihn."
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De equitum singularium titulis Romanis

OBSERVATIUNCULA.

Scripsit Gkokgius Wissowa.

Salutem felicitatemque cum sexagenario TIRI, vir inlustrissime et caris-

sime, ex animi sententia votis pientissimis imprecamur, ut boni ominis aliquid

ad laeti diei sollcmnitatem auspicandam conferam, pauca disserere placet de

Salutis et Felicitatis religione Romana, qualis conspicitur in titulis equitum

singularium Traiani et lladriani anno h. s. LXXXV in Caelio monte effossis

et a Guilelmo Henzen, candidae memoriae viro, in instituti nostri annalibus

eiusdem anni p. 235 sqq. egregie inlustratis: quod ut non supervacuum esse

arbitrer adducor eo, quod horum numinum rationem ne a viris quidem de

antiquitatis Romanae studiis insigniter meritis recte perspici video. Xam cum
equites illi honestam missionem adsecuti titulos certis iisdemque fere semper

dis consecrare soliti sint et in eorum dedicationibus plerisque omnibus deorum

agmen ducant eodem paene semper ordine enumerati Iuppiter O. M. luno

Minerva Mars Victoria Hercules Fortuna Mercurius Felicitas Salus, Alfredus

de Domaszewski in libro omni laude digno, quem de religione exercitus

Romani condidit, p. 43 Felicitatem Salutemque deas ita interpretatus est, ut

eas proprie ab auxiliis exercitus Romani cultas essc diceret in eorumque

monumentis eum locum occupasse, quo a civibus Romanis in legionibus sti-

pendia merentibus Honoris Virtutisque nomina poni solerent. Carolus vero

Sirima IUlbioiana. 22
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Zangemeister (in annal. nov. Heidelberg. vol. V p. 45sqq.), qui eorundem titu-

lorum explicationem praeter ceteros promovit, cum Martem Herculem Mercu-

rium, qui ibi proximo post numina Capitolina loco invocantur, non Roma-
norum sed Germanorum deos esse perspiceret, pracclaro invento errorem

admiscuit, non hos solum deos sed deas quoque in titulis cum illis coniungi

solitas Victoriam Fortunam Felicitatem ad Germanorum religionem referens

ita, ut tria numinum patriorum paria ab equitibus natione Germanis coli arbi-

traretur delitescentia sub nominibus Romanis Martis Victoriae, Ilerculis For-

tunae, Mercurii Felicitatis. Quod sccus esse iam inde patet, quod Felicitatis

mentio etiam in iis titulis exstat, a quibus Mercurii nomen abest, inprimis in

vetustissimo omnium, qui Henzeno est num. 3, semper autem coniuncta le-

guntur Felicitatis et Salutis nomina. Iam vero cum hae eaedem deae eodem

loco i. e. post Iovem O. M. Iunonem Minervam conlocatae occurrant in multis

fratrum Arvalium monumentis, facere non possumus, quin in utrisque eadem

numina eodem sensu accipienda esse censeamus. Arvales autem sacerdotes

quales has deas intellexerint ex ipsa sacrorum ratione perspicitur. Salus

enim, aut potius Salus publica populi Romani Quiritium, ut par est, invocatur

in votis pro salute imperatoris conceptis omnibus et annuis et extraordinariis

et cum Iove O. M. Iunone Mincrva consociatur ita, ut et ipsi in Capitolio

sacrificium fieri soleat et quasi coaluerit cum numinibus Capitolinis: nam cum
salutem publicam in nulla actione non respici consentaneum sit, Salus dca

non minus in omni sacrificio suum locum habet quam Iuppiter O. M. cum
deabus cuvvdoic, et haec quattuor numina iure primum ubique locum occu-

pant, sequuntur reliqui di alii in aliis sacrificiis electi secundum singulares

sacrorum causas. Inter haec autem numina non semper, sed ut res ferebat

adhibita Felicitas ita eminet, ut ubicumque in precationis carmen recipitur

aut proximum post Salutem deam locum teneat aut omissa Salutis mentione

in eius locum succedens ipsos deos Capitolinos excipiat. Quid vero sibi velit

Felicitatis in sacris invocatio inde discimus, quod haec dea proprium suum
locum habet in iis sacris, quae fiunt ob diem imperii Augustorum, ut Neronis

anno 58 (CIL VI 2041, 11), Vitellii a. 69 (2051 I 87), Domitiani a. 81 (2060,31),

similiterque ob patris patriae appellationcm Claudio iniperatori tributam (2032, 7):

idem praeter acta Arvalium confirmat testimonium ferialis Cumani (CILX8375),

in quo cum legatur v. 15 cl/d/us cs/ . supp/icd/io Fd/icitafi impcri, in-

victis usus argumentis Theodorus Mommsen demonstravit (Hermae vol. XVII

p. 635, cf. CIL I p. 315 ed. alt.), haec non posse referri nisi ad primam Augusti

Caesaris acclamationem impcratoriam supplendaquc esse ita fere : [co dic

Cacsar primum impcrafor app]c/lafus cs/. supplica/io Fcticitati impcri. Ilaec

autem imperii Felicitas sicuti certe eadem cst atque Fc/ici/as publica fratrum

Arvalium (ClLVl 2041, 11), ita non diversa est neque a Fclicitate Aug{usta)

in fragmento aliquo eorundem actorum a. 214 occurrente (CIL VI 2103) ac

saepius in imperatorum nummis indc a Galba nominata neque a Fclicitatc

Cacsarum, cui apud Amerinos una cum Victoria (Caesarum) fiamonium in-

stitutum fuisse scimus (CIL XI 4371, cf. etiam lionnannum in communicat.
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Austriac. archaeol. et epigraph. v. XIX p. 117); neque alia dea significatur,

cum in anaglyphis gladii celeberrimi nunc in museo Britannico adservati

clipeo imperatoris sedentis Victoriamque manu gestantis inscriptum legimus

Fc/icifas Tibcri (Corp. inscr. Rhen. 1 108), aut Suetonius tradit (Tib. 5) in ho-

norem Tiberii, quem Fundis natum putabant, simulacrum Felicitatis ex S. C.

publicatum ibi esse, aut dcnique titulum Lunensem CIL XI 1331 L. Titinius

Glaucus Lucretianus voti, quod pro salute Neronis Augusti fecerat, compos
posuit Iovi Iunoni Minervae Felicitati Romae Divo Augusto. Caesarum autem

Felicitatem non esse eam deam, quae Caesaribus omnium rerum felicem

eventum praebeat, sed ipsam imperii populique Romani felicitatem a Caesa-

ribus conditam et nummorum et titulorum testimonia demonstrant fcmporum
aut saeculi /clicitatem celebrantium: qua enim dicendi ratione in Traiani imperio

praedicando utuntur et Tacitus (Agric. 3 quamquam primo statim beatissimi

saccu/i orttt Nerva Caesar res olim dissociabiles miscucrit, principa/um ac libcr-

tatcm, augealquc cotidie /c/icitatem temporum Ncrva Traianus e. q. s. ; cf.

hist. I 1 rara femporum /clicitatc, ubi sentirc quae velis ct qttae sentias

diccre licef) et Plinius (ep. ad Trai. 12 ad qtiam spcrn . . . twrtatur . . . antc

omnia /elicitas lemportim, qttae bonam conscicntiam tivium tttorum ad ustim

indulgcntiac tuae provocat ct atto/tit), eandem ne quarto quidem saeculo dispa-

ruisse docent et alia et titulus Romanus Constanti imperatori positus /elici-

tatcm publicavt c/emcntia et virtu/e citmulan/i (Notit. excavat. antiqu. a. 1886

P- 302)- Quam apte autem haec dea adhibeatur iis sacris, quae aut imperii

ab imperatore suscepti aut patris patriae nominis in eum conlati memoriam
recolunt, et per se patct — nam dies imperii novus annus est sacculi /eli-

cissimi, ut Senecae (apocol. 1) verbis utar a Curtio Wachsmuth (Stud. Lips.

v. XI p. 344) emendatis — et belle inlustratur iis verbis, quibus teste Sue-

tonio (August. 58) M. Valerius Messalla Corvinus Augustum in curia patrem

patriae salutavit: Qttod bonttm /ausfumque sit tibi domuique tttae, Cacsar

Auguste! sic cnim nos pcrpetuam /elici/aicm rci pub/icac et lacta huic

ttrbi prccari existimamus: scnatus te conscnticns cum populo Romano consalutat

patriac pafrcm.

Sequitur ut Felicitas illa cum Salute ab equitibus singularibus inter deos

tutelares recepta neque numen fuerit peregrinorum militum proprium neque

interpretatio Romana Germanicae alicuius deae Mercurio i. e. Guodano con-

sociatae, sed ipsa iniperii Felicitas eadem, quam Saluti iunctam Arvales

fratres invocabant venerabanturque alii et sacerdotes et privati tum, cum
beatitudinem vitae ab imperatoribus urbi et orbi paratam senticbant aut

sentire se fingebant. Nec magis Victoriae et Fortunae, quae frequenter

occurrunt in monumentis militum Romanorum (vide Domaszewskium 1. c.

p. 37sqq.), explicationem e Germanorum religione repetemus, sed non

aliam ob causam ab cquitibus singularibus invocari putabimus, atque qua

v. gr. ab Arvalibus anno 8<t pro salute et reditu Domitiani vota nun-

cupantur Iovi Iunoni Minervae Marti Saluti Fortunae Victoriae reduci

Genio populi Romani; adiunguntur autem Marti Ilerculi Mercurio non ex
22*
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reconditis quibusdam rationibus religionis Germanicae, sed e more Romano
deo bellorum potenti Victoria, ut saepe fit, Herculi Fortuna non alitcr atquc

in titulo Reatino CIL IX 4674, Felicitas denique, cuius imago in nummis
caducco insignis esse solet, Mercurio caduc.eatori, qui et ipse fdix cogno-

minatur in inscriptionibus CIL IV 812. XII 5687, 10 et in nummo Postumi

imperatoris.

Atque de Salutis Felicitatisque in cquitum singnlarium titulis memoria

satis dictum sit. TU vero, WOLEANGK HELBIG, salve felixque sis.
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Der Abschied von Rom an der Fontana Trevi.

Von R. Wcnsch.

Uiulc causa et orijjo ]>crc>;rino sarro, jiarutn cornpcr.

i'ac. Grrm. c. /X.

Fflr Jeden von uns, dem es vergonnt war, in der ewigen Stadt eine zweite

schonere Studentenzeit zu verleben, knupfen sich wolil die eigenartigsten unter

den vielen unvergefslichen Krinnerungen an den Abschied von Rom. „Diese

llauptstadt der Welt, deren Biirger man eine Zeit lang gewesen, ohne Hoff-

nung der Ruckkehr zu verlassen, giebt ein Gefiihl, das sich durch Worte nicht

uberliefem lafst. Niemand vermag es zu teilen, als wer es empfunden 1' —
schreibt Goethe. Aber wenn es ihm bcsonders darum schwer fiel, zu scheiden,

weil er die Eioffnung der Riickkehr nicht hatte, so ist dem heutigen Rom-
pilgcr ein besseres Los bescheert: dem Abschiednehmenden verleihen die

Zuversicht des Wiedersehens die zuriickbleibenden Freundc durch einen liebens-

wiirdigen Zauber. Am Abend vor der Abreisc wird er von ihnen an die

rauschende Fontana Trevi gefiihrt; heimlich sind dort die rauhcn Blocke, unter

denen das klare Wasser fiir den Durstigcn aus zwei Rohren in ein kleines

Becken sprudelt, mit Kerzen besteckt worden: sie werden angezundet, und

bei ihrem Schein trinkt, wer Rom verlassen mufs, von dem Nafs der Fontana.
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Dann aber bcwegt sich der feierliche Zug zu dem vorderen Rand des grofsen

Bassins; hier mufs der Scheidende abgewemicten Gesichts einen Soldo mit dem
Bilde Pio Nonos iiber seine Schulter in das Wasser werfen: jener Trunk aus

der Fontana Trevi und das ihr gcspendete Geldstuck verzaubern den nor-

dischen Gast — eine magische Gewalt zwingt ihn, nach Rom zuriickzukehren,

und der Glaube an diesen Zauber verleiht ihm zugleich jene „Hoffnung der

Riickkehr", die dem Dichterfursten nicht bcschieden war.

Es ist ein ganz eigenartiger Brauch, dessen Entstehung nachzuspiiren wohl

reizen kann. Wie iiberall im Zaubcr, so liegcn auch hier die Reste iilterer,

aus dem Leben des Tages verschwundener religioser Anschauungen vor: es

leuchtet auf den crsten Blick ein, dafs die ganze Feier zusammengesetzt ist

aus einzelnen aberglaubischen Riten, die Brauche des Altertums nachahmcn.

Es ist ein Opfer in optima forma, dem Schutzgeist der Fontana Trevi dar-

gebracht, mit dem, wenn auch nicht in Worte gefafsten, aber doch still ge-

dachten Gebete um gluckliche Riickkehr in die ewige Stadt. Doch gilt das

Opfer weder dem steinernen Neptun des Pietro Bracci, der gebieterisch iiber

der Hauptcascade steht, noch den Gottinnen dcr Gesundhcit und Fruchtbarkeit,

deren Statuen ihm zur Rechten und zur l.inken errichtet sind: iiber diese

Gottergestaltcn ncucrer Zeit hinweg wendet sich dcr Fremde, der sich in Rom
heimisch fuhlen gelemt hat, zu der eigentlichen Herrin der Fontana Trevi, zu

der Nymphe der Aqua Virgo. Wie dic Nymphen fiir die Alten urspriinglich

in den murmelnden Quellen des schattigen Waldes hausen, so wandern sie

mit deren Wasser hinaus, auch wenn es von Menschenhand geleitet und den

bewohnten Statten zugefiihrt wird: hier erschcincn sie dann als Nymphen der

Wasserlcitung ') oder des Brunnens*), von deren giitiger Allmacht man die

Erfullung seiner Wunschc hofft, und denen man sich deshalb in Verehrung

naht. Wollte man diesor Yerehrung zur Nachtzeit Ausdruck gcben, so war
die Schmiickung des Brunnens durch brennende Kerzen von selbst gegeben;

als Kaiser Constantin zur Bethatigung seines Christentums sich veranlafst sah,

den Kult an der Abrahamsquelle unter der Terebinthe bei Mamre zu unter-

sagen, war u. a. anstiifsig befundcn worden „die hellenische Sitte, nach der

man dort brennende Kerzen aufstellte". 3
)

Bei diesen feierlichen Gelcgenhciten trank man dann von dem Wasscr
der hciligen Quelle, um dadurch ihres Segens teilhaftig zu werden; eine be-

sondere Art dieses Segens aber beruht darin, dafs man von der Quelle nicht

mchr getrennt wird, sondern immer wiedcr zu ihr zuriickkehren kann, um
Wasser zu schopfen. Nur aus dieser Anschauung heraus erkliirt sich uns der

Brauch der Neugriechcn, den C. Wachsmuth anschaulich schildcrt 4
): am dritten

Tagc nach dcr Hochzcit „wird die Neuvermahlte in festlichem Zuge nach der

1) So zu Katan», Kaibtl K|)ij;r. gr. 509.

2) Artrmidnr, Oneirokrit. II 2J: viifKpai T£ fdp eitlV iv TU( «pptaTI.

3) So/omcnos hist. ccrl. II 4.

41 Das altc Gricchcnland im ncucn S. 100.
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Quelle oder dem Brunnen gefiihrt, woraus sie in Zukunft ihren Wasserbedarf

zu entnehmen hat . . . an der Quelle angekommen, mufs sie diese feierlich

begriifsen und in hohler Hand aus ihr trinken." Und das ist auch offenbar

der Sinn, der jener rdmischen Abschiedsfeier zu grunde liegt: durch das

Trinken aus dem Brunnen giebt der Scheidende zu erkennen, dafs er auch in

Zukunft von diesem Wasser geniefsen will; die gottliche Kraft der Nymphe
verhilft ihm dazu, den Willen in die That umzusetzen: es geschieht, indem

eine Art Heimweh ihn mit Allgewalt nach Rom zuriickzieht. Die Ursache

dieser Sehnsucht in einem lebendigen Wasser zu suchen, von dem man ge-

trunken hat, ist echt sudlich: wer jemals in Italien an einem gluhendheifsen

Julitage des Durstes Qual in einem frischen Quell geloscht hat, weifs, wie sehr

man sich nach einem solchen Trunke sehnen kann. Dichterisch verherrlicht

hat diese magnetische Kraft der Fontana Trevi Franz von Gaudy in seincm

Riimerzuge:

„Rom, war' ich auf ewig an dich gebannt?

Wer aus dem Born, so raunt die Sage,

Geschliirft, den halt die Nymphe fest,

Und wenn er treulos sie verlafst,

So welkcn in Sehnsucht seine Tage."

Es ist eine Sage, die einer milderen Form des Hylasraubes nahekommt;
das Wasser birgt die Zauberkraft, die den Jiingling zwingt, zu der liebenden

Nymphe zuriickzukehren.

Wie der Trunk bei Kerzenlicht, so hat auch der zweite Teil der Abschieds-

feier, das Opfer des Kupferstiickes, seine genauen Parallelen im Altertum.

Sogar die Bestimmung, dafs der gespendete Soldo aus der Zcit dcs Kirchen-

staates stammen mufs, hangt mit der antiken Vorstellung zusammen, dafs bei

religiosen Handlungen immer der Stand der urspriinglichen Kultur gewahrt

und Neuerungen iingstlich fern gehalten werden: ein Soldo mit dem Bilde

Kiinig Humberts wiirde die feierliche Handlung ebenso ungiiltig machen, wie

etwa im alten Rom die Anwendung eines eisernen Beiles statt des bronzenen
')

zum Schlachten des Stieres bei einer Opferfeier. Zu beachten ist aufserdem,

dafs bei dem Weihen des Kupferstiickes der Scheidende es mit abgewandtem
Gesicht iiber die Schulter weg werfen mufs: ein Zug des Rituals, der aus dem
antiken Kultus hinreichend bekannt ist; man scheut sich, den Gott, der leib-

haftig erscheint, um seine Gabe in Empfang zu nehmen, von Angesicht zu

Angesicht zu sehen. Als Odysseus von Leukothea den rettenden Schleier

erhalt, wird er angcwiesen, ihn nach der Krreichung des Landes ins Meer
zuriickzuwcrfen, aber sich selbst dabei abzukehren. *) Etwas Ahnliches ist es,

wenn Deukalion und Pyrrha, iils sie das neue Menschengeschlecht schaffen,

die Steine, die Menschen werden sollen, nach dem Geheifs des Orakels iiber

1) S. Festus s. v. ;uicris.

2) Ud. V i$o: auxoc ft' dirov6«pi Tpanfc9ai. O. Sceck, Neuc J.ilirh. II i«.)<j S. zy,.
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die Schulter werfen 1

): sie sollen den Schtipfer nicht bei der Arbeit schauen,

denn diese ist ein Mysterium. Von dem unheimlichen Avernersee wendet man
den Blick ab*): gerade die Wassergottheiten sind e.s ja, die den Vorwitzigen,

der sie zu erblicken trachtct, mit Wahnsinn strafen; es sind die Nymphen,

von denen die NuuqpoAniuia ausgeht. Noch jetzt achtet man in Griechenland

bei Weihungen an die guten Herrinnen — d. h. an die Nereiden, dte im

Volksglauben an die Stelle der Nymphen getreten sind — darauf, dafs die

Darbringung geschieht, ohne dafs man sich umsieht. 8
)

Das den Nymphen zugedachte Opfer wird ins Wasser geworfen: so kommt
es am schnellsten zu seiner Bestimmung. Ursprunglich mag man Blumen odcr

Kuchen dargebracht haben, spater war man bequemer, und warf lieber, statt

jene Dinge erst zu kaufen, etwas Geld hinein — und zwar gewohnlich nicht

den ganzen Geldeswert eines vollen Opfers, sondern als Symbol die gang-

barste kleine Kupfermiinze, eben das, was heute der Soldo ist. Diese Gabe
hatte auch den Vorteil, dafs sie sofort untersank: ihr Verschwinden aber ver-

lieh dem Spender die Cberzeugung, dafs die Gottheit sein Opfer angenommen
habe. So hGren wir denn zu alten Zeiten von verschiedenen Volkern, bei

denen derartige Wasserspenden Brauch waren: um von den kostbaren Ge-

schenken der Agypter an den Nil 4
), oder der Tcctosagen an den Lacus

Tolosensis 6
)

abzusehen, so war es in Oropus Sitte, dem Amphiaraos fiir

gluckliche Genesung als Dank cin Geldgeschenk in die Hcilquelle zu werfen 4
),

auch der oben genannten Abrahamsquelle opferte man Miinzen 7
); und ahn-

liche Opfer finden sich auf italischem Boden mehrfach von den Schriftstellern

erwahnt. Fiir das Wohlergehen des Augustus warf man jahrlich einmal Geld-

stucke in den Lacus Curtius 8
), und Plinius schildert in einem seiner Briefe 9

)

den Fons Clitumnus, dessen Wasser so klar sei, dafs man die Geldstiicke auf

dem Grunde zahlen konne. Mit der antiken Litteratur stimmen dann auch

die Funde: in der hcilkraftigen Quelle zu Vicarello am Lago di Bracciano

fand man im Jahre 1852 tausende von Kupfermiinzen, vom uralten Aes rude

hinauf bis zu Stucken aus der Kaiserzeit; Henzen, der diesen Fund aus-

fiihrlich bcsprach ltt

)
, wies dabei schon auf die aus dem See von Falterona

stammenden etruskischen Bronzen hin. Von Italien aus haben dann romische

Legionarc und Kaufleute ihren heimatlichcn Gebrauch in die Provinzen ge-

1) Z. H. A|iolli>tl. I 7, 2, ji: Aioc ctmivroc Oitip KC<paXrjC SflaXXcv atpujv X(0ouc. Diu Su-llcn sin«i

gKimmelt bei Uscncr, SintfluthsaKcn S. 33 iT.

2) Apul. Mclam. II I I : mv/Au m,;>t «c si in A.frnum /,t um f,rmi,f,tns ,l,i,;,ram.

3) licmliarrt Sthinult, VollisMHn <l«i NcnjjiicclRii I 1 2», cbriula 1'arallclen an> «lcr antikrn

I.Utcratur.

4) Scn. N. (juacst. IV 7.

5) lustin. XXX II 3, >).

b) l'aus. I 34, 4.

7) So/.omcnos a. a. O.

«) Suet. Aun. 57.

9) VIII 8. 3.

10) Rl>. Mus. IX I 4 S. 20.
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tragen: an den Pyrenaen fand man Miinzen in der Quelle von Amelie les

Bains 1
) und andern Heilsprudeln*), in Britannien brachte das Aufraumen eines

Quellbettes bei dem alten Frocolitia einen unvermuteten Miinzfund 3
), und fiir

Deutschland wufste J. Klein in seinem Aufsatze „Der Tonnissteiner Heil-

brunnen zur Romerzeit"*) sieben solcher Quellen zu nennen, aus deren Grunde
romische Munzen ans Tageslicht gekommen sind.

Alle diese Funde lehren uns, dafs der in Frage stehende Brauch bis in

das funfte nachchristliche Jahrhundert ausgeiibt worden ist Aber wenn mit

dieser Zeit auch die Zeugnisse aus dem romischen Kulturkreise aufhoren, so

zeigt uns doch ein Blick auf den Aberglauben moderner Volker, dafs die

Tradition nie abgerissen ist. „Noch heutigen Tages werden in Mahren, Frank-

reich und Xorwegen Munzen als Opfergaben vom gewijhnlichen Mann in

Seen, Bache und Quellen versenkt", sagt Klein an der angefuhrten Stelle,

und zu dem obenerwahnten neugriechischen Hochzeitsbrauche gehort es auch,

dafs die Neuvermahlte einige Miinzen in die Quelle wirft; ja, die Hirten

in den Pyrenaen achten besonders darauf, dass sie sich nach der Darbringung

nicht umsehen/')

So wie dieser Brauch sich noch in Hellas und Siidfrankreich gehalten

hat, konnte sich ja auch in den Aberglauben der modernen R6mer ein

Rudiment der antiken Anschauungen gerettet haben, und es ware keineswegs

unerklarlich, warum sich dieser mit seinen letzten Auslaufern gerade an die

Fontana Trevi geklammert hatte, diesen schtinsten und priichtigsten unter

den monumentalen Brunnen Roms — von hier aus ware ein Ubergehen in

die Kreise deutscher Kunstler und Gelehrten durchaus moglich. Doch ist

dabei bedenklich, dafs die Stadtromer von heute einen derartigen Volks-

glauben nicht kennen, und in der ganzen Feier nur einen Fremdenscherz

sehen: falls diese romische Auffassung richtig ist, mufs jene Ceremonie viel-

mehr entstanden sein in deutschen Kreisen, die mit antikem Brauche gut

Bescheid wufsten — das beweist die durchgehende Ubereinstimmung der

einzelnen Riten von heute mit denen von einst. So liiuft denn dieser Ver-

gleich in eine Frage aus, die eine doppelte Beantwortung zulafst ; entweder

wird man doch noch einen Brauch der heutigen Romagnolen nachweisen

konnen, der als Basis des Ganzen gedient hat, oder es wird festzustellen

sein, wann und aus welcher Veranlassung diese Abschiedsfeier bei den

Deutschen in Rom aufgekommen ist: vielleicht ist der Fund von Vicarello in

Verbindung mit der bereits Gaudy bekannten Sage von der fesselnden Kraft

der Aqua Virgo die Veranlassung einer zuerst improvisierten , dann standig

1) Rev. archcol. IV 410.

2) E. Mcrimie, tle antiquiR aciuanim rcli^iouibus in Gallia meridionali, Paris 1886 p. 95-

3) E. Huebner, Hermes XII 1877 S. 2$7 ff.

4) Jabrbuchcr tles Vercins von Altcriumsfrcundcn im Rhcinlandc LXXXIV 1887 S. 60.

5) Mirimcc a. a. O. S. 10O: „multis toiis pro susctptti votis dona fontibus vffcrunt <ies signatum

acfcuitis Jlorti panisve fragmenttt in ipsam scaturigintm iaciunt ; cavendum est tamen ne oblato munere

pone respicias."
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gcwordenen Abschiedsfeier gewesen. Ich zweifele nicht, dafs uns die Losung

dieser Frage bald geboten wird; beantworten aber kann sie nur ein Alterer,

der durch langen Aufenthalt in Rom sich eine genaue Kenntnis des Volkes

und seiner Anschauungen erworben und dabei sein Interesse an der deutschen

Kolonie stets wach erhalten hat. Und wer hiitte das wohl in solchem Maasse

als gerade der Mann, dem diese Zeilen gewidmet sind?

Moge die Antwort nun lauten wie sie wolle: ununterbrochenes Fortleben

antiken Volksglaubens oder kunstliche Wiederbelebung nach deren Vorbild

— jedenfalls wird das Wasser der Fontana Trevi darum nicht an Kraft ver-

lieren, weil sein stiller Zauber hier an das Licht des Tages gezogen ist.

VALE SALVE
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