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Yorgelegt in der offentlichen Sitzung am 3. December 1870.

Im Januar des laufenden Jahres ist g

dert verflossen, seitdem K. O. Miiller, u

ein halbes Jahrhun

gesslichen Andenkens

die anregende dissertatio de tripode delphico als Inauguralschrift zu

dem Antritt der Professur der Alterthumskunde der Georg-Aug

Universitat herausgab Die Abhandlung Ueber die

die Bd. I, der inTripoden" in Bottiger's Amalthea folgen,

demselben Jahre 1820 erschien, S. 119 fg. (wiederholt in K. O. Mailer's

die zweite in Bd. Ill, 1825,

\\. Seine neuen Ansichten iiber

i

kl. deutschen Schriften II, S. 575 fg.),

S. 21 fg. (Kl. deutsch. Schr. II, S. 588 f;

die Herleitung des Dreifusses aus dem Cultus des Dionysos und die

Gestalt jenes Gerathes fanden, namentlicb die letzteren ,
nicht durchaus

Zustimmung bei dem Herausg Amalthea I, S. 27 fg II

S. 10 fg.

,

„Archaolog

III , S. XVIII fg. ; auch desselben Opusc. lat. p. 424 und

Kunst". 1828, S. XX is.) und dem Referenten iiber die

der Amalthea einverleibte Abhandlung

Literatur-Ztg. 1821 100. S. 799

in der Hallischen Allgem.

Fr. Jacobs. Dann sprach

Brondsted in den Voyages dans la Grece I, p. 115 fg. ausfuhrlicher

Gestalt des delphischen Dreifusses, indem

gen theils beipflichtete theils entgegentrat

den Muller'schen M
Ihm erwiderte Mill

in Betreff eines Hauptpunktes ii

Bald darauf erschien Franz Pa

den Gott. gel. Anz. 1826, S; 1777 fg

..Herakles der Dreifuss

auber auf Denkmalen Kunst

Aufsatz

i Bottig Arch Kst. S. 12

i

in welchem die vermeintliche Cortina

wurde. Durch diese neue Deutung

der Bildwerke als Omphalos gefasst

Miiller

§ Corti Schallgefasses, welches umgestiilpt in

e Auf-

Kessel
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des Dreifusses

ersten Ausgab
b O aufzugeb d danach ausserte er in der

de Handbuch Arch b 1830 S. 299. A. 9

dass ,,so das Wesentliche der Dreifussform nun wohl endlich im Klaren

sei" ; eine Aeusserung, die man noch in der dritten Ausgabe des Hdbchs,

1848, wiederholt findet. Indessen sind ihm unter den neueren Special-

schriftstellern uber den Gegenstand , dem Herzog von Luynes , welcher

sich um die Kunde bildlicher Darstellung

b (N Annales publ. par la Fr

Dreifiissen ein Verdienst

de l'lnstitut archeol. II,

2, 1839, p.237fg Mon. pi. XXIV et pi. Q, dem Grafen Clarac Mus

de sculpt. T. II, P. I, Paris MDCCCXLI, p. 258 fg. , J. L. Ussing de

nominibus vas. gr. disp., Havniae MDCCCLIV, p. 93—97, Joh. Heinr.

Krause „Angeiologie", 1854, S.217fg., S. 247, H.Weiss „Kostumkunde"

I, S. 921, nur die beiden letzten vollstandig gefolgt; ausserdem auch

C. Fr. Hermann ,,Lehrbuch der gottesdienstl. Alterth. der Griechen"

40, Anm. 11 (gar mit Beibehaltung der von Miiller

spater nicht mehr gebilligten Annahme eines besonderen Schallgefasses.

Brondsted's eigenthiimliche Ansicht fiber die Einrichtung des Dreifusses

zum Behuf des Orakelgebens fand noch bei Preller in Pauly's Realen-

cyclop. des class. Alterthums , Art. Delphi, Bd. II, S.

Zuletzt ist tiber die Gestalt des Dreifusses die Hede g

Gelegenheit der Verhandlungen tiber die sogenannten Schlangensaule auf

905 fg. Anklangn

bei

dem Hippodrom Constantinopel ; s. die literarischen Nachweisungen

bei C. Friederichs „Bausteine z. Gesch. der griech.-rom. Plastik" n. 51

Ueber die Verbindung des Dreifusses mit Dionysos hat Zeit

namentlich C. Botticher gehandelt, in

S. 310 fg., auch S. 170, 178, 222, und

der Tektonik der Hellenen II

bonders in dem Winckelmanns

festprogramm ..Das Grab des Dionysos an der Marmorbasis zu Dresden"

Berlin 1858, und in Gerhard's Arch. Ztg. 1858, n. 116—118, womit zu-

sammenzuhalten Chr. Petersen's Abhandl. „Ueber den Festcyclus des

Apollon und Diony Hamburg 1859 d besonders Grab

Todtenfeier des Diony

aber auch

E. v. Leutsch's Philologus XV, S. 77 fg.

arr:h XXXlHglu in den Annali d. Inst, di corr

1861, p. 119 fg.. und Friederichs a. a. O. n. 75
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Die nachstehende Abhandlung hat den Zweck, 1) die verschiedenen

Arten des delphischen Dreifusses genauer zu bestimmen, 2) den Bestand

und die Beziehung der Dreifusse im delphischen Tempel zu ermitteln,

3) die Frage fiber die Gestalt des mantischen Dreifusses moglichst zur

Entscheidung zu bringen und
k
weitere Auskunft fiber die anderen soge-

nannten delphischen Dreifusse zu geben.

1.

Der zu Delphi oder, genauer, Pytho befindliche heilige, fur ganz

Hellas bestimmte Orakeldreifuss (o tqCtiovs o iv Atkqols Aristid. Vol. II,

p. 281, 5 Dind. , 6 JIv&ol tq. Philostrat. sen. Imag. II, 33, tq. ^dittos und

Uqoq tq. Eurip. Ion.91 u. 514, tq. xoivbg
c

EAAddos Eur. Ion. 369, 6 tq. o

juavTixog u. 6 fx, tq. Plut. de ser. num. vind. XII, Schol. z. Pindar. Ol.

IX, 43) wird zuweilen auch 6 SsXtpixbs oder nv&txos tqCtiovs genannt (vgl.

Pollux Onom. X, 81, Himer. Or. XIV, 10, Luc. Pseudol 10, Zenob. Prov.

VI, 3, T. I, p. 161 ed. Gotting., Theoph. Sim. Epist. 33 nebst Boissonade

z. Eunap. Vol. I, p. 286, Nicephor. Gregor. Ep. ined. bei Boisson. a.a.O.);

aber der betreffende Ausdruck kommt schon seit der hellenistischen

Epoche auch in anderer Bedeutung vor. Bei Athenaos I, 6, p. 38, a. b

heisst es: J£fjjuog S
3
6 JrjAiog y^m. {tqCtiovs xv^xovg, oty o nv&ixos, uX%

ov vvv Xtfirpa, xa/lovoiv. ovtoi <f ijoav ol /uiv anvQoi, sis ovg top ohov

tigsxepctrt/vop
, ol Si Aostqoxooi, iv olg id vSwq i&iQiiaivov s xal ifinvQi(irr

rat. xal xovtwv svioi wtwevtbs, TQCnoda Si xr\p vnofiaoiv fyopTsg TQCnoSts

(ovojudfovro? Bei demselben werden V, 26 fg. von Kallixenos in der Be-

schreibung der Pompa Ptolemaos' II mehrfach StAyixol tqCtjoSes und i

m V
nodes schlechthin erwahnt, p. 197, a: xam jufaov Si twv uvtqwv vvfiqai

iteC<p$noav, iv ul$ sxeivxo defytxol XQVG0
"
1 tQ^odes vnomfoar* frorwf,

P- 197, b : naQST^oav Si xal tqCtioSss rots xaxaxhi[iivois XQVOol Staxoaioi

toV dot&juov, wot' htvai Svo xara xXCvr[v} in dpyvQWP SUSqwv, p. 198, d

:

nqoh-XHTo S' avxov (sc. tov Jiovvoov) — tqCtiovs XQVOOvg, iy ov SvpiairiQiov

XQvoovv xal ymXai Svo XQ™™> P-198.C: SUyixol TQtnoStg &&Xa wis twv

a&AriTwv x<>QW<>K, o juiv naiSCoxwv ivvta 7ir}X<op to vivos, o Si ti^wv

ScoSexa twpJpSowv. und p. 199, d, auch in der dem Dionysos gewidmeten
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wv sfg /utp dxs ri]v tisqC/ustqov nr^wv h~Abtheilung: ryinodeg rtooccQsg,

xcu'dsxcc, xwtdQyvQOS c5V oAog, ot Si TQslg sMrzopsg ovrsg diahSoi zam /ti-

aov vnfiQXOV. /uard rovrovg $<ptQOVzo SsAtpixol tQinodsg aQyvQoi — eMttovs

XiDV 7lQ0SlQY\/Ll£Va)P

,

cop ai ywpiai • y und f : TQiTiodsg XQva°l ^ydXoi xtt-

wQsg, endlich p. 202, c. d: dsAcpixol TQinodsg /qvooI ivvta ix nr\x&P wood-

qo)v • aXXoi OXTCOj, 7lt]XU)P £§• ctXXog Tirixcjop TQiaxovta, £<p ov f\v £wa xgvGci

sieht man, dass zu

nwrajiYiXYl *&l OTtipavog xvxkio XQva°vs d/untAiPog.

Vergleicht man diese Stellen unter einander, so

der Zeit des Semos der so genannte pythische Dreifuss gegeniiber ande-

ren Dreifiissen, welche mit einem Kessel, Aiftrjg, versehen waren und

praktischen Zwecken des Lebens dienten, als toCnovg bezeichnet wurde
*

und bei Kallixenos zwischen dsJLg>ixol zolnodsg und toCnodsg schlechthin

unterschieden wird; denn dass diese von jenen gar nicht verschieden

sein sollen, folgt doch aus den Worten twv TTooeiorj/LiJ-vcor p. 199, d mit

nichten. Zu den dt/.yixol roinodsg gehoren die sogenannten xoqr\yixo\ tq.

(p. 198, c); zu den rgmodsg schlechthin die tqcctis^cci roinoSsg, mensae

tripedes, die Speise- und Schenktische (p. 198, d, 199, d). Die Bezeich-

nung der dreifussigen xoan^av durch rolnodsg ist als bei griechischen

Schriftstellern der classischen Zeit vorkommend aus Athenaos selbst zur

Geniige bekannt; vgl. namentlich II, Cap 32, p. 49 I, 35, p. 157

auch XL 109, p. 503 so wie auch aus Pollux X, 80. Aus der hel

lenistischen Epoche ist sie z. B. bei Phylarchos aus Athen. IV, 21,

p. 142, d, nachweisbar. Sie findet sich auch bei den griechischen

Schriftstellern der Kaiserzeit; vgl. ausser Plutarch. Cleomen. XIII: He-

liodor. Aethiop.VII, 27, p. 214, 25 Bekker,, Artemidor. Oneirocr. 1,47,

Cassius Dio 61, 10, Alciphron. Ill, 20, 2 (tq. fur die naooyidsg «nes Gauk-

lers im Theater), Pausan. V, 12, 3 (to. snlxctXxog, $<p ov 71QIV fj tr\v

Todnelav noir\^Y[vai, tiqostC&svto toig vixmatv ol otiyavot, zu Olympia).

Entsprechend dem Unterschiede , welchen wir bei Semos finden

beschrankte Apion nach Apollon. Soph. Lex. Homer, p. 154, 30 Bekke

Bezeichnung durch TQiTiodsg auf die tefiri a&rijuauxovg welche

durchaus zusammenzustellen sind mit den dssl<pixoi TQiTioSeg bei Kalli-

Homer. H. X, 122xenos. Man vergleiche tiber jen Eustathios z.
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p. 244, 57 fg dra&s/Liaxixoi {iginodag) TTQOg &£[i€voi iv
V

oixoig ri vaoiSy vlxquvtoi nvol tpvXaxib/uspo i > ovg dnvoovg iviav&d wriaiv 6

nQog 8iaGTokr\v tcop i/iTivQifir[ mit dessen Worten

sammenzuhalten Pausan. IV, 32, 1, wo es in Beziehunar auf

to/ispop naoa Msaarjpicop
c
Isqo&vgiop heisst dl xal uqxcuoi TQiTiodsg

anvQOvs avjovg xaAsl
c

'0/uriQog. Wie bei Semos der Ausdruck o nv&ixbg

xginovg nicht von dem mantischen Dreifuss zu verstehen ist, obgleich

derselbe spater von Erz war, sondern von dem anathematischen, so nach

unserer Ueberzeugung auch der Ausdruck dsAyixbg xginovg in der Stelle

des Artemon

Pythagoras vo

iiber das xgmovg genannte ran Instrument des

Zakynthos bei Athen. XIV, p. 637 d

Von den Ro bekanntlich die xganetai xgCnodeg

delphicae und substantivisch delphicae genannt, vgl. Salmas. Observ. ad

jus Att. et Rom. p. 488, Wower. u. andere interpr. ad Petron. C. XXII,

Harduin.

Muller de

Plin. Nat. hist. XXXIV VIII 6, T. II, p. 641

delph. p. 6, Anm. 8 und p. 16, Anm. 43, und zuletzt

Anm. 2030J. Marquardt Rom. Privatalterth. Abth. I, S. 328 fg., bes.

Griechische Schriftsteller der Kaiserzeit sprechen in demselben Sinne

dztyig toccnetct oder dsXtpixr\ so-. xgdnst

bei Lucian. Lexiph. 7, wo die Handschriften

Jenes hat

noxr\gia 81 €X€lXO

navxoia inl trjg deAyivCdog xQan£tr\g uch der Scholiast, Vol. IV, p. 152

ed. Jacobit

nodag tyuv

g hatte: ovxco Uvsxai nagct xb SsAcpt,

zu

Schon Salmasius zu Ael. Spartian. p. 150 sah ein, dass

schreiben sei, und ihm folgte Koraes bei Schaefer Plut.

Vit. Vol. VI, Lips. MDCCCXXX, p. 345 Mit

Jemand die Auctoritat des Scholiasten durch

Melite bei Torremuzza Sicil t. XCII 10

i schwerlich

ize, wie die

Nouv. Ann.

de l'Inst. Vol

Krat

pi. C 29, vgl. de Luynes p. 253 fg., oder durch den

Roccheggiani's Raccolta T. II LVIII, F. 4, oder selbst durch

den Lampenstander im Mus. Borb. VI, 30, 2, aufrecht zu halten gesonnen

sein, wenn auch die betreffenden Bildwerke, namentlich das letzte, zei-

gen, dass betreffende Scholion auf gelehrten Mann zuriickgeht

Das Andere findet sich Plutarch , welch

Histor. Classe. XV.

wahrend von ihm im

Ff
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Leben des hellenischen Kleomenes , C. XIII, derselbe Gegenstand als

ToiJiovg xoctifjoct x<*2-x°vv *XWV °^vov ^0T0V xĉ fpi^Xceg d^yvoccg u. s. w.

bezeichnet wird, im Leben der Gracchen, C. II, nacb den Handschriften

Beziehung auf den C. Gracchus v\X

dsAyTrag agyvgovg sngtceio n/Lifjg £tg sxccatrjp Xixoav dQce/ucSv xi^a)v X(e^

SiaxoaCcov mvmxovia. Man hat vorlangst eingesehen , dass in deXtpivag

ein Fehler steckt und schreibt jetzt mit Amiot und Koraes: $£X<fixag,

indem man einen Nominativ o dtZ(pi% d. i. 6 di-Ztpixbg TQiitovg voraus-

setzt. Aber davon findet sich unseres Wissens sonst keine Spur. Man

verweis't freilich auf die beiden bald anzufuhrenden Stellen des Proco-

pius und des Etymologicum magn. Allein da ist d&yixct der Nominativ,

das Lateinische delphica (wenn man nicht etwa StAtpixctv schreiben will,

was aber unnothig ist). Auch ware es immer bedenklich, ein Wort des

TiaQccxjucctiop lXXr\viGfiog, wie Koraes annimmt, in den Plutarch hinein zu

corrigiren, zumal in diese Stelle, an welcher es sich um einen romischen

Ausdruck in der Zeit der Gracchen handelt. Man hat ohne Zweifel
I

dsAyixctg doyvQccg zu schreiben. Letzteres musste zugleich mit dem

Uebergang des dsXtpixag in detylvctg in ccQyvQOvg verderbt werden.

Dagegen braucht Philostratos nach Damis von Ninive den Ausdruck

Qinodsg nv&ixol, vgl. Vita Apollon. Ill, 27: zqinoSeg /uiv i!;snoQ£v&il

nv&ixol TttrctQsg ctvxopetto i f xa&ctmg o% 'Ojuijosioi (II. XVIII, 373 ij

nQo'iovtsg, olvo%6oi d* in amoTg x&Axov piXavog — . twv ds tqmoSwv oi

t

filv Svo ofrov intQQsop, toiv dvolv dt 6 /utp vdazog &€Qjiov %Qr\vr\v nciQ£ixw>

6 d£ av xpvxQov. Hier hat man an Kesseldreifiisse , d. h. Dreifusse mit

gewolbtem Bauch (ydcTQcc), gedacht (Krause Angeiol. S. 217, Anm. 4).

Aber schwerlich mit Recht. Weder konnen die beiden von Philostratos

zuerst erwahnten Dreifusse die von Semos bei Athen. a. a. O. und von

dem durcliaus mit ihm iibereinstimmenden Philochoros bei Athen. II, o,

p. 37 f. und 38 a. aufgefuhrten xQarfjosg sein, noch der dritte Dreifuss

bei Philostratos ein if-invoipfprig oder s/ujiVQog, noch der letzte ein solcher,

wie ihn Asklepiades von Myrlea im Sinne hatte , als er nach Athen.

XI, 103, p. 501, c schrieb: xal Xtfirpu xctku o noir^g xbv plv tynvqi-

fir)Tr[v> top dk anvQov
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xccS Si tefirji anvoov ftoog at-iov dv9s/u6svra,

xbv dexofievov I'acug vdwo tpvxQov. An einer deren Stelle be

zeichnet Philostratos dieselben Dreifusse schlechthin als TQinod 10

p. 100 der Quartausg Kay Mosrlicherweise eehoren hierher

aucb die von Pseudo-Phalaris (Epist. XX, p. 316 Lennep

toinoSsg SsAtpixoC 1
).

iihnten

Was den Namen delphicae betrifft, so heisst es

desselben bei Procop. de bello Vand. I, 21 : iv

Erklar

m inl
c

o

vox6oi

Toinovg

\9srWj StXywa St wv xqCtioS

Sf\ mg xvXixag o\ fiaoiMag ol

/Lovoi 'Pwuceiot, iml noiotov ti

Jefyolg ytyors. Die "Worte sind allem Anschein nach aus der Schrift

Graramatikers tlehnt, dessen Angabe vollstandi5 cnthalten

fitfj

Vsotg dva^ata , xoinoSag re delator*; xccl Cutpdvovg xqvtiovg xccl dXXa nolXa xccl

noXvxeX^ XctQrfTijoMx tfg ocorijoiceg. Lennep. bemerkt dazu p. 317, 65
:

Si tginodag

solum nominasset noster, nihil in eo esset
,
quod a Phalaridis veri temponbus ab-

horreret. Sed habet %ot*6d*v dthpumv nomen, quod, cum Romams, probat, nostrum

consuevisse. Quas enim ii vocarunt mensas aut delphicas , eas Graeci,

qui temporibus Romanorum florebant, tginodag SeX^xovg nominarunt. Ita Athenaeus,

in descriptione pompae Philadelphi, ex Callixeno Rhodio - tQinoSag deXcf.xovg XQVCovg

- - - m . ft I Nec credo
et dQrvQovg commemorat ; atque ita alii citeriorum temporum scriptores.

ex antiquioribus inventum iri
,

qui ad cortinae delphicae exemplum factos xoinoteg

generatim SsX^xoig nominaverit. Trotz der offenbaren Irrthiimer, welche, wie aus

unseren obigen Darlegungen erhellt, in diesen Worten enthalten sind geben wir die

Moglichkeit, dass Pseudo-Phalaris an nichts Anderes als die delphicae gedacht

habe, Weihgeschenken
1 \i * f \ h It ^% I II i t v fA * ™ ^^ * ^ ^ t^\ ^^ ^^ ^^ — —

(s. unten's. 229); aber auch nichts weiter. Es ist eben so ^^f^;.^^
die anathematischen Kesseldreifiisse verstanden wissen wollte.

die i

Hist. misc. XI

i*

(Socrates

Cherii), da

Ich schweige iiber

sign. Constant, p. 30),

tripodes delphici (Paulus Diaconus

»u~„ „<,». niVlifs fipnaueres ermitteln
iiiBt. misc. ai, p. S53«j ea. yjuvm/, «« «

ti„„„ ft„cSiii« in

Konstantinopel
1864, S. 247, ausgesprochene

^anunopei* in riet*™^ » «--— ~
anathematische

Ansicht hege . dass es sich dabei durchweg urn das
,

was cue n

Dreifusse im engeren Sinne nannten, also urn Kesseldreifiisse, handle.
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ira Etym. magn. p. 255, 10 : A&Xyixa top xQinodct (Etym. Gud. p. 138, 8

AsAyixu zu tq.) ol Pwjueuoi, insl nQvowv sp AsA<poTg ytyopsp. rj ro(no§a

top diovvoov, olov ctdeAipixopy on m Aiovvgov /ut2fj an

a

qa£artsg ol Titdres

red *AnoZAwri naQb&erro sjipccAdptsg Xb$Y[Xi, o Js nctQa Tip TQinodi angdsio.

Der zweite Theil dieser Erklarung, dessen Anfang ohne Zweifel verderbt

ist, hat in neuerer Zeit wiederholt (zuerst bei Osann zu Cornutus p. 377,

dann bei Gerhard in Botticher's Grab des Dion. Anm. 15) eine Conjectur

veranlasst (rqCnoda tbv Aiovvgov), nach welcher angenommen wird, dass

man auch einen im Adyton zu Delphi neben dem mantischen befind-

lichen Dreifuss des Dionysos SfAgtixa genannt habe. Aber dieselbe ist

durchaus zu verwerfen. Auf der richtigen Fahrte war schon Lobeck,

da er Aglaoph. p. 559 vermuthete: rj Si a top Awv. Inzwischen ist es

doch kaum glaublich, dass tQinoda nur aus dem in da verschriebenen

diet entstanden sein sollte. Aller Wahrscheinlichkeit nach war geschrie-

ben: ov xi nov dice top Jiop, Der Verfasser verwirft also die zweite

Deutung , und dazu passt es sehr wohl , dass Procop dieselbe der Er-

wahnung gar nicht fur werth befunden hat. Vergleicht man nun die

Scellen des Procopius und des Etym. magn. mit einander, so wird man

urtheilen, dass die Romer die rodnsta rqCnovg delphica nannten, ebenso

wie den delphischen Orakeldreifuss, welchen sie als altestes Beispiel der

tQcrn. TQinovg und als mensa delphica xar i^ty betrachteten. Diese

Auffassungsweise entspricht nicht bloss der unten zu behandelnden Stelle

des Pollux Onom. X, 81, sondern sie wird auch durch die ebenfalls noch

weiter zu betrachtende Stelle des Ammianus Marcellinus XXIX, 1, 29

und die des Tertullianus Apologet XXXII: per quos (daemones) et ca-

prae et mensae divinare coeperunt, so wie namentlich durch Stellen la-

teinischer Grammatiker bestatigt , in denen der delphische Orakeldrei-

fuss als mensa bezeichnet wird,.vgl. Servius zu Verg. Aen. Ill, 360:

tripodes mensae fuerunt in templo Apollinis delphici, quibus superim-

positae Phoebades vaticinabantur (wo der Pluralis tripodes im Texte des

Dichters den Grammatiker dazu verleitet hat, so zu sprechen als waren

mehrere derartige mensae zu Delphi vorhanden gewesen) ; Schol. zu Lu-

can. Pharsal. V, 152
: tripus est mensa Apollinis a tribus pedibus, quae
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et cortina dicitur. Haec corio pyth pentis erat, quern Apoll

terfecit g denselben zu V. 121 tripodas mensas Apollinis (wo es

sich auch allein um den delphischen Orakeldreifuss handelt); Myth

Vat. Ill, 8, 5 in Bode's Iter. myth, script, lat. p. 202: tripus vocatu]

Apolli pyth pentis corio tecta. Eine andere Erklarung des

Namens findet sich bei Plinius Nat. hist. XXXIV, 14 : Ex aere factitavere

et cortinas tripodum, nomine delphicas
,
quoniam donis maxume Apolli-

f

nis delphici dicabantur (vgl. Anm. 19). Dass auch die delphicae in den

HeiligtMmern vorhanden waren und Gottheiten als Weihgeschenke dar-

gebracht wurden , ist ausserdem aus Cicero Act. in Verr. IV, 159, vgl.

Spanheim in Callimach. hymn, observat. p. 386, und durch Inschriften

bekannt. Besonders begehrt waren sie als Luxusgeriithe des Lebens.

Man hat also drei Arten delphischer Dreifusse zu unterscheiden,

1) den delphischen Orakeldreifuss, 2) die anathematischen Dreifusse,

die in die Kategorie der mensae delphicae gehorenden Tischdreifusse.

. Der delphische

pollinischen Tempels

2.

.keldreifuss stand bekanntlich im Ady

l Pytho fiber der Erdspalte

,

des

aus elcher der

die Pyth geisternde Hauch aufstieg Diodor XVI, 26 bezeichnet

ihn als firjxavfjv, i<p fjp avafiatvovoav (ntJOipfpiv) §v9ovoia'£<

[iccvisvso&cu wig (3ovAevofi£
~ >/

fiaoeig. Strabo

Auf dem dreiHorensagen, dass der iQtnovg vxfjriXbg sei (IX, 5, p. 419).

fiissigen Gestelle lag ein Gerath, welches als Ufas oder ytdlr} oder

Oder okfios oder cortina bezeichnet wird

wird weiter unten ausfiihrlicher die Rede

Ueber alle diese Ausdriicke

n. Ueber den X0rig vgl. man

schon jetzt Photius Lex. tQtnoda Ufata • iv Jstyolg inl tQlnoda mCfievov

fi(ttnixbv rov *An6Ua>vog, und die entsprechenden Glossen bei Suidas und

Zonaras mit meinen Bemerkungen in Fleckeisen's Jahrb. fur class. Philol.

1864, S. 245 u. 254 4 In ohne Zweifel verderbten Stelle

das auf dem dreifussigen Gestelle liegende Gerath aller Wahrscheinlichkeit

nach noch mit einem anderen Namen bezeichnet Es die Rede von

dem bekannten Orakel in Ge. Cedren. Hist. comp. I, p. 532, 8 fg. Bekker



230 FR. WIESELER,

sYnccrs no fiaaiArfi • xcc
/
uai n^a8 SaldaXog avM>

ovxsn 4>6ipos sxtl xctAvfiav, ov [x&imda dd(fpr\v
y

ov nctyav Xakiovoav, dnta^sro xcu XdXov vdwg.

Dass hier Niemand an der xctXi

verwundern. Oder hatte man <

und Philostr. Vit. Apoll. VI, 10

trotz der unmittelbar vo

'/?« Anstoss genommen hat, ist sehr zu

jtwa an die xctXvftri bei Pausanias X, 5, 5,

, p. 110, 20 Kayser. zn denken und diese

hergegangenen Erwahnung der daiSctXog

fur passend zu halten? Es liegt auf der Hand, dass von dem Dreifuss

die Rede gewesen sein muss,

cremb. X, 11, p." 270, 8fg. Herch

Man

to

zum Ueberflusse Eustath. Ma

tXovaa Tiri/fi xal TToojuctvn datpvt

xcel tqCtzovq, wenn es sich auch hier um eine andere Orakelstatte Apol-

lons handelt. Sicherlich war urspriinglich geschrieben : xsX&fiav.

Dieses Wort ist bekanntlich dichterischer Ausdruck fur ein Gefass (Le-

tronne Observat les noms des gr. p. 47 fg.) , womit in dem

vorliegenden Falle sehr wohl das inC&rifia des Dreifusses und weiter

dieser iiberhaupt gemeint sein konnte. Aus den Stellen iiber Xi^g,

xvxXog, oX/nog, cortina und der des Ammianus Marcellinus XXIX, 1, 30

in welcher das betreffende Epithem mit anderem Namen (lanx) und

nicht in unmittelbarer Beziehung auf den Orakeldreifuss erwahnt

wird, folgt mit Sicherheit, dass es mit dem dreifussigen Gestell nicht

untrennbar verbunden war.

Das Material anlangend, so erwahnen die beiden altesten Zeugen,

Euripides, Iphig. Taur. 1253, und Aristophanes, Plut. 9, dass der Drei-

fuss von Gold gewesen sei. Die sind freilich nur ,,Dichter" (Miiller

Kl. Sehr. II, S. 592) , entbehren aber deshalb gewiss nicht der Glaub-

wurdigkeit, und wenn Ulrichs Reisen u. Forsch. in Griechenland I, S. 99,

Anm. 9, meint, Aristophanes' Ausdruck zotnodog ix XQvariXdtov sei wohl

nicht ganz wortlich zu nehmen, so kann das insofern zugegeben werden,

als das Werk schwerlich ganz aus massivem Golde war, sondern

wie man am liebsten annehmen mochte

mertem Golde bekleidet war.

aus Holz, das mit geham-

Bestand

und Aristoph

aber der Orakeldreifuss zu den Zeiten des Euripide

Gold so ohne Zweifel nicht der ursprunor-
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liche. Er riihrt vielmehr vermuthlich aus der Zeit seit Gyg dem

Lyderkonig her, in Bezug auf welchen es bei Athenaos VI, 20, p. 231, e

hi 3e a/gvoog fy b Ilv&iogheisst nob rfjg tovtov (faGiAeiccg dpaoyvoog

'Egtoiog SP tfj TSGCCCQ

Xmmxdjv. In derselben Periode wurde wahrscheinlich das ismenische

Heiligthum der Thebaer ein Schatzhaus goldner Tripoden, wie es von

Pindar genannt wird. Bei so bewandten Umstanden konnte es vielleicht

scheinen, dass mehr , als ich in Fleckeisen's Jahrb. a. a. O. S. 257,

Anm. 10 zu thun wag

Aristophanes zu

auf den S zu der bef. Stelle des

g sei, berichtet, dass Einige den Orakel

dreifuss fur jenen von milesischen Fischern aus dem Meere gezogenen,

den sieben Weisen angebotenen , aber von ihnen abgelelmten, endlich

von Solon dem Apollon als dem weisesten zugewiesenen Dreifuss liielt,

von dem auch bei Plutarch, Solon. IV, bei Diogenes von Laerte I, 1, 7

nerios Orat. XIV, 15 , und Suidas u. d. W. z& ix tqI-und 5. 1. bei Hi

nodog Rede Doch scheint mir die betreffende Annahm auch

jetzt noch gewichtigen Eedenken zu unterliegen, wenn auch der Urn

stand, dass Diog letzterer Stelle den in Rede stehenden Dreifuss

ehernen bezeichnet. nicht ohne Schein daher erklart werden konnte

dass der delphische Orakeldreifu jener spateren Zeit von Erz war.

Ebenso wenig mochte ich dem Pseudo-Kallisthenes vollstandiges Ver

trauen schenken, der I, 45 in Bezieh

berichtet: xccl s

auf Alexander den Grossen

» -

xal sIgsA&ojp ek rd wv 'AnoMwvog leobv fa'ov ri]v 4>oi$oteXov

uavrsvoaoSm. "rifc ds tsyovcng fin ^(?/«)^w avroj **> pccinnov,

ooyia&elg 6 'AAtgavdo £I $ovXu fiaptsvGcea&m, paottii;

Qtnoda, (Sojisq 5 'HoaxJlrjg ijidoml-s top 4>oi$oMXop TQinoSa, op KqoI

Gog Avdcop BaotXsvg ccvt&st Dass der in den Worten er-

wahnte Dreifus der Pytho sein soil, unterliegt allerd 6 keinem

Zweifel 2
) ; wohl aber die Angabe

,

Krosos denselben wieder her

2) O-ivaiiistiieiicD ^"»m^ &~—
Tegyra, wie C. Miiller in seiner Ausgabe des Biog *Ah>l

wie

Worten
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gestellt oder eingesetzt habe, nicht sowohl wegen der eigenthfimlichen

Ausdrucksweise
,

nach welcher es so aussieht, als habe zwischen He-

rakles und Krosos zu Delphi kein Dreifuss bestanden, als deshalb weil

wir fiber Krosos' Geschenke genau unterrielite t sind und die betreffenden

gewichtigeren Gewahrsmanner fiber einen nach Delphi geschenkten Drei-

fuss ganzlich schweigen, wahrend ausdrficklich angegeben wird, dass von

Krosos ein solcher und zwar ein goldener, in das Ismenion zu Theben

gestiftet wurde (Herodot. I, 92). Auf einer Verwechselung mit diesem

wird die Angabe bei Pseudo-Kallisthenes beruhen, die inzwischen, ebenso

wie die andere, fur den Umstand, dass seit der Zeit der lydischen K6-

nige der delphische Orakeldreifuss von Gold war, wohl mit veranschlagt

werden kann

das verderbte letzte zu schreiben sein: 'AxQctKpviov). Ob zov Ootp
S Die

Wort
Mloq ausdrUckt, von mehreren alten Schriftstellern grade in Betreff des delphischen
\ms%* +,-. *^ -^ _ _ t • -i . m _

poMXov erregt

Bedenken, aber nur in Betreff des ersten gross geschriebenen Buchstabens. Die

Vi

welche auf
Worten

lm

fioXdlog. wie

(td^ov xovg Xoyovg)

Wort (poifioXdXog einzusetzen, vgl. Hesych. (potf

poipav, yoipdfap (Longin. de sublim. VIII, 4: mxi

Worte mit yo^oXdXov tqinoda begniigen diirfe, indem man cpotfol
tung

3) Paschalius Coron. L. VIII-, p. 556 schloss ex Himerio, nbi Apollinem allo-

quens invehitur in Xerxem
,

qui usque eo audaciae progressus est, ut sacris tripo-

dibus ignem iniicere tentarit. dass rW Or*Voi,Wf„en ™- t ~_u „„; Vam
Xerxes

^ ~« *^«5 u^uc Aaiciiuuiu est, cua Hipuuao w~
stitisse ex ea materia quae igni obnoxia esset. Ea erat laurus

,
quam Phornutus

ait esse rify*av*m> (stexxecvowv
, C. XXXII, p. 199 ed. Osann.). Himerios sagt Eel.

Afcfaw
^ ^^ *"X<Sj ini *'***** "^rtoUop, zdp ^XQl ™v (tsooy Wernsdorf.)
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Die Nachricht, dass der Orakeldreifuss von Erz gewesen sei, findet

sich unseres Wissens nicht fruher sicher und deutlich ausgesprochen als

bei Jamblichus de myst. Ill, 11, S. 126, 4 fg. Parthey. Dennoch ist es

nicht glaublich, dass der goldene Dreifuss erst in seiner Zeit oder nicht

lange vorher abhanden gekommen sei. Das geschah aller Wahrschein-

lichkeit nach durch gewaltsame Vernichtung oder durch Raub. Zumichst

denkt man wohl an die Zeit des Nero , von dem es bei Dio Cassius

Epit. 1. LXIII, 14 , Vol. IV, p. 52, 4 fg. ed. L. Dinddrf. heisst : too

*An6AAwvog &QU)7lOVg & TO OTOjUlOV t|

tivsv/ucc dvflsi Gtpdl-ctg, und bei Philostratos Her. p. 339, 6 fg. Kayser. :

zb nv&ixbv GTO/uiov, naQ ov a\ o/Li<pccl uvinvzov, anoyoanuv wQ/uqosv , wg

fir\§l rep
y
An6XX(avi <pu)vr] £^. Vgl. auch Schol zu Lucan. Pharsal. V,

70, 102, 113, 139. Aber es steht, so viel wir sehen, auch kein ausse-

rer Grund der Annahme entgegen, dass der goldene Dreifuss schon zu

Hier steht es nicht einmal sicher, ob unter rqinodeq der Orakeldreifuss allein zu

verstehen ist, und wenn das auch das Wahrscheinlichere sein sollte, so ist doch

jener Schluss auf das Material keineswegs geniigend. Sonst hiitten wir ja nach un-

serer ohigen Annahme zur Zeit des Xerxes einen Dreifuss, der nicht bloss von Gold,

sondern zugleich auch von Holz war. — Von Holz wird auch wohl der Dreifuss

gewesen sein, welcher durch den »goldenen« ersetzt wurde. Doch giebt es dafiir

kein ausdriickliches Zeugniss. Denn dass Hymn. Homer, in Apoll. pyth. 215, wo der

Gott bezeichnet wird als : xqe'mv ex dd<pprj$ yvaXoov xmo naqvr^oXo, dahin zu deuten

sei, wie Paschalius a. a. 0. wollte, wird jetzt Niemand mehr glauben, obgleich die

Worte. mit denen zusamnuenzustelle auch

von den letzten Herausgebern nicht richtig verstanden sind; vgl. meine Bemerk. in

Fleckeisen's N. Jahrb. f. Phil. u. Padag. Bd. LXXV, S. 692. Bei Ammianus Mar-

cellin. XXIX, 1, 29 heisst es in Beziehung auf ein Ereigniss aus der Zeit unmittel-

bar nach dem Tode des Kaisers Valens: Construximus ad cortinae similitudinem

delphicae diris auspiciis de laureis virgulis infaustam hanc mensulam, und Nicephorus

Callistus, welcher in der Histor. eccles. II, 45, T. II, p. 202, C der Pariser Ausg. v.

J. MDCXXX uber dieselbe Sache berichtet, erwahnt tqinoda IvXwov dd<pvnq mnoit}-

ptvov, ohne die Aehnlichkeit mit dem delphischen Orakeldreifuss besonders hervor-

zuheben. Diese bestand nur hinsichtlich der Form, nicht auch in Betreff des Stoffes.

Dass man damals diesem besondere Bedeutsamkeit zu geben sich bestrebte, erhellt

i aus dem, was iiber den S

Histor.-nhilol Classe. XV. Gg
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d Zeit verloren gegangen sein konne, in welcher den delphischen

Heiligthiimern so manche andere ahnliche Werthsachen genomraen wur-

den, der der phokischen Tempelrauber , die sich nicht scheuten, selbst

Adyton anzutasten, indem sie w nsgl %r\v laxiav xal top tQlnoda avt-

oxamop (Diodor. XVI, 57, Aelian. Var. hist. VI, 9) und die g

Adler am Omphalos raubten, woruber uns nur ganz zufallig, namlich

-durch die Scholien zu Pindar, Kunde hinterlassen ist. Vgl. auch A. 31.

Dass in den Zeiten nach dem phokischen Kriege bis auf Jambli-

chos das delphische Orakel wohl im Stande gewesen ware entweder

durch sich selbst oder durch vermogende Gonner wieder einen goldenen

Dreifuss zu beschaffen, unterliegt wohl keinem Zweifel. Aber einerseits

mochte man einen solchen Luxus fur iibernttssig halten, urn so mehr,

als der im Adyton befindliche Dreifuss nur wenigen Fremden zu Gesicht

kam, andererseits konnten sich mittlerweile Ansichten geltend machen,

nach denen ein eherner Dreifuss seinem Zwecke besser entsprach als

ein goldener.

Nach Eusthathios zu Horn. II. II, 408, p. 1067, 59 fg.: ©J nvSayo-

qixoi <fc:ai ibv %aXxbp navti 6vvr\xsiv nvsvjuart SmotCq

Awpi rotnovg Totoviog dpccxsimi. Damit stelle man zusammen Porphyrias

Vit. Pythag. c. XLI : iffdctyoqag Usys top ix %uXxov xqovo^pov yevo-

fiBvov fyop <pu>pi\p strut nvog rwv dmpovwv ivamiXrifi^vriv tu> Xa*x(?>

und dass wir wenigstens bei Schriftstellern der Kaiserzeit Andeutungen

en, nach welchen aus dem Tonen des Dreifusses Weissage geholt

wurde. Der Einnuss der Pythagoreer auf das delphische Orakel lasst

sich schon lange vor Jamblichus' Zeit nacjiweisen 4
).

Was aus diesem ehernen Dreifuss geworden, ob er unter Constan-

dio

find

tin dem Grossen nach Constantinopel gebracht ist, wie einige spatere

Schriftsteller ohne Zweifel annahmen , oder nicht , kann nicht nut vo -

kommener Sicherheit ermittelt werden; vgl. meine, Bemerkungen in Fleck-

eisen's Jahrb. a. a. O. S. 248 fg. Trifft unser obiger (S. 230) Verbesse-

4) Besonders deutlich und in eigenthtimlicher Weise tritt symbolische Bezie-

huna des Metalls hervor bei der lanx rotunda pure superposita ex diversis met

Marcellin. 8. 30 erwahnten Dreifusses
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rungsversuch der Stelle des Eusebios das Wahre, so war er zur Zeit

des Kaisers Julianus nicht mehr in Delphi vorhanden und auch durch

keinen anderen ersetzt.

Der Orakeldreifuss soil nach spateren lateinischen Grammatikern (Ser-

vius zu Verg. Aen. Ill, 92 u. VI, 347, Mythogr. Vatic. Ill, 8, 5, p. 202

der Script, rer. myth. lat. ed. Bode, Schol. zu Luc. Phars. V, 134 u. 152)

mit der Haut des Python (corio Pythonis oder pythici serpentis) bedeckt

oder umgeben (tectus vel septus) gewesen sein. Mit ihnen stimrat

uberein Eustathios zu Dion. Perieg. vs. 441, p. 183, 15 ed. Bcrnhardy:

wg tfjg doQccg wv doaxorrog ixst {nceoa. rip nv&(u> tQCnodi) dvaxeijufvqg.

Friiher glaubte man diese Haut in dem jetzt wohlbekannten netzformi-

gen Ueberzuge der sogenannten Cortina erkennen zu konnen, vgl.

Schott Expl. de Tapotheose d'Homere p. 69 und 78. Aber bei diesem

handelt es sich ohne Zweifel um ein Netz aus Wollenbinden. Mit ahn-

lichen Wollenbinden findet man in zwei statuarischen Darstellungen den

Dreifuss, auf welchem Apollon sitzt, bedeckt (s. den Text zu Denkm. d.

a. Kunst II, 12, 137). Von einer Schlangenhaut aber trifft man nie auch

nur eine Spur an. Dieselbe beruht sicherlich nur auf falscher Interpre-

tation jener spateren Gelehrten. Der Perieget Dionysios erwahnt

Vs. 441 fg. :

Ilv&aipog &vow ntdov fyi dqaxovtos

oAxog amiQ£Gir[Giv imtpQCoowv (poAidsoGi,

Nicht bloss Bernhardy Annot. ad Dion. Perieget. 442, p. 637, nahm
fctfrt

an, dass hier von den exuviae serpentis die Rede sei; auch Ulrichs

Reisen u. Forschungen in Griechenland I, S. 82 und S. 100, Anm. 92

fasste diese Stelle so, als sei in ihr ausgesagt, dass sich um die

Fttsse des Dreifusses die schuppige Haut der Schlange gewunden habe.

Aber in ihr ist — wie schon der Ausdruck bXxbg lehren kann trotz

Eustathios a. a. O. p. 188, 17 fg.: bkxbv <W *>Jf rtjv doQav rod dgaxovrog,

*w dvofian tov oXov ovo/udaag rb /utyog ' (og xai f\ fivQGct povg Atytrcu, xai

tttyas Td ooiovp rov ikttpavtog — von dem vollstandigen Korper des

Gg2

/
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Python die Rede. Ihr entspricht wesentlich die Angabe bei Pseudo-Lu-

kianos de astrolog. XXIII, dass ein dQccxwr vnb rip TQinoSi <f&£yyszcti,

wo wiederum keineswegs die blosse Haut des Python gemeint ist, vgl.

meine Bemerkungen in Fleckeisen's Jahrb. fur class. Phil. 1864, S.243fg.

Aehnliche falsche Auffassungen verleiteten die alten Grammatiker, die

nicht begreifen mochten, wie der von Apollon getodtete Python noch

wie lebend fortwirken. konne , zu dem Gedanken an das corium Pytho-

nis, urn so mehr, als dieser sich auch wegen der Herleitung der cortina,

a corio Pythonis, zu empfehlen schien 3
).

Der Dreifuss tiber der Erdspalte war gewiss der einzige, welcher

zu Orakeln benutzt wurde, wenn auch diese von ihm aus im Verlaufe

der Zeit in verschiedener Weise gegeben wnrden. Eudocia Violar. p. 109

berichtet: IIv&ol I'araro b xaAxovg tqCtiovs, *£ ov f\ fiavtsia ii-£<pbQ8to* in-

dvo) yag wv tqitioSos f[V rig <pidAt] y iv rj al /uccpnxai yjfjtpoi r\XXovxo xal

inridujv, r\pixa ^AnoAAwv rfjp /uccptsiccp igfysQSj ahnlich Suidas u. d. W.

llv&aj in Beziehung auf to Uqop tov ^AtioAZwpos : iv w /ccAxovg tqinovs

"dQVTO, XCCI V7l€Q&£V <pl&%1], fj TCC£ JUCCPTlXCtg ffxs tyWOVS, CUtiPSQ iQO/UtPCOV

tcop juccpzsvoiLibPUjp r\kXopxoy xal r\ Hv&Ca ijLKfOQov/utprj e'Asysp a i%iq>8QW o

^AtioAAwp , und dieselbe Notiz findet sich bei Nonnos in dem scholion

mscr. Bodl. zu Gregorius Nazianzenus, welches schon van Dale de

oraculis ethnic, p. 156 benutzte f so wie in der Appendix narrat

LXVII in Westermann's Script, poet. hist. gr. p. 384. Wer wollte hier

lieber an einen besonderen, eigens zum Behuf der xprjyo/uctpttict herge-

stellten Dreifuss denken?

Ausser der Bestimmung zur Weissage zu dienen hatte aber dieser

Dreifuss keine.

5) Eigenthumlich ist es , wenn der Mythogr. Vat. Ill nach den oben S. 229

t>
Worten fortfahrt: a quo corio etiam locus ipse circa tripodem *

urn Diese besondere Auffassungsweise beruht

auf falscher Interpretation einer Schriftstelle, wie

Schol

fecit, tripodas (die codd. fiigen hinzu: Apollinis); et ideo ponit (namlich Lucanus)

Pythona pro toto illo templo.
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Man hat gemeint, dass er als Grab des Apollon gegolten habe, und

diese Meinung hat an Petersen einen Vertheidiger gefunden, wahrend

Botticher der Ansicht ist, dass die betreffende Sage nur auf einer Ver-

wechselnng mit Python oder mit Dionysos beruhe. Dieselbe findet sich

bei Porphyrios Vit. Pyth. XVI, p. 20, 7 fg. Nauck. : wg Si nUwv JsX-

(pols TiQOOtoxev (lIv&ayoQctQ) , iteyslov no tov 'AnoXXwvog rdtfw intyQaipe,

Si ov iSfi/iov, (bg Hedrivov filv fy vlog 6
3An6U(ov t

av^eSt] S$ vnb IIv-

&c5rog, ixrjSsv&ri St iv zip mXovfi^vw tqCtioSi, Sg xavxr\g trv/e tfjg iniovvptag

Sia to tosig xooag tag Tqiotiov dvyartoag ivrctv&a dotivfjocti *An6Mwva.

Wir wollen gar nicht fragen, wie es denn moglich gewesen sein konnte,

den Apollon in dem Orakeldreifnsse 6
) zu bestatten; es liegt ja zu klar

zu Tage t
dass in dem Worte tqItioSi ein Fehler steckt; audi xaXov^vin,

welches nicht wohl zn demselben passt, weis't hieranf hin, und die Ver-

besserung wird durch die letzten Worte deutlich angezcigt. Man hat

Q
Aber, wird man einwenden, dadurch wird

gewonnen ; denn bei Hesychios lesen wir ja : ToCoy 6 tnb twp llv&ayo-

qixwv iv JsAyolg totnovg. Allerdings beziehen sich diese Worte auf

denselben Gegenstand; aber auch sie sind verderbt, nicht bloss liicken-

haft, was freilich bisher Niemand gemerkt hat, selbst Lobeck nicht, der

sich zwei Male in verschiedener Weise mit der Erklarung des xotoy als

TQlnovg befasst hat, Aglaoph. p. 387, Anm.p, und Paral. gramm. gr.

p. 290. Wer jene Stelle des Porphyrios vergleioht, wird nicht bezwei-

feln, dass bei Hesychios nicht von dem rotnovg, sondern von dem AnoX-

Xcovog myog oder rvrfog die Rede sein sollte 7). Dieser hatte aller

Wahrscheinlichkeit nach seinen Namen eigentlich von seiner dreieckigen

6) De Witte lasst ihn Nouv. Ann. II, p. 330, und El. d. mon. ceram. n, p. 18

»sons le trepied* beerdigt sein. Aber selbst wenn diese Deutung in sprachlicher

Beziehung zulassig ware, wiirde sie in sachlicher nicht geringere Schwierigkeiten

machen.

7) Eine sichere Herstellung Worte ist unmoglich;

wir

'pfioq

zu bemerken, dass iqinovq entweder aus tdtfoq oder

sein wird. In dem letzteren Falle war die bei

Porpbyr. a. a. 0. vorkommende Herleitung des JNamens mi
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Gestalt, indem er einer Pyramide glich, die etwa auf einem viereckigen

Untersatz stand, erne Graberform, die bekanntlich auch sonst vorkommt;

man vergleiche die Benennung des Vorgebirges Tqiomov von den drei

Seiten nach Salinasius Plinian. exercit. p. 212, E und ad cons. Herod.

im Thes. Polen. T. II, p. 651.

So ist es also mit dem Orakeldreifusse als Grab Apollons nichts;

denn Petersen's Aeusserung „eine Hindeutung auf beide Sagen, dass der

Dreifuss Grab des Apollon oder des Drachen sei, findet sich bei Serv.

ad Verg. Aen. VI, 347: Cortina dicta est aut quod cor teneat aut quod

tripus septus erat corio Pythonis serpentis", kann man getrost auf sich

beruhen lassen, da wohl schon an sich die Beziehung des cor auf das

Herz des getodteten Apollon schwerlich Beifall finden wird 8
).

Aber auch die Existenz einer Sage, nach welcher der Orakeldrei-

fuss als Grab des Python gegolten haben soil, unterliegt, wenn mich

nicht Alles tauscht, den gewichtigsten Bedenken. Ich will gar nicht

einmal in Anschlag bringen, dass altere und bessere Gewahrsmanner

als Grab des Python den Omphalos bezeugen, wenn ich es auch mit

meinem kritischen Gewissen nicht vereinigen kann, der Behauptung Bot-

ticher's (in Gerhard's Denkm. u. Forsch, 1858 , S. 210) beizupnichten,

dass jene Annahme Varro's und Hesychios' , schon deshalb „falsch" sei,

weil ihr „die andere Sage, dass der mantische Dreifuss die Reliquien

des Python berge, widerspreche". Eher wiirde ich mich noch zu der

Annahme entschliessen, dass Servius, wenn er zu Verg. Aen. Ill, 360

von dem tripus cum ossibus et dentibus pythii serpentis sprach, nicht

an die d. h. alle Knochen und Zahne, sondern an Knochen und Zahne

dachte, so unwahrscheinlich auch diese Auffassungsweise seiner Worte

8) Wie die alten Erklarer selbst die betreffenden Worte , die bei Servius zu

Verg. Aen. HI, 92 lauten: quia cor illic vatis tenetur, und bei dem Mythogr. Vatic.

Ill, 8, 5, p. 202, 15 fg. Bode: quia illic cor vatis tenebatur, auffassten, erhellt aus

Schol. zu Lucan. Pharsal. V, 152: dicitur cortina, quia cor vatis tenebat, ne omnia

diceret, quae audiebat vel videbat. Auch Varro de ling. lat. VII, 48, p. 140 Miiller.

denkt durchaus nicht an das Herz Apollo's, wenn er in Betreff der cortina Apollims

bemerkt: ea a corde, quod inde sortes primae existimatae.
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sein wiirde. Am sichersten geht man wohl, wenn man annimmt, dass

er gar nicht nachdachte, als er jene Worte schrieb. Er wiirde sich

sonst wohl die Frage vorgelegt haben, wo denn im Dreifuss die Knochen

und Zahne anfbewahrt gewesen seien. Die Neueren geben ihnen einen

Platz im Kessel, ohne sich weiter darum zu kiimmern, wie das moglich

war , mit Ausnahme etwa des umsichtigen Ulrichs a. a. O. S. 82 , wel-

cher sich den Kessel gewiss auch mit Rucksicht auf den in Rede ste-

henden Umstand als hohl in Form einer Halbkugel und als mit einem

scheibenformigen Deckel versehen denkt; was aber, wie wir unten

sehen werden, nicht der Fall war. Uns scheint es unzweifelhaft, dass

die Angabe iiber die Aufbewahrung der Knochen und Zabne des-Python

im Dreifuss nur auf Rechnung kopflos ausschreibender Grammatiker zu

setzen ist , wie wir diesen oben S. 236 das corium Pythonis serpentis

an dem Dreifuss haben zuweisen miissen. Die betreffenden Stellen sind

ausser den beiden oben angefiihrten: Servius zu Verg. Aen. Ill, 92 und

360, Schol. zu Lucan. Pharsal. V, 152, Hygin. Fab. CXL. Die Ent-

stehung des Irrthums lasst sich noch recht wohl aus der Fassung bei

Hyginus nachweisen. Hier heisst es von Apollo: nam Parnassum venit

et Pythonem sagittis interfecit; inde pythius est dictus :
ossaque ejus in

cortinam conjecit et in templo suo posuit. Hier oder doch in der Stelle,

aus welcher Hygin schopfte, ist mit cortina sicherlich ein beliebiger

Kessel gemeint. Die Nachschreiber fassten dann das Wort in der ge-

wohnlicheren Bedeutung des Dreifusses und setzten tripus an seine Stelle.

Botticher hat versucht nachzuweisen ,
„dass in .Delphi zwei Drei-

fusse bestanden, von gleicher Heiligkeit und Wichtigkeit fur den ort-

lichen Kultus, einer dem Apollon, der andere dem Dionysos angehorend"

(Grab des Dion. S. 4), in Gemassheit der Sage, „dass Dionysos in einem

Dreifusse bestattet sei, den Apollon eigenhandig nach Delphi fiihrte
,
im

allerheiligsten innersten Raume seines eigenen Hauses beisetzte und als

hochheiliges Unterpfand seinen eignen Kultuspflegern uberantwortete,

auf diese Art die geheimen Weihen und Sacra des Dionysos an diesen

Raum wie an seine Priester bindend. Daher sei beiden Gottern das

Symbol des Dreifusses, beiden der I^orbeer gemeinsam theilhaftig
;
und
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selbst in solchen spielenden Herleitungen , welche die delphischen Drei-

fiisse auch Dreifusse des Dionysos nennen toinoSa top Jiopvoop (sic) olov

ddstyixop, xccl dsAyixbp sei wenigstens die G erne ins chaft des Drei-

fusssymbols bezeugt" (Arch. Ztg. a. a. O. S. 219 fg.). Diesen Ansichten

hat Petersen im Philol. a. a. O. eine weitere Erorterung und Begriindung

gewidmet. Man findet sie ferner hoch gepriesen in der Doctordisserta-

tion von Michael Ross , einem Schuler O. Jahn's , de Baccho delphico,

Bonnae MDCCCLXV, p. 3 und 25. Deshalb bin ich gezwungen, sie

zu beriicksichtigen. •

Botticher und Petersen erkennen den ,,Dreifuss-Sarg" des Dionysos

in dem auf einer Saule stehenden Dreifuss an der bekannten Dresdener

Basis und suchen die Zulassigkeit dieser Deutung durch Schriftstellen,

welche sich auf das Grab des Dionysos im Adyton beziehen, zu stiitzen,

oder, besser gesagt, mit diesen in Einklang zu bringen. Was nun die

Dresdener Basis betrifft, so bin ich der Nachweisung der Unzulassigkeit

der BStticher'schen Ansicht in kunsthermeutischer Beziehung durch die

oben S. 222 angef. Darlegungen von Pervanoglu und Friederichs fiber-

hoben. Die Schriftstellen, aus welchen Botticher das Vorhandensein des

Dreifuss-Sargs folgert, sind Clemens Adhort. adv. gentes p. 5 ed. Sylb.

Eusebios Praep. evang. II, 3, 14 , wo es in Beziehung auf Dionysos

heisst: ol dh Tivaveg, 0% xccl diceonccoccvTsg ccvxop , U$r\xcc xipcc TQlnodi ini-

&tvxeg, xccl xov Jiovvaov i[i$ccZ6pxsg xcc /utXri, xa&fppovv nQoregov, tmixa

dfaJLiaxoig nsQimtoccpxt-g vnsiosxop
c
H<pccCawio- Zsvg d° vozeqop im<pap£ig

xcc fi6Xr\ xov Jiovvaov 'AnoAXwpt xtp ncctdl TTCcQctxccxaxC&sxcti xccxcc&ccipcci.

r

St — ek xop IlccQpaabp <p£QU>p xccxccxftsxcci, Sisojicco/utPOP xovxop xop p£-

xoop, Ttetzes zu Lycophr. Alex. 208 : ol Tixccpsg xcc Jiopvoov fitXri, a dts-

G7iaQa£ctp, 'AtioXXojpi ddsXtpu) opxi ccvxov ticcq£&epxo i/upccX6vxsg tig X£$r\xa'

o Si nccgcc xm xqItioSi nctQ&sxo wg yr\6i KccXXi/uccxog • xccl Ev<pOQi(QP Xiysi •

i/anvQi Bcex%op Slop vtiIq yidXriv ipafidXopxo,

d. i. nach Lobeck und Meineke Anal. Alexandr. p. 50, Euphor. fr. XV:

ip ttvqI Bccx%op Slop vnlo <pmAr[g i^ceXopxo,

und Arnobius adv. gentes V, 9: ut occupatos puerilibus ludicris di-

stractus a Titanis (so!) Liber sit, ut ab iisdem membratim sectus atque
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I

ijectus ut coqueretur, quemadmodum Juppiter suavitate

as , invocatus ac

obruerit fulmine

ad prandium

in ollulas

odoris illecl

grassatores

endlich die Stelle des Etymol. magn. p. 255, 11

com gravi

imas tartari praecipitaverit

oben S. 228). Wer

die erste und dritte Stelle, so wie die damit zusammenzuhaltende des

Firmicus de error, prof. rel. 2 89, 25 fg. Hal

caesum aut in olla decoquunt aut septem veribus

subfig auch

nicht einmal fol5

oberflachlich ansieht

Dionysos' zerrissene

crudeli morte

membra lace-

wird zugeben, dass aus

gekochte und gebratene

Glieder einem AfftriQ oder oder ollulae man

beacbte wohl die Mehrzahl im pytbischen Adyton beigesetzt word

d einem Dreifusse (dieses urn weniger ja derge schw

Dagegen scheint auf den ersten Blick bei Tzetzes und im Etym. magn
wie ausdnicklich angegeben wird dem TQlnovg trennbar

a. a.

da e

O. das Beisetzen in einem AfSijg berichtet werden Ab

figt mit Gewa.hrs wir schafFen haben

der wird grosses Bedenken haben, der abweichenden Angabe Glaub

schenken, nach welcher die Titanen selbst das thun, was dem

Zeus 6 ird , zumal die Tzetzes angefiihrten Worte

des Euph

bekannt •

die des Kallimachos sind uns leider anderswoher

darauf hindeuten dass es sich bei dem U$y\$ im Sinne

dessen dem j
Bemerkungen oeschrieben d

Todtenurne, sondern urn ein Kochgerath gehandelt habe

Aglaoph. p. 559 sah dass die beiden Stellen

nicht um eine

Auch Lobeck

Ordnung seien.

Wenn
delte

.

meinte, das sich bloss um

konnen

loses Excerpiren

dem Gedachtniss

wir nicht beistimmen, ind

oder ein Irrthum in Folg

rie Textesverderbniss han-

l uns vielmejir ein kopf-

des Niederschreibens aus

zu sein scheint. Jedenfalls beweisen auch

diese Stellen durchaus nichts fur den Dreifusssarg des Diony Aber

noch mehr ! Es fehlt
gewichtigeren Schriftstellen. Sie sind

BStticher ganz unberucksichtigt geblieben ,
obgleich sie schon vor-

langst in Lobeck's Aglaoph. p. 572 fg. zusammengestellt waren (vgl. jetzt

auch C. Muller Fr. hist. gr. I, p. 387, und IV, p. 391) und Botticher selbst

von

Histor.-vhilol Classe. XV. Hh
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schon in der Tektonik II, S. 318, Anm. 72 eine spater hinzugekommene

angefiihrt hat. Petersen kennt und benutzt (Philol. S. 80 fg.) besonders

zwei derselben , Jo. Malalas Chron. II, 52, p. 45 ed. Dind. , wo es von

Dionysos heisst: xal dg Atkyovg antk&(hv ixti rtfevra* xal iri&rj to ktt-

wavov rov avtov Aiovvoov ixti iv goqco. xal ra onXa St avtov avtbg ixti

tig to Uqov ixyt/uaos, xa&wg Ativaqxos o ooyajrawg ooveyQarpaw mgl

rov avtov Aiovvoov. woavrmg St xal 6 oo(p(6rarog &iX6%OQog ra avra cws-

yodxparo, iv
f[

ix&toti sins tisqI rov avtov Aiovvoov* tonv iSsiv rfjv rayijv

avtov iv AtX(fo1g naqa rbv ^Anokiwva rov x^voovv. fia&QOv Si rv thai vtto-

votirai r\ ooQog, iv to yQaysrcu*

"Ev&aSt xtirai &avu>v Aiovvoog ix JZtfiiArig;

und Syncellus Chron. I, p. 307 Dind.: Aiovvoov 7iQa£sig xal ra tisqi

J
lvSovg AvxovQyov rs xal Axraioova xal Htv&ta, oncog re IltQGti ovorag tig

tiayjp avaiQtiraiy (fig (pr\oi Attvaqxog o noir\rr\g, ov/ o qr\rwQ. Tea St pov-

AojLitvu) naQtonv iStlv avrov rr\v ra^r\v iv AtX(poTg naga rbv *AnokXwva rbv

XovoovVj tvOa xal to onXov dvdxtirai Avyovorov KaioaQog xal NtQwvog f\

xi&aoa. fia&Qov St n sivai vojui£trai roTg dyvoovoiv 6 Aiovvoov rdyog, orQa-

rr\ybg St Soxti ytvtodai —, (fig (pr{Giv 4>i2oxoQog iv StvrtQO) 9
). Ein Jeder,

welcher diese Worte aufmerksam liest, wird zugeben, dass auch in ihnen

nicht die Spur einer Andeutung von einem Dreifuss als Sarg des Dionysos

9) Petersen, der auch nicht umhin kann zuzugeben: »hatten wir nur die Worte

des Philochoros bei Malalas: Bd&qov ds %b slvat vnovostoat rj aogog xtl. $ so wiirde

es schwer sein den Widerspruch mit dein Tzetzes und dem — Clemens zu beseiti-

gen« (deren oben besprochenen Worte P. mit Botticher als sichere Belege fiir den

Sargdreifuss des Dionysos betrachtet) , aussert dennoch : »da aber bei Syncellus

steht: Bcc&qop ds n vopi&tat xolg dyvoov^i 6 Jtovvdov td(po$ , so kann nicht

zweifelhaft sein, dass Philochoros sagen will, die Stufe, auf der die Inschrift stand,

wurde von Unkundigen, also mit Unrecht fiir einen Sarg angesehen unci fur

das Grab des Dionysos gehalten. Und doch sagt er, dass Jeder, der da wolle, es

sehen konne. Da liegt es nahe, die Stellen des Clemens und Tzetzes zur Erganzung

hinzuzuziehen und anzunehmen, Philochoros habe weiter berichtet, nicht die Stufe,

sondern der auf der Stufe stehende Dreifuss sei das eigentliche Grab des Dionysos.

Der Dreifuss unseres Kunstwerks — er meint die Dresdener Basis — steht aber

auf eben solcher Stufe*.



UEBER DEN DELPHISCHEN DREIFUSS. 243

zu finden ist, dass vielmehr als solcher ausdriicklich ein fia&qov bezeugt

wird. Es genugt^ gegen Petersen Folgendes zu bemerken. Die Worte rep

Sh fiovAo/ufrq) na^axiv und fid&Qov d£ n efoai u. s. w. gehoren so wie sie

uns vorliegen, dem Syncellus an, nicht seinen Gewahrsmannern. Selbst

die Worte fic&QOv d£ xi Ssfi^Xr\g am Schlusse der Stelle des Malalas sind

nicht durchaus die von Philochoros gebrauchten. Im Adyton — denn

hier stand der ,,goldene Apollon" (Pansan. X, 24, 4) — befand sich

ein einem fici&Qov gleichender Gegenstand, den Unkundige fur niclits

Anderes als ein gewohnliches fiad(>ov hielten , wahrend die Kundigen

wussten , dass es der Sarg des Dionysos war. • Dieses Wissen beruhte

auf einer an dem betreffenden Gegenstande angebrachten Inschrift.

Welche Form das fia&Qov hatte, lasst sich nicht mit volliger Sicherheit

bestimmen; aber das ist unzweifelhaft , dass es keine Saule war, wie

wir sie auf der Dresdener Basis finden. Ich schweige davon , dass es

meines Wissens an Beispielen von Sargdreifussen durchaus fehlt, indem

ich nur noch hinweise auf die Stelle Tatian. c. Gr. VIII, 251: h raJ

T€/utPSt rov Arjtoidov xaMxctt rig dfjitpaZog, b dl dfUfaXog tayog tori Jiovv-

daran erinnere , dass uns Bildwerke diesen Omphalos auf einem

Bathron stehend zeigen, welches recht wohl mit einer aoQog verglichen

werden kann.

Dass tibrigens im Adyton noch mehrere Dreifusse vorhanden waren

als der mantische, habe ich schon in Fleckeisen's N. Jahrb. LXXV,

S. 691 fg. dargethan. Aber, so viel sich sehen lasst, bestanden dieselben

aov, und

immer
nur in Weihgeschenken ohne praktischen Zweck; etwa mit Ai

eines oder einiger, die neben dem heiligen Heerde mit dem

wahrenden Feuer standen und als Zubehor desselben betrachtet werden

konnen. Wenn Petersen a. a. O. S. 84 als ausgemacht annimmt, dass

auch das schon oben S. 225 gelegentlich erwahnte musikalische Instru-

so genannten delphischen Dreifuss war".

v.om «n lasst sich dafur weder ein di-
neben dem vorzugsweise

und

Zeugniss noch irgendwelcher Wahrscheinlichkeitsgrund beibringen

10) Den yon Petersen beigebrachten : .so erklart sich. auch abgesehen von dem

Hh2
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3.

Wir haben schon oben (S. 228) gesehen, dass der delphische Orakel-

dreifuss dadurch, dass er keinen bauchigen Kessel, sondern eine Scheibe

oder runde Platte hatte, der nach ihm, wie man annahm, so genannten

mensa delphica naher stand als den dreifiissigen Gerathen, welche als rql-

nodeg im engeren Sinne des Wortes nicht zu den TQccns^a^ mensae, son-

dern zu den faprfitg gerechnet wurden. Inzwischen gehort er von Hanse

aus keinesweges zu den Tischen, sondern zu den Sesseln, unter denen es

auch im gewohnlichen Leben an dreifiissigen nicht fehlte, wenn dieselben

auch erst in spater Zeit nach griechischem Sprachgebrauch bei einem latei-

nischen Schriftsteller (Sulp. Sev. Dial. II, 1, 4, p. 181, 4 Halm.) unter dem

Namen tripus erwahnt gefunden werden. Demnach heisst er bei Kallima-

chos Hymn, in Del. 90 und bei Nonn. Dion. IX, 257 TQinodqtog, TQmodrjlg

Sdyrj und bei Jamblichus de myst. Ill, 11, p. 126, 4 fg. Parthey SiipQog

TQ&ig nodccg ^coj>. Von einem Tisch konnte erst seit der Zeit die Rede

sein , seitdem sich neben der altesten Art der Weissagung in Delphi

musikalischen Instrument , dass so haufig von einer Mehrzahl von Dreifiissen in

Delphi und von einem Erklingen derselben die Rede ist, wie schon beim Alkaos (?)

bei Himer. Or, XIV, 10« , kann ich auch nicht im mindesten gelten lassen. Be-

kanntlich hielt Casaubonus zu Athen. XIV, p. 637 den Dreifuss des Pythagoras und

den oben behandelten bei Hesychios als tQioitj erwahnten fiir einer^und denselben.

Dieser Meinung hat schon Lobeck Aglaoph. p. 387, Anm. p, widersprochen und auch

Petersen mit Recht sich nicht angeschlossen. Diesem scheint die Stelle des Eusebios

adv. Marcellum I, p. 16, b, p. 31 fg. Gaisford. nicht bekannt worden zu sein, wo

berichtet wird: TXavxov avxov dva&slvai tlq Jsktfoiq rqinoda yahtovv, ovteo drjfMOVQ-

yijtfavTcc rotq nu%t<&q te {&vte%V(aq »Cts Schneidewin., davfiatituiq costs Heindorf., ttS

nd%%t <5gu Petav.) xqovopevov, tovq %e nodaq, £<p wv (teflrixs, xai %6v (to Heind.) dvw

mQixtijitvov {X£(ty%a Schneidew.) xai t^v dreifdv^v tyy im %ov XifirjToq xai tdq qdfidovq

did fisrtov tttaypfraq cp&iyYsG&ai, Xvqaq (fcovij. Hier horen wir also von einem

anstatt einer Leier als musikalisches Instrument zu gebrauchenden Dreifuss, der

sicherlich wiederum von dem des Pythagoras zu unterscheiden ist — obgleich Lobeck

anderer Ansicht gewesen zu sein scheint — als Anathem zu Delphi; ob aber dieses

Werk, das man dem beriihmten Glaukos von Chios zuschrieb, im Adyton des apol-

linischen Tempels aufgestellt war, steht sehr in Frage.
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andere entwickelten
, bei denen der Dreifuss nicht als Sitz sondern als

Trager eines Gefasses und so als Tisch in Betracht kam, oder eine Ver-
wechselung mit der romischen mensa delphica eintrat.

Urn zu einer genaueren Einsicht in die Gestalt und Einrichtung

des Orakeldreifusses zu gelangen, haben wir vor alien Dingen nothig.

mehrere Schriftstellen, welche sich hierauf beziehen, scharfer als bisher

geschehen ins Auge zu fassen.
'

Zunachst und hauptsachlich handelt es sich urn die, welche den

Dreifuss als Sitz der Prophetin betreffen.

Die Hauptstelle ist Pollux Onom. X, 81: xb tf inC&ruia xov Totno-

Sog (namlich der vnoxsifi&t} xoig bipoig xgamtct, von welcher es unmit-

telbar vorher in §. 80 heisst, dass sie XQtnovg zu benennen sei) xvxXov

xal bX/uor TtQoavjxsi xaXuv, insl xccl xov dsXyixov xqCnoSog to Hji&rijutt,

to syxd&rjTai ^ nQoyfjxig, oXfiog xaAsizai (\ . schol. zu Aristoph. Plut. 9),

cug ror fiiaa xov Sfinvoov xofnodog ydaxQct xat? "Ourjoov (II. XVIII, 348,

Od. VII, 457). Muller betrachtet hier die Ausdrucke xvxXos und oX/uog

als auf dieselbe Sache beziiglich; Brondsted dagegen ist der Ansicht,

dass durch dieselben verschiedene Theile des int&ryua bezeichnet werden

sollen, sonst hatte, behauptet er, x. r\ oXju. geschrieben werden miissen.

Es liegt auf der Hand, dass Miiller Recht hat, schon deshalb, „weil"

wie er in den Gott. gel. Anz. a. a. O. gegen Brondsted bemerkt

„Pollux zuerst unter tripus — nichts als die mensa tripes (delphica)

versteht, die nur eine Platte hat, so dass Snl&rj/ua, xvxXog, oXjuog bloss

auf diese Platte gehen kann". Ausserdem ist wohl zu beachten, dass

der Verfasser des Onomastikon in den folgenden Worten, welche den

delphischen Dreifuss angehen, den xvxXog gar nicht wieder erwahnt.

Das geschieht einerseits, weil ihm xvxXog und oXjuog gleichbedeutend

sind, andererseits, weil xvxXog der gewohnliche Name fur die Platte des

Speisetischdreifusses war, oX/uog aber der technische Ausdruck fur die

Platte des delphischen Dreifusses — der ja von der Platte selbst oX/uog

genannt wurde, vgl. Schol. zu Aristoph. Vesp. 238 und besonders Zeno-

bios Proverb. Ill, 63 nebst dem von Leutsch in dem Corpus Paroe-

miogr. gr. T. I, p. 72 Angefuhrten — und er diesen — mit Recht, wie
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schon oben angedeutet ist — der Gestalt und den hauptsachlichsten

Bestandtheilen nach als dem Speisetischdreifuss wesentlich entsprechend

betrachtet, also auch den Namen otjuog fur die Platte dieses zulassig halt.

Andererseits hat Brondsted , wenn nicht richtiger , so doch regel-

rechter interpretirt als Muller. Beide setzen fur den delphischen Ora-

keldreifuss einen bauchigen Kessel voraus. Brondsted findet diesen in

dem Ausdrucke oZfiog bezeichnet — , und so auch noch Ussing

Muller aber zieht hieher die Erwahnung der ydciQct: „die Benennung

des mittleren Theils, der dem Aufsatz deutlich entgegengesetzt wird

sagt er, „ist ganz in der Weise des Grammatikers nachlassig angekniipft".

Aber wer sahe nicht ein, dass von Pollux die ydoxQcc des sfinvQog tqi-

novg mit dem oZfiog des mantischen und des Speisetischdreifusses paral-

lelisirt wird? Von einer Entgegensetzung der ydarQcc gegen das &tf-

Orifice kann gar nicht die Rede sein. Muller hat den Ausdruck m [itocc

ganzlich missverstanden. Dieser bezieht sich nicht auf etwas ,
das zwi-

chen dem in&nfjia und etwas Anderem, was Muller nicht angiebt, auch

nicht angeben konnte, da es nicht vorhanden war — denn wer wollte

einen Untersatz denken? — in der Mitte Gelegenes, sondern auf

das, was in der Mitte der drei Fiisse liegt, und kann demnach ebenso

wohl den oX/nog des mantischen und des Speisetischdreifusses als die

yccaiQcc des fynvQog xqinovg bezeichnen. Ta fitca ist fur beide verschie-

denen Arten durchaus gleichbedeutend mit to ini&ruucc. Man vergleiche

nur die Stellen der Lexikographen oben S. 229, 2 und des Clemens und

Eusebios oben S. 240 , wo der U^g als $nt&r\pa des Dreifusses ange-

deutet wird, auch Orph. Lithic. 718:

an

Auch

inl TQinodog xq£u yccorQrig Sd/nratcei srtog.

X1U,U in archaologischer und rein sachlicher Beziehung ist sowohl

Mfillers als auch Brondsted's Ansicht als vollkommen verfehlt zu be-

trachten

.

Beide haben gemeint, ihre Auffassungsweise der Stelle des Pollux

in bildlichen Darstellungen des Dreifusses wiederfinden zu konnen.

Muller nun halt fur den oluog die nicht selten vorkommende „auf

drei Ringe g
" oberhalb des „von drei Fussen getragenen

{
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Kessels", Brondsted betrachtet den oXfiog als kugelfdrmig und halb-
kugelformig. Der halbkugelformige sei der Dreifusskessel ; der kugel-
formige dieser Kessel mit seinem Deckel, dessen Aussehen der oberen
Halfte einer Kugel entspreche. Er bezeichnet diesen Deckel auch als
rt

&

okfios superieur und jenen Kessel als otfiog inferieur. So habe der
tqCtiovs delyixog fur gewohnlich ausgesehen; mais pour faire un siege

a la Pythie (rgdrntccn mensam pythicam) on otait la partie superie

du Ufiog, ou le couvercle
; ou attachait au-dessus du oA/uog inferieur

du bassin, un cercle (dans le fait c'etait un xvxXog) de m&al, et a ray

concentriques comme une roue; c'etait sur ce cercle ou sur cette

circulaire, que Ton placait ensuite la TQdmta ou la mensa pythica, le

grill
/

siege propre de la prophetesse.

Bei Muller's Ansicht, deren Zulassigkeit selbst Brondsted a. a. O
p. 115 zu pi. II, p. XX Vign., nicht in Abrede stellte »), fallt schon

das auf, dass die Platte iiber den Handhaben, nicht zwischen denselben

liegt. In diesem Falle wurden die letzteren zur Sicherheit der auf der

Platte Sitzenden haben beitiagen konnen, wahrend durch das Legen
der Platte auf die Binge die Sicherheit des Sitzes auf das Aeusserste

bedroht wurde. Dazu kommt, dass es Darstellungen des auf den Hand-
haben des Dreifusses liegenden Gegenstandes giebt , welche dem Ge-
danken, dass dieser zum Sitz gedient habe, unbedingt entgegenstehen,

wie wir vveiter unten sehen werden.

Brondsted hat fur einen besonderen Sitz der Prophetin oberhalb

des oXfiog Sorge getragen, ohne inzwischen zu erweisen, dass derselbe

praktisch zweckraassiger sei als eine runde Platte zwischen den Hand-

haben des Dreifusses. Dass der allerdings in Beziehung auf den del-

phischen Orakeldreifuss vorkommende Ausdruck mensa grade den Sitz

der Prophetin betreffen soil, ist eine hochst eigenthiimliche Annahme.

Wie sehr es schon an sich befremden muss , wenn Brondsted eine dop-

pelte Einrichtung des Orakeldreifusses voraussetzt, eine gewohnliche und

11) Sie ist, ohne dass es jener beachtet zu haben scheint, unter Anderen i

Millingen kurz ausgesprochen, Peint. ant, de vas. gr. (1816) p- 15, wo ein i

anathematischer Dreifass fiir den delphisehen Orakeldreifuss gehalten wird
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eine fur das Orakelgeben bestimmte, als ware dieses bei jenem nur

Nebenzweck gewesen, bedarf wohl kaum einer besonderen Bemerkung.

Es fehlt jetzt nicht an mehr oder minder bekannten Bildwerken,

welche uns die Pythia, die weissagende Themis, Apollon selbst auf dem

raantischen Dreifusse sitzend zeigen sollen , vgl. 1) zunachst Raoul-Ro-

chette Mon. ined. pi. XXXVII = Overbeck Galler. her. Bildw. Taf.

11; 2) Gerhard Orakel der Themis, Kupfertaf. = Auserles

Vasenbilder T. CCCXXVII. CCCXXVIII, n. 3 = Denkm. d. a. Kunst

II, 74, 947; 3 a) Tischbein Collect, of Engrav. I, 28 = Lenormant et

de Witte $1. d. mon. ceramogr. II, 46, b) Raoul-Rochette a. a. O.

XXXV = Overbeck a. a. O. T. XXIX, 4 , c) E&HMEPI2 AVXMOA.,

1841, n. 575 (s. uns. Taf. n. 8), da) Stef. Raffei Richerche sopra un

Apolline d. villa Albani, t. 1—3 == Clarac Mus. de sculpt. T. Ill

pi. 486, B, n. 937 A = Denkm. d. a. K. II, 12, 137, ft Clarac III,

485 und 486 A, 937. Die beiden letzten Bildwerke sind Statuen, das

drittletzte ein griechisches Marmorrelief, die ubrigen Vasenbilder mit

hellen Figuren auf schwarzem Grunde. Ueberall findet man die be-

treffende Person zwischen den Handhaben auf dem Kessel des Drei-

fusses sitzen. In einigen Fallen ist es nicht ganz deutlich, ob der

Kessel mit einem scheibenartigen Deckel versehen sein soil oder nicht;

in anderen liegt es klar zu Tage, dass die Person unmittelbar auf dem

Kessel sitzt, trotzdem dass der verhaltnissmassig tiefe Kessel zum Sitz

durchaus nicht passt.

Erwagt man die Sache vom rein praktischen Standpuncte, so stellt

sich ein Doppeltes als moglich heraus: entweder hatte der Dreifuss

einen bauchigen Kessel mit einer denselben deckenden Scheibe oder er

hatte gar keinen bauchigen Kessel, sondern anstatt desselben eine hori-

zontal oder nur wenig vertiefte runde Platte. Das Erstere hat nach

Brondsted nicht bloss Preller a. a. O. , sondern auch Ulrichs a. a. O.

S. 82 und O. Jahn in den Ber. d. K. sachs. Ges. der Wissensch. 1851,

S. 138 angenommen. Allein wenn der Orakeldreifuss urspriinglich nur

als Sitz der Prophetin diente und auch fur die spatere Zeit sich keine

Bestimmung nachweisen lasst, die einen bauchigen Kessel erfordert
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hatte, so sieht man gar nicht ein, warum man ihm uberall einen solchen
gegeben haben sollte. Also ist das oben als Zvveites Gesetzte schon
praktischen Griinden das entschieden Wahrscheinliche. Die Bildwerke,
welche Jahn fur das Erstere veranschlagt hat, und andere mehr oder
weniger entsprechende beweisen auch nicht das Mindeste l2

). Dass auch
der Ausdruck o^uos in Hinsicht auf die Wortbedeutune dem Anderen
nicht entgegen stent, indem derselbe sehr wolil von einer Cylinder-Scheibe
gebraucht werden konnte, hat Miiller gewiss mit Recht * F

12) Jahn glaubt sogar auf alien oben angefiihrten Vasenbildern den »runden
Aufsatz (xixXog), auf welchem Themis, Apollon oder die Pythia sitzen*, erkennen

zu konnen
,
ausserdem noch auf dem Vasenbilde mit dem auf geflugeltem Dreifusse

sitzenden Apollon (Mon. ined. d. Inst. I, 46 = Gerhard Ges. Abhandl. T. V, n. 3),

und auf dem Dreifusse neben der Myrina auf der puteolanischen Basis. Von den
Vasenbildern kann aber fiiglich nur das bei Tischbein mit Apollon und das mit der

Themis veranschlagt werden ; kaum das mit dem geflugelten Dreifusse, obgleich auch

auf diesem oben am Kessel etwas zum Vorschein kommt, das man auf den ersten

Blick fur eine horizontale Scheibe halten konnte ; es steht ja keinesweges sicher,

dass hier der Orakeldreifuss gemeint ist. Halt man beide Bilder untereinander und
mit anderen Dreifussdarstellungen, z. B. der bei Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. CCCXXIV

Overbeck a. a. 0. XV, 6, und der am Sessel des Potamon bei Choiseul Gouffier

Voyag. pittor. II, 8, 1, oder besser bei Texier Descr. de l'As. min. pi. 128, zusam-

men, so wird man zu der Ueberzeugung gelangen, dass es sich nur um einen schma-

len Rand des Kessels handelt. Ueber den Dreifuss an der puteol. Basis s. unten

Anm. 17 u. 38, z.'l, b, d. Eher als bei diesem konnte man noch bei dem nach dem

Relief n. 8 uns. T. an etwas auf den Kessel Gelegtes, das unmittelbar zum Sitz diene,

denken. Dock wiirde man nicht sowohl eine regelrechte runde Scheibe aus Metall

les Kissen anzunehmen haben. Inzwischen ist entweder das Ori-

ginal selbst oder doch die von uns wiederholte Zeichnung in Betreff des in Rede

stehenden Gegenstandes so ungenau ausgefiihrt, dass sich nichts mit Sicherheit be-

stimmen lasst. Vermuthlich soil die betreffende Partie als noch zum Kessel geho-

rend gedacht werden. Auch auf dem Denar der gens Manlia , welchen de Luynes

in den Nouv. Ann. 1839, pi. C, n. 42 nach Morell. fam. Manl. pi. I, B hat abbilden

lassen, ist sicherlich nicht ein trepied a couvercle plat, sur lequel reposent un vase

et deux etoiles (p. 255) gemeint, vgl. die genaueren Abbildungen bei Cohen Med.

cons. pi. XXVI, Manlia n. 6 u. 7 , und Frohner Notice de la sculpt, ant. du Louvre

p. 113 (von jenen n. 7 auf uns. Taf. n. 16).

run

Histor.-philol. Classe. XV. Ii



250 FR. WIESELER,

Andererseits lasst es sich aber nicht in Abrede stellen, dass das

Wort o/l/uog zur Bezeichnung von tieferen cylinderformigen oder auch

dem unteren Theile einer Kugel oder eines Eies gleichenden Gerathen

und Gefassen diente 13
).

Wie steht es nun mit dem in der lateinischen Sprache am haung-

sten vorkommenden Ausdrucke cortina, der in dieser ebenso habituell

ist wie in der griechischen oXftog?

Das Wort cortina wurde zunachst von dem en&tifict des Dreifnsses

gebrancht, dann auf diesen iibertragen, ganz so wie Ufiog, wie auch

UfiriQ (vgl. die Anfuhrungen in Fleckeisen's Jahrb. 1864, S. 254, Anm. 6)

und wie abacus auf den Tisch gleichen Namens l% Cortinam, tripodas

erwahnt als delphica instrumenta Apollo's nebeneinander Sidonius Apol-

linaris VIII, ep. 9. Bei Servius zu Vergil. Aen. VIII, 300 heisst es

von Hercules: cortinam ipsam et tripodem Apollinis sustulit. Pruden-

tius Apoth. 438 fg. schreibt:

Delphica dampnatis tacuerunt sortibus antra,

Non tripodas cortina tegit, non spumat anhelus

Fata Sibyllinis fanaticus edita libris.

Perdidit insanos mendax Dodona vapores.

An den beiden ersten Stellen ist ohne Zweifel das eigentliche

hmSrifia des Orakeldreifusses gemeint. Wer sich der Stellen erinnert,

13) Den von Muller Amalth. ffl, S. 22 = Kl. Schr. II, S. 589, Ussing p. 96,

Krause S. 246 fg. und jungst von 0. Jahn Bericht., Jahrg. 1867, S. 86, A. 36 ange-

fiihrten Stellen fuge man hinzu: Lucian. Hermot. 79. Bei Hesychios: okpog- nsQt-

y^g Xi&og, pdtfaQvg (so !)
, iv « Tag potdvag tqipovai u. s. w. , ist fur das dritte

Wort nacli meiner Ansicht zu schreiben: xdqdonog, vgl. Pollux I. 245: SX[iog,

{mgov, xagdonog, dvia, dotdv% 6 xal dletqi^avog. Einen kesselartigen ,
ziemhch

halbeiformigen otyog zum Zermalmen des Korns zeigt uns das von Heydemann Ihu-

persis S. 24 bekannt gemachte, bei Jahn a. a. 0. Taf. I, n. 4 wiederholte Vasenbild.

14) Eigentlich bezeichnet abacus bekanntlich einen Tisch, namentlich emen

Prunktisch, mit vierkantiger Platte (dem abacus im engsten Sinne des Wortes);

spater verwechselte man den abacus mit der delphica, vgl. den bei G. Valla ange .

Probus bei Jahn Juven. sat. p. 209, Anm. zu Z. 14, schol. Juven. Ill, 204, Gloss.

Philox: abacum, delphicam.
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nach denen der delphische Orakeldreifuss corio Pythonis tectus est (s.

oben S. 229 u. 238), und zugleich beachtet, dass das Wort cortina bei

spateren Schriftstellern in der Bedeutung von avXata, aulaeuni, nsqmi-

Taafia3 velum gebraucht wird 15
) und dass Isidorus diese cortina a coriis

ableitet, der kann recht wohl auf die Annahme verfallen , dass Pruden-

tius unter cortina die Haut des Python verstanden habe. Darauf wttrde

gar wenig ankommen, da aus den oben ausgeschriebenen Versen zur

Genuge erhellt, wie wenig genau der Dichter mit den Orakeln zu Delphi

und Dodona bekannt war. Allein jene Annahme ist durchaus nicht

nothig, da das tegit auch zu der cortina als inetalleiiem Geriithe, wel-

ches das inC&rifia des Dreifusses bildete, recht wohl passt, wie die oben

S. 229, 240 und 246 angefuhrten Stellen zeigen.

Freilich weichen die Ansichten der Gelehrten uber die cortina als

Epithema des Dreifusses wesentlich von einander ab , indem der grosste

Theil derselben jene mit dem bA/uog u. s. w. fur gleich halt, wahrend

die, welche sich an Miiller anschliessen, sie als etwas hiervon Verschie-

denes betrachten. Alle aber stimraen darin liberein, dass die cortina

ein bauchiger Kessel von der Form einer Halbkugel gewesen sein miisse.

Diese Ansicht beruht theils auf der Analogie des im gewohnlichen

praktischen Leben gebrauchlichen kesselartigen Gefasses, welches den-

selben Namen ffihrte, theils^ und hauptsachlich auf der schon von Schott

Explic. nouv. de l'apotheose d'Homere, Amsterdam MDCCXIV, p. 67

benutzten Stelle des Varro de ling. lat. VII, 48, p. 139 Miiller. : Apud

Ennium (Vahlen Ennian. poes. reliq., Annal. 9) Quae cava *corpore

caeruleo* cortina receptat: cava cortina dicta, quod est inter terram

et coelum ad similitudinem cortinae Apollinis. Diese Stelle ist es zu-

gleich, welche die Gelehrten fruherer Zeit veranlasst hat, das auf den

Bildwerken nicht selten vorkommende halbkugel- oder halbeiformige

Symbol, welches man jetzt meist als Omphalos bezeichnet, mit dem

Ambros

15) Vgl. Cosm. Indopleust. Cosmogr. V, p. 197 , Isidor. Orig. XIX, 26 ,
gloss.

: nctoansiccctia, cortina, Schol. zu LucaD. Pharsal. II, 354, Vol. Ill, p. 145

Weber., Adelung Glossar. man. med. et inf. latin. II, p. 745.

Ii2
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Namen cortina zu belegen und anzunehmen, dass die Pythia unmittel-

bar auf diesem Gegenstande, dem oA/uog superieur Brondsted's
, gesessen

habe. In der That ware ein solcher Sitz nicht eben unpraktischer oder

unsicherer gewesen als der auf der „Scheibe i4 fiber den drei Ringen. Noch

Jacobs erinnerte a. a. O. an den auf der „Cortina" sitzenden Apollon,

wie er von den Munzen der Seleukiden und sonsther bekannt ist. Ja

wir konnen eine bildliche Darstellung nachweisen, welche mehr far diese

Annahme iiber den unmittelbaren Sitz der Inhaberin des Dreifusses als

fur die beiden anderen zu sprechen scheinen kann; wir meinen die aus

Roccheggiani's Race. I, T. LXXIII , n. 5 auf uns. lithogr. Taf. unter

n. 9 wiederholte 16
). Die hier vor Augen stehende Form des Sitzes

der Weissagerin ist urn so beachtenswerther, als sie ofFenbar derjenigen

entspricht, welche der Kessel des Dreifusses, der ohne Zweifel der

mantische zu Pytho sein soil, auf romischen Reliefs zeigt; vgl. an erster

16) Roccheggiani bemerkt iiber die meines Wissens sonst nirgendwo besprochene

oder abgebildete Darstellung nur: Tripode cavato da una pittura antica in una

stanza sepolcrale scoperta poco distante dal Tempio della Tosse in questo anno 1795.

Questo puol (so!) indicare laPitia che da le risposte sopra il Tripode d'Apollo. Die

in den lezten Worten enthaltene Deutung ist sicherlich die richtige. Das Gemalde

zeigt, wie sich ein Maler zu Rom in der Zeit der spateren Kaiser den Orakeldrei-

fuss und die Pythia darauf dachte, und hat in sofern sowohl in Betreff jenes als

hinsichtlich dieser ein namhaftes Interesse, obgleich es in keiner Beziehung, am

wenigsten hinsichtlich des Epithems des Dreifusses und der Art, wie die Prophetin

auf diesem sitzt, den oben S. 248 angefuhrten an historischer Treue voransteht.

Ueber die Tracht und das Attribut der Pythia vgl. meine Conject. in Aesch. Eumen.

p. XLI, Hermann u. Stark] Lehrb. d. gottesd. Alth. d. Gr. §.40, Anm. 9, unten

Anm. 35. Die Baarfiissigkeit und den Lorbeer-Zweig findet man auch bei der

Orakel ertheilenden Priesterin des Apollon an der puteolan. Basis (Jahn Ber. 1851,

S. 138 und Taf. III). Am Dreifuss sind auch die drei Schlangen, von denen je eine

sich um einen Fuss des Gerathes ringelt, beachtenswerth ; vgl. den Dreifuss von

Metapont, jetzt im Berliner Museum, bei Panofka Mus. Pourtales pi. XIII = uns. 1-

n 18. Aus Diogenes Laert. V, 91 geht hervor, dass es im Adyton zu Pytho mehrere

lebenclige Schlangen gab. Nichtsdestoweniger liegt klar zu Tage, dass die Zahl der

Schlangen durch die Form des Geraths veranlasst ist (Friederichs Bausteine S. 6b,

n. 52 a. E.).

t
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Stelle Garrucci's Mus. Lateranens. T. II, n. 1 = uns. Taf. n. 10; dann
Mus. Pio -Clement. V, 22 = Overbeck Galler. her. Bildw. T. XXIX,
n. 1, auch Mus. Borbon. IV, 9 = Botticher Baumcultus d. Hellen. Fig. 25

Gerhard Ges. akad. Abhandl. T. XXVI, n. 4 , Raoul-Roehette Mon.
ined. pi. XXXII, n. 2 V), Aber diese obersten Theile des Dreifusses kcin-
nen unmoglich die cortina des Orakeldreifusses sein. Ihre Form ist auch
keinesweges ganz die in der Stelle des Varro gemeinte. An dieser wurde
die zuletzt von Bottiger und Jacobs wuhrschein
lich auch sie ist, den anderen gegenuber eine wesentliche Stutze finden,

wenn die bisherige Erklarungsweise die richtige ware. Das ist aber
nicht der Fall. Man lasse sich nicht durch Bildwerke tauschen, welche
den Dreifuss mit einer Halbkugel darauf zeigen, wie n. 7 uns. Taf. und
andere, obgleich sich jene auf die obere Hemisphere bezieht; ganz abge-
sehen davon, dass diese Darstellungen , wie wir unten sehen werden,
den Orakeldreifuss nicht angehen. Varro dachte nicht an solche Bild-

werke. Er verstand unter cortina Apollinis nicht den ganzen Dreifuss,

sondern das Ejnthem desselben, und dachte sich dieses in der Form,
wie es ihm von der mensa delphica her, welche als Nachbild des pythi-

schen Dreifusses gait, bekannt war. Die similitudo wurde von ihm nur

darin gefunden, dass die metaphorische cortina des Ennius rund war

wie die cortina Apollinis. Auch in dem griech. Ausdruck ovquvov xvxtog

wird ja zunachst nur die Riindung hervorgehoben.

Wie sich italische Kiinstler, denen jedenfalls keine geringere Aucto-

ritat zuzuschreiben ist, als den Verfertigern der letzterwahnten Bildwerke,

die cortina des delphischen Orakeldreifusses dachten, zeigen am deut-

lichsten einige auf den Dreifussraub des Herakles bezugliche bildliche

Darstellungen, in welchen es sich nicht um den ganzen Dreifuss, sondern

17) Vermuthlich hat man sich den Aufsatz oberhalb des Kessels des Dreifusses

12)

obezu denken. Nach der Abbildung

ren Theil nicht geniigend urtheilen, da derselbe mit dem Mantel der Priesterin be-

deckt und beschadigt ist. Dass der Aufsatz nicht bloss in d

sichtbar und wohl erhalten ist, -unterliegt uns keinem Zweifel

bestehen was
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nur um die cortina handelt: a) ein etruskisches Bronzerelief, das als

Zierrath eines Gerathes diente, jetzt zu Hannover, ungenau erwahnt im

Bullett. d. Inst, di corrisp. arch. 1831, p. 195, von Gerhard Auserl. Va-

senbilder Th. II, S. 144, Anm. 4, und von Welcker A. Denkm. Th. II,

S. 299, A. 4, zum ersten Male abgebildet auf unserer Taf. n. 11 18
)

;

ein etrusk. Scarabaus, von welchem sich ein Abdruck findet bei Cades

in der grosseren Sammlung XXIII, 227, erwahnt von Stephani Compte-

rendu de la commiss. imp. arch, pour Fa. 1868, p. 40; c) die Statue des

Hercules im Mus. Pio-Clement. T. II, t. 5, vgl. Visconti p. 10. In

n. a erblickt man einen verhaltnissmassig tiefen bauchigen Kessel ; ebenso

aller Wahrscheinlichkeit nach in n. b ; in n. c aber eine wagerechte runde

Platte 19
). Vergleicht man mit diesen Darstellungen die oben S.250 ange-

18) Die Zeichnung verdanke ich der Giite des Herrn H. Kestner in Hannover,

des jetzigen Besitzers, dessen kundigen Bericht ich mir erlaube mitzutheilen. »Die

Arbeit ist ziemlich roh etruskisch, sehr unformliche Beine, Fiisse und Hande, Be-

handlung des Haares in der iiblichen durch die Bronzetechnik gegebenen stereotypen

ziemlich gradlinigen Strich-Manier. Die fast mittelalterlich ersclieinenden faltigen

gestreiften Jacken mit Punctirungen ornamentirt und scheinbar die Genitalien ange-

deutet, wenn auch eher den im Mittelalter iiblichen Sackchen ahnlich. Das Streit-

object, der Kessel, ist, bis auf die zackige obere Randverzierung, von ziemlich primi-

tiver Form und der ad a hindurchgetriebene Stift nur zum Zweck der Befestigung

des Ganzen an ein dazu gehoriges Gerath oder Gefass oder Kastchen angebracht.

Die als Fuss behandelte (in unserer Abbildung weggelassene) Lowenklaue scheint

auf eine grossere mehrfiissige Bronzegerathschaft zu deuten, woran allenfalls noch

mehrere Herakles-Abentheuer dargestellt sein mochten, wie sie oft in fortlaufendem

Zusammenhange an dergleichen Arbeiten vorkommen. — Die im Bullett. a. a. 0.

erwahnte »Riconciliazione« scheint zwar im Werden zu seien , aber noch immer

etwas bedenklich durch die Haltung der streitenden Parteien, indem offenbar Apollo

noch nicht aufhort , mit trotziger Haltung einige Anziiglichkeiten zu sagen , worauf

Herakles mit seinem kleinen aber doch bedenklichen Life-perserver leicht eine un-

angenehme Antwort ertheilen konnte, zumal da Apollo nur die Linke mit seinem

ohne Pfeil ziemlich unschuldig erscheinenden Flitz-Bogen zur Disposition hat«.

19) Nach Visconti a. a. 0. ist il cratere del tripode espresso in una specie di

disco , dov' e Forma di una spranga , forse di metallo , che dovea reggere qualche

altra parte di quello arredo. Er vermuthet, dass dieses die damals allgemein so
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ffihrte Stelle des Servius zu Verg. Aen. VIII, 300, so kann es scheinen,
dass es eine Variation der Sage gegeben habe, nach welcher Hercules
die cortina des Dreifusses allein nahm. Inzwischen ist es auch moglich,
dass diese als der wichtigste Bestandtheil des Dreifusses von den be-
treffenden Kunstlern zur Andeutung des ganzen Dreifusses darffestellt
ist, ahnlich wie in der Sprache von der cortina als int&ripce

fusses der ganze Dreifuss benannt worden ist.

Leider bieten uns aber auch diese Bildwerke keinen sicheren An-
halt zur Entscheidung der Frage, wie sich das Epithem des delphischen

Orakeldreifusses in Wirklichkeit ausnahm; schon deslialb nicht, weil die

Form desselben in nr. a und b einerseits und in nr. c andererseits durch-

aus abweicht.

So miissen wir uns, um zu der Einsicht zu gelangen, ob das, was

die Romer als Theil des Orakeldreifusses cortina nannten, kesselartijr oderf

plattenartig gewesen sei, weiter bei ihren Schriftstellern umsehen und
etwa auch die Etymologie zu Rathe ziehen.

Was jene anbetrifft, so kommt zunachst die oben S. 229 mito
theilte Stelle des Plinius in Betracht. So sicher es auch steht, dass diese

nicht ohne Verderbniss ist, ebensowenig kann bezweifelt werden, dass in

ihr die mensae delphicae als cortinae bezeichnet sind 20
). Dieses konnte

genannte Cortina gewesen sei. Darauf beruht sicherlich die Aeusserung Bdtticher's

Arch. Ztg. (so!)

kles sogar auch noch den Omphalos mit weg«. Handelt es sich um einen Aufsatz,

wie es allerdings scheint, so wird dieser in der That schwerlich die Form von dem

haben

in

zweiten

da dasselbe auch mit den zunachst folgenden nicht verbunden werden kann ohne

diese zu verandern. Man konnte mit einem gewissen Scheine schreiben : cortinas,

tripodes nomine ac delphicas (ac hat die beste handschrittl. Auctoritat). Aber jener

Ausdruck kann recht wohl bedeuten: die cortinae unter den tripodes, vgL in sprach-

licher Hinsicht z. B. den oben in Anm. 1 angef. Ausdruck des Anon., den ich in

Fleckeisen's Jahrb. 1864, S. 246 erlautert habe wahrend

es mehrere Arten von tripodes gab, doch wie in der griech. Sprache nach dem
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nicht auch eine erecht

aber nicht wohl geschehen, wenn man nur einen bauchigen Kessel,

i oder fiach ausgehohlte Scheibe cortina ge-

nannt hatte. Dazu passt es auch durchaus, dass Ennius bei Varro a. a.

O. von einer cava cortina spricht. Ware die cortina nur cava gewesen,

so wiirde dieses Epitheton nicht besonders hinzugesetzt sein. Bei Taci-

tus Dial, de orat. 19, p. 30, 23 Michael, bieten die Handschriften : in

cortina, ganz in dem Sinne von in corona, einer Conjectur von Ursinus,

die ohne Noth in den Text aufgenommen worden ist.

Die Etymologie anlangend, so hangt cortina sicherlich mit cohors,

chors, cors zusammen, wie schon Jos. Scaliger einsah, vgl. Cato ap. Fest

P 146,29: mapalia vocantur ubi habitant; ea quasi cohortes rotunda

Grammatiker Aristophanes bei Zenob. Prov. Ill, 63 nur ol tQtnodeg tov 'AnolXavog *

okfiot , so in der lateinischen ausschliesslich die Dreifiisse desselben Gottes cortinae

genannt wurden, zunaehst imd hauptsachlieh der pythische Orakeldreifuss (Vergil.

Aen. Ill, 92, VI, 347, Ovid. Met. XV, 635, Claudian. Epigr. XXXI, 2, Valer. Maxim.

VIII, 10, vgl. ausserdem Schol. zu Lucan., oben S. 228 fg., und den oben S. 235 fg.

angef. lat. Graminat., Gloss. Philox. : Cortina, dstyixdg rqinovg *An6XXcovog); dann

die entsprechenden der apollinischen Sibylla und der als Priester dieses Gottes zu

betrachtenden Quindecimviri sacris faciundis, vgl. Propert. V, 1, 49, Serv. zu Verg.

Aen. 332, Valer. Flacc. Arg. I, 5, Klausen Aeneas u. die Penat. I, S. 212 fg.,

Borghesi Osserv. num., dec. VII, 6 = Oeuvr. compl. I, p. 343 fg., wo inzwischen der

Ausdruck cortina nicht richtig gefasst ist); endlich auch Weihdreifiisse von derselben

Form, wie sie gewiss die nach Sueton. Octav.LII dem palatinischen Apollo dedicirten

cortinae aureae hatten. Dass auch Plinius an Platten und Beckendreifiisse in den Hei-

ligthumern denkt, geht daraus hervor, dass derselbe unmittelbar vorher die triclinia

aerata abacosque et monopodia und unmittelbar nachher die lychnuchos in delubris

behandelt. Uebrigens kommt der von ihm angegebene Grund der Benennung als

delphicae sonst nicht vor, und es fragt sich, ob er allein aufgefiihrt war. Vermuth-

lich ist die Stelle von nomine an starker verderbtals gewohnlich angenommen wird.

Wer dem ac der besten Handschr. sein Recht widerfahren lassen will , kann mit

grossem Schein schreiben: nomine mensas ac delph. , vgl. Tertull. Ap. XXXII und

andere oben S. 228 fg. angef. Stellen. In den folgenden Worten war vielleicht eine

doppelte Etymologie gegeben, so dass die erste. zu welcher etwa die Worte quod

erat, die im cod. Bamberg, statt quoniam stehen
,

gehorten, der oben S. 227 Ig.

mitgetheilten entsprach.^
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sunt, wie das entsprechende oXfiog mit iXvm, sttvio, kXCaato (Ussing a. a.

O. p. 96, G. Curtius Grundz. d. gr. Etymol. I, S. 325 der erst. Ausg.),

Bei beiden Worten liegt der Begriff des Runden zu Grunde; beide

konnten sowohl fur runde Gerathe oder Gefasse mit tieferem Bauche
als fur blosse Scheiben

, wagerechte oder nach ausgehohlte
, gebraucht

werden 2l
).

Nach dem Obigen halten wir es fur uberflussig, die Ansicht, nach
welcher die cortina ein Einsatz des Dreifusskessels gewesen sein und als

fyeior gedient haben soil, besonders zu widerlegen, zumal da wir tiber

das vermeintliche besondere Schallgefass unsere Ansicht gleich zu aussern

haben werden.

Noch dunkler als die Worter oA/uog und cortina ist der Ausdruck

ai-wv geblieben , welcher drei Male in Beziehung auf den mantischen

Dreifuss vorkommt.

Jamblichus de myster. Ill, 11, p. 127, 5 fg. Parthey berichtet: q iv

BQayxidcug yvvrj ini a'^ovog zce&tju&r} nQoAtysi to (xikXov, und bei Nonnos

heisst es Dionys. IV, 289 fg. von Kadmos :

/ucwTwoig dSvroiaip intonxw • av&a xixqvas

deX(fbv aGiyr\roxo jueaoiutpaAop a^ova Jlv&ovg,

/uaPToavrrjp iQttivs, xcd a/unroot nv&iog ccgcop

xvxkov in avTofidrjxop i&famae xoiMdi (piopfj,

und wird Apolion XXVII, 252 angeredet

:

agovog dfiipaioio &srjyoQ8 xoCquvs Ilv&ovg.

Muller, der de trip, delph. p. 18, Anm. 50, geaussert hatte, dass &£wp

dasselbe sei wie H$Y\g, war dagegen in der Amalthea I, S. 121 = Kl.

21) Nach Wernsdorf und Jacobs bezeichnete der Dichter des Aetna Vs. 229

die Wasserorgel durch cortina, was zu der kugelformigen Gestalt, welche dieses

Instrument auf Bildwerken, z. B. dem in meinen Denkm. der Buhnenwes. T. XIII.

n. 1 herausgegebenen, hat, sehr wohl passt. Dass auch ein convexes halbkugelfor-

miges Gerath, wie das, welches in der Archaologie so lange unter dem Namen cor-

tina gegangen ist und zum Theil noch geht, recht wohl so genannt werden konnte,

Schriftstelle

ziehung auf den apollinischen Dreifuss geschehen sei.

Histor.-nhilol. Classe. XV. Kk
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Schr. II, S. 577 der Ansicht, dass unter agcov em ,,von den Romem
cortina genanntes, von diinnem Erzblech gebildetes Schallgefass", zu

verstehen sei, das ,, seiner halbeiahnlichen Gestalt zu Folge unmoglichOv «""'"D

als Deckel auf dem schaalenformigen Kessel gelegen haben konne , viel-

mehr umgestulpt und mit der Wolbung nach unten hineingesetzt worden

zu sein" scbeine. Gegen ihn bemerkte Bottiger a. a. O. S. XXIX,

Anm. ,
„a£(ov konne nie der eigentliche Name der cortina gewesen

sein ; diesen konne sie nur als eine Art von Drehmaschine zuweilen ge~

habt haben". Unter cortina versteht er theils den Dreifusskessel , theils

denselben Gegenstand, wie Mutter , nur dass er diesen als jenen hemi-

spharischen Aufsatz des Dreifusskessels betrachtet , auf dem die Pythia

gesessen habe (Amalthea II, S. XIX fg.). Er bezog den Ausdruck agwv

also auch auf ein Schallgefass und dachte sich das Schallen vermuthlich

als durch das Umdrehen bewerkstelligt. Auch nach der Darlegung Fr.

Passow's , dass die cortina nichts Anderes als der Omphalos sei, be-

harrte Bottiger in ,,Archaol. u. Kunst" S. XXI bei seiner friiheren An-

sicht , der er noch eine mehr als vage Vermuthung hinzufiigte. Ueber

den al-ayv hat aber weder Bottiger, noch selbst Mutter sich weiter aus-

gesprochen 22
). Wohl aber Brondsted 23

). Von Bemuhungen anderer

Miiller

seine Ansicht iiber ein besonderes Schallgefass aufgegeben ; aber ohne das ausdriick-

lich zu sagen. Seine Meinung, dass der Ausdruck a^oav darauf zu beziehen sei,

hatte er sichtlich schon vor dem Jahre 1825 wieder geandert; vgl. Amalth. Ill,

S. 23 = Kl. Schr. II, S. 589, wo er nach dem Vorgange Welcker's den »griechisch«n

Ausdruck fur das innere Gefass, welches die Romer cortina nannten«, in einer Stelle

Alkman's vermuthet, die gar nicht hierher gehort (Fr. 25, p. 640 d. erst. Ausg. von

Bergk's Poet. lyr. gr.). Was aber unter &%mv zu verstehen sei, dariiber hat er nach-

ber sich nicht geaussert, ebenso wenig wie er nach 1830 auch nur angedeutet hat,

wie der lat. Ausdruck cortina zu verstehen sei.

Miille

I
j'ignore ce que c'est , et je ne crois pas que les anciens Taient connu d'avantage,

bemerkt aber p. 119: d'apres un passage de Nonnus rapproche de Jamblique — er

meint die beiden oben zuerst angefuhrten Stellen — on pourrait supposer que le
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Gelehrl

worden

zur Erklarung des Wortes ist mir gar nichts bekannt ge-

Die erste Stelle des Nonnos ist ohne Zweifel verderbt. Aber man
hat den Sitz des bedeutendsten Fehlers nicht richtig erkannt. Nach den
oben ausgeschriebenen Versen folgen die Worte des Orakels. Dann
heisst es Vs. 307 :

wg <f>(x
t

u8Vog TQmodwv imxoifiios &viddcc gxopijv.

Kann denn hier nv&iog cct-wv in Vs. 291 das Subject sein? Ohne
Zweifel ist vom Gott Apollon die Rede, Das sagt auch Nonnos Vs. 311

ausdrucklieh : slna &s6g. Zu Vs.291fg. ist zu verbessern : JIv&tog,
r
i£wv

xvxXov in aixo^6r[TOv, i&iomoe. Durch das blosse Ilvfriog wird Apollon

auch in Vs. 317 bezeichnet 25
).

Unter agwv ist aber der ganze Dreifuss zu verstehen. Oder sollte

sich auch an den xvxXog denken lassen?

Allerdings weisen die Worte des Verfassers der Dionysiaka, wenn

er so schrieb , wie wir annehmen , nicht so bestimmt und deutlich auf

einen Unterschied zwischen a^mv und xvxAog hin, wie es nach der

xvxXog etait uni au centre perce du oXpog inferieur par le moyen d'un fort cylindre

de metal , ce qui rendait legerement mobile tout l'appareil a la volonte de la pre-

tresse assisse dessus , supposition qui s'accorde avec ce que les anciens disent assez

souvent (?) de la secousse communiquee ou trepied par la pretresse. Etwas Aehnliches

hatte schon Schott Apoth. d'Hom. p. 98 aus der Stelle des Nonnos herausgekliigelt,

wohl Bottiger Amalth. II, p. XIX seinen in der Mitte durchlocherten und

eben desswegen immer mit einem Teppich behangenen oXpog hat.

24) Urn von den oben S. 222 erwahnten Nachfolgern Mutter's nur C. Fr. Her-

mann zu beriicksiehtigen, so schweigt dieser a. a. 0. A. 11 iiber den agoav, inzwischen

geht aus dem von ihm §.40, A. 27 Gesagten hervor, dass er unter diesem Worte

von dem

nicht den Dreifuss verstand.

auch das Handwdrterb. d.
j

Bd. I, S. 289.

*

25) Nun passt auch in Vs. 291 die handschriftliche Lesart apnvoa, welche man

ganz vortrefflich. Die Redensart xQ^pok avanvetvhat

findet sich bei Philostrat. Vit. sophist. 18, p. 216, 7 Kays.; vgl. auch Claudian. Epigr.

XXXI, 1 : Castalio de gurgite Phoebus anhelat.

Kk2



260 FK. WIESELER,

frtiheren Lesart scheinen konnte. Aber warum sollte er mit dem Aus-
*

druck gewechselt haben, da der Vers doch auch cc£ov in avt. zuliess?

Noch entscheidender ist, dass das Griechische agwv ebenso wie das La-

teinische axis wohl in der allgemeinen Bedeutung von Wagen, nie aber

in der von Wagenrad, wie xvxXog, gebraucht wird, also es durchaus un-

rathlich ist, an eine runde Scheibe, wie der xvxXog avro^6r\tog eine war,

zu denken.

Es handelt sich nur darnm , darzuthun , in wiefern der Dreifuss

i£toj> genannt werden konnte.

Uns unterliegt es keinem Zweifel, dass die Benennung sicb auf die

Gestalt des Dreifusses im Ganzen und Grossen bezog, der entweder drei

Seiten und Ecken (ycovtceg, s. Athen. p. 199, d, oben S. 224) hatte und so

etwa einer oben abgestumpften Pyramide ahnlich war, oder einem Cylinder

glich (s. uns. T. n. 18, und n. 48u.49= Mus.Borb. VI, 13). Hinsichtlich

des Ersteren, welches uns das Wahrscheinlichere dvinkt, sind die Solonischen

agovsg zu vergleichen, die schon in der Zeit der Alexandrinischen Gram-

matiker mit den als XQlywvoi und nvQcc^iomdaig bezeichneten xvQpsig iden-

tificirt wurden, vgl. die Anfuhrungen in C. F. Hermann's Lehrb. der

Griech. Staatsalterth. §. 107, Anm. 1. Dass ein «|aw genanntes Gerath

nicht nothwendig drehbar zu sein brauchte, bedarf wohl keines weiteren

Beweises. Oder ware in der That der Orakeldreifuss spater drehbar ge-

wesen? Claudianus sagt in Rufin. 1. I, praef. Vs. 11 fg., indem er die

Freude schildert, welche nach der Erlegung des Python zu Delphi ge-

herrscht habe:

Omnis, IO Paean, regio sonat: omnia Phoebum
Rura canunt. Tripodes plenior aura rotat.

Die von uns verbesserte Stelle des Nonnos lehrt uns zugleich, dass

auch das Epithem des mantischen Dreifusses xvxXog genannt wurde, wie

das des Speisetischdreifusses , und dass dieser xvxZog ebenso wie der

gleichbedeutende oXpog dem Propheten als Sitz diente: Umstande, die

sich allerdings aus Pollux X, 81 schliessen lassen, aber von diesem kei-

nesweges ausdrucklich berichtet werden. Auch in den Worten Arte-

midor's Oneirocr. V, 21: i'do& ng im xvxJtco TQlnodog SianMu nttceyog, ist



UEBER DEN DELPHISCHEN DREIFUSS. 261

gewiss nicht sowohl der Orakeldreifuss als die delphica des profanen
Lebens gemeint.

Ausserdem ist die Bezeichnung des xvxXog als avw^orjwg besonders
beachtenswerth. Sie fiihrt wie von selbst zu der Annahme, dass wenn
an dem Dreifusse nur ein Theil war, der das Tonen verursachte, dieser

eben der xvxXog gewesen sein miisse, also ein besonderes Schalteefass

nicht anzunehmen sei. Lasst es sich nun auch anderweitig darthun,

dass das Tonen auf den xvxXog beschrankt war? Man kann etwa ver-

gleichen Vergil. Aen. Ill, 92: visa mugire adytis cortina reclusis, denn
dass hier von Delos die Rede ist, verschlagt nichts. Allein wenn auch

cortina zunachst dasselbe wie xvxXos bezeichnet, so wird es dock meist

von dem ganzen Dreifuss gebraucht und der ist aller Wahrscheinlichkeit

nach auch hier gemeint. An einer anderen Stelle, XIII, 133, wird von

Nonnos selbst rotnog ccvroporjwg erwahnt. Nach Lucian. Phalar. II, 12

ollv&iog XQ% X(xl tQtnovg if&fyyamt xal § itosice i/uni/elmi. Bei Himer.

Or. XIV, 10 stent geschrieben: tovg SsXyixovg rjxfjaai toinoSctg , ferner

Or. XI, 3 , dass Apollon Tisomrvaocov tijSs xdxsius rijvds ri]v noXiv [rfjv

E<ps6ov), $v&sv {ilv ex BqctyxiS&v, h€QU)&sv Si ix KoXofpwvog nXrjnsi rovg

TQtnodctg, und Or. XXI, 8, dass KoXo<pu)v filv fyst rfjv Xvoav igCnodsg Si

aXXwg rj/ovrnp. Auch bei Eustath. Macr. X, 13, p. 271, 14 Herch. 5

tolnovg Y(x&' Allerdings sind diese Stellen an sich durchaus nicht be-

weiskraftig, da ja immerhin das, was nur von einem Theile gilt, auf

den ganzen Dreifuss iibertragen werden konnte. Wer sich aber der

oben S. 234 angefuhrten Worte des Eustathios zu Homer erinnert , wird

zugeben, dass, nach diesen zu schliessen, auch das dreifiissige Gestell

zum Tonen beigetragen haben muss. Sonst wurde ja nicht der ganze

Dreifuss als aus Erz gemacht bezeichnet sein. Auch die Frage nach der

Weise
, wie das Tonen des Dreifusses vor sich ging ,

fiihrt auf die An-

nahme, dass der xvxXog und dass Dreifussgestell gemeinschaftlich dabei

wirkten, und zu der Einsiclit, dass der xvxXog dabei so zu sagen die

erste Rolle spielte. Wie Nonnos a. a. O. den Dreifuss und den xvxXog

als „von selbst tonend" bezeichnet, so I, 432 den Donnerkeil als ooyavov

avio(36fiToP , ln beiden Fallen bezieht sich das „von selbst" nur darauf,
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dass nicht gewohnliche Mensche dern hoi. Wesen durch eine

Naturkraft das Tonen Wege bri Anlangend den Dreifuss so

ist es zu Delphi Apollon, der „orakelt" oder jenen „schlagt", indem er

jenen Hauch aus der Erdspalte, tiber welcher der Dreifuss stand, empor-

auch Erderschiitterung, Win-sendet, womit nach mehreren Schriftstellern

deswehen u. s. w. verbunden war 26
). Wer bedenkt, dass das Epithem

des Dreifusses mit dem Gestell nicht fest verbunden war, wird einsehen,

dass schon durch ein Emporgeschnelltwerden jenes und Zuriickfallen auf

dieses ein Geton hervorgebracht werden konnte. Auch bei einer Be-

wegung des Dreifusses in horizontaler Richtung, wie sie in der Stelle

Claudians angedeutet wird , sei es nun , dass an ein eigentliches Rotiren

zu denken ist oder nur an ein Erschiittertwerden nach verschiedenen

Seiten hin was uns das Wahrscheinlichere dunkt 27
) — wirkten beide

Bestandtheile des Dreifusses zur Herstellung des Getons zusammen, konnte

aber der xvxAos vorzugsweise als den Ton verursachend gelten, weil in

ihm die Bewegung sich mehr manifestirte als in dem Dreifussgestell,

welches natiirlich so fest stehen musste, dass es nicht umfallen konnte.

Es giebt aber keinen sicheren Beleg dafiir, dass das Tonen des xvxXos

oder des Dreifusses stattgehabt hatte, wahrend der Prophet darauf sass 28
),

26) Vgl. iiber das letztere die Stellen bei Ulrichs a. a. 0. S. 95, Anm. 66, und

die Claudians de VI cons. Honor. 30 fg.; hinsichtlich des Ersteren die von Ulrichs

S. 99 und C. Fr. Hermann Gottesdienstl. Alterth. §. 40, A. 8 angef. Lucan. Phars.

V, 125 fg.: in immensas cineres abiere cavernas , Et Phoebi tenuere viam. Neben

Apollon wird auch Python erwahnt, der Reprasentant jenes Erdhauches, welcher als

Diener des Gottes aus der Unterwelt her fortwirkt, vgl. Lucian. de astrol. 23: dqd-

x«j> vno z<5 tqinodi, qt&iyyera*. Lucan, sagt a. a. 0. Vs. 83 fg. : ventos loquacis ex-

halare solum.

27) Vgl. namentlich auch den Ausdruck tov jQlnoda diateiec&ai bei Lucian.

Bis accus. 1 , woriiber mehr in der folg. Anm. 28. Ausserdem ist meines Wissens

von einer Bewegung des pythischen Dreifusses nur noch die Rede bei Luc. Phars. V, 121.

28) Nicht einmal die oben behandelte Stelle des Nonnos nach unserer Herstel-

lung fordert jene Annahme. Unter tQmddcov dvuxda Kpavyv, Vs. 307, ist nicht die

Stimme des Dreifusses , sondern die Stimme , welche der auf dem Dreifuss sitzende

Apollon erschallen Hess, vgl. <p<Hpd$ fa™, wie sie Vs. 308 genannt wird, zu verstehen-
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zumal da andererseits erhellt, dass jenes auch vorkommen sollte , wenn

Wenn

das Epitheton oddatog immerhin auch darauf beziehen , dass der Dreifuss in einer

Hohle stand, vermuthlich ist aber noch mehr an die Bedeutung zu denken, welche
das entsprechende Epitheton %&6vioq in denWorten %alxov avddv x&ovtov bei Euri-

pides Hel. 1382 hat, so dass es wesentlich dem Ausdrucke xodccdt tpvvfi bei Nonnos
entspricht

,

XXIX nicht hatte antasten sollen. Mit

TQinodcov (pccvyv ist zusammenzustellen Claudian. Epigr. XXXI, 2 fg. : quidquid feti-

dico mugit cortina recessu, carmina sunt, und Ovid. Met. XV, 635 fg.: Cortinaque

reddidit suo hanc adyto vocein , Stellen die nicht durchaus mit der oben angef.

Vergil's zusammenzuhalten sind. Auch hier ist an den auf der cortina sitzenden

Propheten zu denken. — Noch weniger spricht fur das Sitzen der Prophetin auf

dem Dreifusse wahrend des Tonens desselben die Stelle des Lucian. Bis accus. 1,

welche gewohnlich und auch von Miiller de trip. p. 21 und von Brondsted (s. oben

Anm. 23) dafiir veranschlagt wird: xal aqn (xev avrw (zw ^AnoXXmvi) iv JeXtfoXg

dvayxaXov elvai, \ie% oXiyov 6e eg KoXotfwva &eZ xdxeX&ev eg £dv&ov xaraflaivei xal

dgofiuTog ctv&ic eg t^v KXccqov3 eha eg JfjXov
tf
eg Bgayxidag, xal uXo&g evd'a dv ij tiqo-

[iccvng ntovda zo{ Uqqv rdfiazog xal [iaG?](fafi£vi] tijg ddcpvtjg xal xbv tqlnoda diaaeiGa-

fjiSVfj xeXevOtj naqeXvai, doxvov XQ'h ctvtixa fidXa naqetftdvai ^weigopza tovg xqijapovg.

Oder wollte man den Umstand, dass die orakelnde Themis in dem oben S. 248, 2 angef<

Vasenbilde auf dem Dreifuss sitzend in der einen Hand die Trinkschale in der andern

den Lorbeerzweig halt, dafiir geltend machen, dass das Trinken von dem Wasser der

Kassotis sowie das Lorbeerkauen und also auch das von Lucian damit zusammengestelltew

Durchschiitteln des Dreifusses von der Prophetin, wahrend sie auf diesem sass, vorge-

nommen sei ? Weder die archanlogische noch die philologische Exegese heischt eine

solche Annahme ; diese spricht vielmehr dafiir , dass jene Vorkehrungen von Seiten

der Pythia dem Weissagen vorausging , bei welchem jene doch erst auf dem Drei-

fuss zu sitzen brauchte, insofern iiberall an eine Weissage , bei der dieses Letztere

statthatte, zu denken ist, was uns wahrscheinlich diinkt. Die Notiz von dem Durch-

schiitteln des Dreifusses macht aber grossere Schwierigkeiten als man bisher geahnt

hat. Die betreffenden Worte lassen zunachst an ein Durchschiitteln mit der Hand

von Seiten der nicht auf dem geschuttelten Gegenstande sitzenden Prophetin denken

;

erst an zweiter Stelle kommt man zu der Annahme, dass die Pythia die Erschiitte-

rung des Dreifusses durch den Erdhauch veranlasst habe ,
wobei denn vorausgesetzt

werden muss, entweder, dass der Dreifuss nicht immer iiber derErdspalte gestandeu

habe. ft<W d* OQ a;» Miin^,,, A^^r fiir ffewohnlich verschlossen gewesen sei was

unwahrscheinlich
ob
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keine Weissage gegeben wurde 29
). Uebrigens gehort der tonende Drei-

fuss erst der spateren Zeit der Ausartung des Orakels an , derjenigen,

in welcher die urspriingliche Art der Weissage nur ausnahmsweise oder

o-ar nicht geiibt wurde , sondern es sich statt deren um ein Tonorakel

handelte, bei welchem ausser dem Dreifusse auch die Quelle und der

Baum in Betracht kam 30
).

rend der Ersehutterung des Dreifusses auf diesem sass oder nicht. Die erste Auf-

Lucian's hat etwa eine Parallele an dem Umstande, dassWorte

wahrend nach Aristoph. Plut. 213 Apollon selbst Gsiet xrp> ddipvqv ,
nach seinem

Scholiasten dieses durch die Pythia geschieht. Nach der zweiten findet eine ziem-

liche Uebereinstimmung mit dem in Luc. Phal. II, 12 Gesagten statt, da das Durch-

schutteln des Dreifusses ohne Zweifel den Zweck haben soil, diesen tonen zu lassen,

um die Prophetin zu begeistern; nur dass hier das xqav von Seiten Apollons als

gleichzeitig und zusammenhangend mit dem Ertonen des Dreifusses erwahnt wird,

wahrend im Bis ace. das ^vveigetv tovg xqijafjbovq durch Apollon erst auf das Durch-

schiitteln des Dreifusses folgt. Dazu ist noch darauf aufmerksam zu machen ,
dass

keinesweges an alien apollinischen Orakelstatten ein mantischer Dreifuss iiber einer

Erdspalte mit daraus hervordringendem Hauche vorauszusetzen ist- Wir entscheiden

uns fur die Annahme, dass der Yerf. des Bis aec. an ein Durchschiitteln des Drei-

fusses durch die Hand der Prophetin dachte, entspreehend dem, welches zu Pytho

der spiritus fervidus vi quadam velut vento expulsus hervorbrachte, nanilich so lange

als er vorhanden war, sonst aber auch wohl die Hand eines gewohnlichen Sterbliehen.

29) So offenbar bei Claudian an der oben S. 260 angef. Stelle, obgleich Gesner

zu Vs. 12 anders urtheilt.— Wir halten es fiir iiberfliissig, die oben Anm. 23 angef.

Vermuthungen iiber das Tonenmachen des Dreifusses durch die Pythia, welche in der

von Schott angegebenen Richtung zunachst von Clavier Mem. sur les oracles d. anc.

p. 103 fg. weiter ausgefiihrt sind , im Besonderen zu widerlegen. Hinsichtiich des

Technischen massen wir uns iiberhaupt kein eigenes Urtheil an. Dass auch die

Bildwerke fiir keine der bisherigen Ansichten einen Anhalt bieten, ist theilweise von

uns schon erwiesen und wird weiter unten noch mehr zu Tage treten.

Den deutlichsten Aufschluss iiber die Weissage spaterer Zeit

wie sie auch fiir Delphi anzunehmen, sein wird, giebt wohl die Stelle des Eustath.

Macr. X, 12 iiber das Orakel zu Daphnepolis : Kal dij xajfidfe *o vdcoQ, o tQinovg

?jX**, ddifvri (Aavnxij xatateiercu xal olov okfj xaravsfiova^ai doxel. *Ev$ov(S%&Giv o*

nqoanoXok, xal 0otfiog pavxtvtxai xal XQ^^ ^ ^ *<*' (poifld&i xal xatatpotfr

aikkoyta. In friiherer Zeit wird das

*r

Wasser der Quelle A
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Soweit iiber die Stellen, in welchen das Epithem des Dreifusses

als Sitz des Weissagenden vorkommt.

Wasser

I

in spaterer schopft man die Weissage aus dem
ol. p. 251: Ilsql rfs KaaiaXiag. n^yi} ev 'Avtio-

ysiq eonv, iv $ Xiysxai tov 'An6XX<ava naqs6qsvsiv xal XQVfyovg tolg iqxo/isvoig inl

to v6<aq XiysO&ai. Xsysrni 6s on, jjvixa ipavtsvsxo ng, avqag xal nvodg xai dnXovv
viva faov, ov <pa>vijv, mg nvsg X^qovdi, id v6ioq dvs6i6ov • xal dvadidofitvcov to5v toi-

ovtmv nvsviidtoiv ol latdfisvot nsql xr
t
v ntjyr

t
v leqstg voovvtsg %d aiS^oXa s'Xeyov d

q&sXsv 6 daifMov. Von der delphischen Kastalia heisst es bei ^onnos IV, 309 fg. :

vorjfiovog svitsov v6coq , und XIII, 1 33 fg. : dat-£

yiJTOio 6s nqyijg KuGxaXiyg XdXov oldfta aocfdi nd(pXa& qsi&qou Als XdXov i6ooq,

XaXiovaav ntjyyv bezeichnet dieselbe das Orakel aus Julian's Zeit (oben S. 230).

Die Beinerkung des Schol. zu Eur. Phoen. 222: to tfg KaaxaXiag vdutq XdXov rjv

and tov noisZv tovg dXXovg pavnxovg passt nur auf die Ansichten der friiheren Zeit.

Hinsichtlich des Lorbeers ist die altere Anschauung, dass dessen Erschiitterung die

wie nach Claudian. de

VI cons. Hon. 33 bei der Erscheinung des Gottes auch aquis ein sacer horror zu

Theil wird — , wahrend spater der Lorbeer prophezeit (weshalb er als pdvng be-

zeichnet wird oder auch als nqopavxig, analog dem Umstande, dass Daphne als

ngofi. des alten Orakels der Gaa betrachtet wurde, Pausan. X, 5, 3), und zwar durch

sein Rauschen, was ja auch sonst als Sprache gait (Hermann Gottesd. Alt. §. 39,

Wirksamkeit

22). Entsprechend bezieht sich das Tonen des Dreifusses zuerst auf die Erschei-

nung Apollons ; erst spat steht es dem uns ebenfalls erst durch spate Gewahrsmanner

bekannten mantischen Gebrauche des Xs^rjg feonqcoxsTog oder diadcovalov %aXxeXov

{Gottesd. Alt. §. 39, 26) gleich. Selbst in jener Beziehung ist es mit Sicherheit nicht

vor Vergilius nachzuweisen. Dass Himer. Or. XIV, 10 (oben S. 261) Alkaos' ei-

gene Worte wiedergebe, kat keine Wahrscheinlichkeit. Als prophetische Begeiste-

ning zu Wege bringend wird das Tonen des Dreifusses zuerst bei Lucian erwahnt,

im Phalaris so, dass man es zugleich als die Stimme des Apollon zu deuten hat.

Dass hierauf schon die Stelle des Eurip. Ion. 92 fg., oder gar die des Arist. Eq. 1016

zu deuten sei, hat keine Wahrscheinlichkeit. Inzwischen ist nicht zu ubersehen, dass

schon Plutarch, im Sulla XII. (p&syyofiivijg tfg iv rotg dvaxtoqoig xiMqag als eines zu

Wahrzeichens erwahnt, urn somehr als das

und mehr in Beziehung zu

*innern an das schol. Bodl.

ia Gregor. Naz.: 0jjal 6s (rqijyoqiog) xal nsql dv6qidvtog nvog, xal ovtog 6s iv JsX-

Saiteninstrument und

einander treten. Am

r
t
v (fQiprjv avaq&qov (so S<

Histor.-philol. Classe. XV.

dann Creuzer Symb. u.

LI
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Vermuthlich haben wir dabei gelegentlich schon einige beruhrt, in

Myth. Ill, S. 187 fg., A. 3, IV, S. 656, A.) anolvmv ££ evegysiccg daifiovixijg. Freilich

glaubt nicht allein Creuzer, sondern auch Gotte (Delph. Orakel S. 114 fg.) und J.

Kayser (Delphi S. 146, A. 80), dass diese Notiz auf Irrthum beruhe. Aber die bei-

gebrachten Griinde sind nicht stichhaltig. Aus den Worten Gregor's : ndhv dvdgidg

acfcovog 6 'Anolltav, geht hervor, dass die Statue nicht einen »Knaben« darstellte,

wie er fur Dodona, an welches Creuzer und Kayser denken, bezeugt wird, der

ausserdem die Tone auf andere Weise hervorbrachte. Der erwahnte Apollon erin-

nert uns an die aller "Wahrscheinlichkeit nach von Eunapios herriihrende Notiz in

der Geschichte des Zosimos II, 31 , nach welcher Constantin d. Gr. Sarijas xccici tt
s

tov InnodQOfiov fisgog xal %6v xqinoda %ov iv delcpolg ^Anolkcovog 8%ovxa iv savtvj)

xal avtd zo wv ^AnoXkwvog ayaXpa. Diese Worte hat man regelmassig auf das neuer-

dings yielbesprochene plataische Weihgeschenk bezogen. Aber wer mochte einer Deu-

tung beipflichten, wie die bei Dethier und Mordtmann a. a. 0. S. 17 gegebene, oder

der Annahme Miiller^s (Amalth. I, S- 124, Anm. 10 KL Schr. II, S. 579, A. 5),

dass die Angabe fiber das Bild Apollons ini Dreifusse
t
»wohl nur auf Missverstand

der Worte AIIOAAAQN02ATAAMA beruhe« ? Ich habe in Fleckeisen's Jahrb. 1864,

S. 248 fg. darzuthun gesucht , dass Zosimos und mehrere Byzantiner an den delphi-

schen Orakeldreifuss dachten . dass in dem betreffenden Werke die Statue Apollons

in der Mitte der drei Fiisse stand (wie bei den von Pausan. Ill, 18, 5 u. IV, 14, 2

erwahnten Dreifiissen) , dass es wahrscheinlich aus Delphi stammte ; dabei habe ich

aber die Beziehung des Dreifusses auf den mantischen fur irrthiimlich gehalten.

»Dass man ihn zum apollinischen Orakeldreifuss stempelte, dazu verfiihrte, bei dem

bekannten Streben der Byzantiner, zu glauben oder glauben zu raachen, dass man

aus den verschiedenen durch Monumente beruhmten Orten gerade die allerberiihm-

testen in der Hauptstadt besitze, wohl wesentlich der Umstand, dass sich bei ihm

das eigene Bild des Apollon befand«. Hatte ich mich schon damals der Worte des

Greg. Naz. und seines Erklarers Nonnos erinnert, so wiirde ich die Moglichkeit, dass

es sich um den Orakeldreifuss handele , weniger angezweifelt
,

jedenfalls ein neues

Indicium fiir das Vorhandensein einer von der mehrfach erwahnten goldenen ver-

schiedenen Statue des Apollon im delphischen Adyton erkannt haben. Jene einen

unarticulirten Ton von sich gebende Statue kann sicherlich auch zu Delphi nirgends

passender aufgestellt gedacht werden als in Verbindung mit dem Orakeldreifusse.

Je spater, desto mehr ist auch in Beziehung auf das Adyton zu Pytho vom Schall

u. dgl. die Rede. Man wird durchaus an das Orakel von Dodona und noch mebi

an die sibyllinischen erinnert, tiber welche zu vergleichen Klausen Aeneas u. d. Penat

I, S. 210 fg. F §

N
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elch der Dreifus

Wir meinen die zuletzt besprochenen

in dieser Beziehung nicht in Betracht koramt

der

in denen der tonende Dreifuss
rtatschernden Quelle und dem rauschenden Baume gleich steht
Dass diejenigen, in denen eine 9,dXn als ttber dem Dreifusatt

befindlich erwahnt wird (s. tfben S. 236^. sich auf eine Nebengattang der
Weissage, namlich die yrjyo/uawsia , beziehen

gegeben. Auf diese

ihnen selbst

der Weissage wird auch die xeXtpt] (S. 230)

gend eine andere spater vorkoinmende

ufuhren D
selbe gilt endlich sicherlich Betreff

hat m ohne Zweifel nicht

oder

WW (S. 229). Unter diesem

phialenformiges Becken

der That seltsam , wenn man fur ein

Daraufsitzen bestimmtes Gerath neben

ebenso wie das latein. cortina, wie \\

bauchigen Kessel, sondern i

Schussel zu verstehen. E
i fiaches

ware in

zieh auf den Dreifuss vorkom

Bedeutung eines Rundes m spe

unachst und hauptsachlich zuni

fiog und xvxZog, welche Worte,

gesehen haben, wo sie in Be-

tandige

, auch

die ihnen auch

einer runden Platte haben

d Ausdruck Xipqg gebraucht hatt dem

eigen ist.

Hat

Bedeutung gar nicht

nun Wahrscheinlichkeit dass bei der \pr
i
ffo^iuvxi.ia die Py-

H in der (f>mXr\ aufgehort hattexpfj<pthia sich, nachdem das Springen der

noch auf den Dreifuss setzte und weissagte, oder ist es nicht vielmehr

laublich und fiihren nicht auch die Worte der Berichterstatter auf die
tr

Annahm

ausiibte
c
<

dass die Pi

Wenn sie d

phetin wahrend des Sp hre igk

wie durch hrscheinlich ist, im Sitzen

that so nahm sie wohl Platz im rov xstq&tioSoq dfyQov, bg ionv liQbg

&sov (Jamblichus a. a. O. p. 127, 5 ig. Parth. , nach dessen An#

dieser Sessel auch im Adyt Mit der y/t]<po
t
uai>ieta ist her

hinsichtlich des in Rede stehenden Umstandes die Weissage aus dem

Tonen des Dreifusses durchaus zusammenzustellen.

Dass unsere obige (S. 236) Voraussetzung , nach welcher an dem

Orakeldreifusse das Gestell bei alien Arten der Weissage, die mit jenem

in Verbindung standen, dasselbe war, durch die Annahme der Verschie-

denheit der tfiaXr\ und des Xtfr\g von dem bX/uog, xvxXog und der cortina

LI 2
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1m m beeintrachtig wird g auf der Hand. Es hatte

ja durchaus keine Sohwierigkeit, das $nt&r\pct zu wechseln, da es trenn-

bar und stets von runder Form war.

Dreifuss , wenn

kaum ausdrucklich bemerkt zu werden, dass auch

als Epithem versehene

Beziehung auf ihn ein Mai von einem TQlnovg

anderesMal bloss Von einer xski&n die Rede ist (S. 229 fg.),

Ebenso bedarf es

der mit einem U8r\s, einer <fiaXr\ oder xsMfiri

auch

tefirjg und ein

dort sicherlich auch in dichterischer Sprache

Kateg der Gefi als in die der TQam£

Schon die Stelle des Ammian. Marcell. XXIX

S.233 u. 234, A. 4) bietet eine Gewahr dafur.

an bildlichen Darstellungen

,

doch nicht sowohl in die

mensae zu versetzen ist.

1, 29 fg. (oben Anm. 3,

Ausserdem fehlt es nicht

in welchen dreifiissige Gerathe

nicht als A^rjtss sondern als tQdne&t zQtnodsg betrachtet wurden

die sicher

nicht

mit flach ausgehohlten Platte, sondern einem flachen

X(fag

haupt

Epithem erscheinen 31
). Ja es lasst

dass diese Form des Orakeldreifus

sich mit allem Schein be

lasst habe

den Name

ies wesentlich dazu

auf denselben auch insofern als er Sitz der Prophet war

men zu gen (S. 228 fg zu welcher unpassenden

Bezeichnung dann die wirklich als Tisch dienende delphica des Lebens

noch mehr beitragen mochte (S. 245).

Sonst kann fiber Gestalt und Einrichtung des Orakeldreifusses

schwerlich etwas Genaueres ermittelt werden. Diodor berichtet freilich

nach den oben S. 229 mitgetheilten Worten des Weiteren %sdb Si

nctvtbs tov xamoxtvdo/ucctos ytrso&cci tovg hi xal vvv xuxct-

31) Letzteres gilt sicherlich von dem dreifiissigen Gerathe auf der Miinze bei

Beule Monn. d'Athenes p. 359, welches auf uns. Taf. unter n. 1 wiederholt ist, be-

zliglich dessen der von dem Herausgeher p. 362 zuruckgewiesene Gedanke an la

table des jeux avec un vase dans lequel un palme est plongee gewiss die grosste

Wahrscheinlichkeit hat. Aehnlich nimmt sich das dreifiissige Speisetischchen bei

Dubois-Maisonneuve Introd. a Tetud. d. vas. pi. XLV, welches unsere Taf. unter n. 2

wiedergiebt, aus. Die Wiederholung der Originalahhildung in Becker's Charikles

I, Taf. Ill, Fig. 1 ist minder genau. Vgl. auch den Lampenstander in Mus. Borbon.

VI, 30, 1.
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oxsvatop&ovg x<*1xovq zQCnodceS. Er verstand unter diesen ehernen Drei-
fussen ohne Zweifel die als Weihgeschenke und sonst im Cultus, nament-
lich im apollinischen, gebrauchlichen 32) , bietet als0 selbst> wenn wir
wie billig, den gunstigten Fall annehmen, dass er nicht an Dreifusse mit
bauchigem Kessel dachte, keine genauere Kunde, ganz abgesehen davon,
dass er nur nach Horensagen berichtet und die Abweichung von dem drei-

fussigen Sitze der Pythia, die, wie aus dem oxsdbv hervorgeht, auch er

voraussetzt, gerade nicht im besonderen angiebt. Was diese betrifft, so

kommt es nach dem bisher Dargelegten wesentlich nur noch darauf an,

zu ermitteln, worin die Vorkehrungen zum Behufe des dayaAwg iv-

SovmaZuv xal iiccvrevsG&ai bestanden. Dahin gehort, nach Diodor zu
schliessen, ganz besonders, dass Vorsorge getroffen war, die Prophetin

vor einem Hineinfallen in die Erdspalte zu schutzen. Der Sitz der

Pythia wird
, wenn man jenem Schriftsteller vollstandige Zuverlassigkeit

zutraut, so iiber diese gestellt zu denken sein, dass die — wie es auch

bei den eigentlichen Dreifussen namentlich in der alteren Kunst vor-

kam — nach auswarts gerichteten Fusse die Spalte umgaben und die

Zwischenraume derselben, vermuthlich durch die bekannten fydpdot, so

geschlossen waren, dass kein Hindurchgleiten im Falle eines Herabsin-

kens der Prophetin von dem Sitze moglich war. Allein Diodor beriick-

sichtigt mit dem, was er tiber den Schutz der Prophetin durch die Her-

stellung des Dreifusses sagt, augenscheinlich nur die alteste Zeit, ohne

genauere eigene Kunde zu haben und ohne einmal an die Moglichkeit

zu denken, dass im Verlaufe der Zeiten Aenderungen eintreten konnten.

Dass diese nach den Verwustungen unter Nero (s. oben S. 233) statt-

hatten
, ist wohl nicht zu bezweifeln. Allein schon in der Zeit vorher

32) Vgl. zunachst die oben S. 255 fg., A. 20 behandelte Stelle des Plin. ; andere

Belege unten. — Obgleich allerdings die bei weitem grosste Anzahl der im

Text bezeichneten Dreifusse aus Erz hergestellt wurde, war doch dieses Material

for dieselben keinesweges ausschliesslich gebrauchlich. Warum bezeichnet sie also

Diodor grade als y,a\%ovq tq. , da er sie ja durch Angabe ihrer Bestimmung kenn-

zeichnen konnte? Nicht etwa deshalb, weil der Orakeldreifuss zu seiner Zeit %al~

x°vg war?

»
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wird schwerlich die Miindung der Erdspalte so geblieben sein wie sie

urspriinglich war. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat schon damals auch

die Kunst sich an die Natur angeschlossen, um d was das am meisten

Praktische ^

ziehung auf

herzustellen So thut wohl am besten in

Fra& fern die Pythia durch die Con

Dreifi vor dem Hineinfallen die Erdspalte gesichert 5

Be-

des

sei,

der

sich der genaueren Antwort zu bescheiden. Dasselbe gilt auch hin

sichtlich der Frage, auf welche Weise man gegen das Herabfall

Prophet

Dieses

ihrem Sitze eine besondere Vorkehrung getrofFen habe

erscheint um nothwendiger als der Dreifuss nach Strabon

oben S. 229) ixpriAbg gewesen sein soil. Wem kommen nun nicht un-

willkurlich die Handhaben, wicc, der Dreifusse in den Sinn ? 34
)

Freilich

sind diese nur fur die Kesseldreifiisse bezeugt. Inzwischen empfiehlt

sich auf den ersten Blick die Annahme einer Verlangerung der Fusse

des mantischen Dreifusses nach oben b die Platte hinaus ch

fern als verhuten war, dass die Pythia bei irgend einer Weisen

das Tonen des Gerath (S. 262) , nicht von dem Gestell herab

nel kann hiefiir auch in anderer Weise gesorgt gew

Der Begriff ,,hoch" ist aber ein eh relativer. Es gab Dreifuss die

ung

geg<

niedrig w
Annahme

Wenn nun aber auch ein tlicher Grund

Fortsetzung der Fusse nach oben hin oder

Aehnlichem nicht vorhanden scheint doch der Umstand, dass

33) Nimmer wird inzwischen anzunehmen sein, que cet antre etait un veritable

puits (Clavier a. a. 0. p. 76). Auf die Stellen der von dem franzosischen Gelehrten

p. 91 fg. beriicksichtigten Kirchenvater kann auch nicht ein sicherer specieller

Schluss gebaut werden, weder hinsichtlich des in JRede stehenden Dmstandes noch

in Betreff der Weise, wie Pythia »auf dem Dreifusse sitzend den aus der Erdspalte

aufsteigenden Dampf in sich aufnahm«, obgleich sich selbst Gelehrte, wie C. Fr.

Hermann Gottesdienstl. Alt. §. 40, A. 12, und Preller a. a. 0. (indem er den 6Xpos,

x^xXoq als ein Becken mit durchbrochener Scheibe betrachtet) , nicht gegen den

Bericht straubten, nach welchem jenes did twv yvvaixsiwp geschehen sein soil.

34) Auf die Annahme , dass im Nothfalle der neben dem Dreifusse stehende

Lorbeerbaum der Pythia Anhalt habe bieten konnen , verzichte ich meines

Theils trotz des Schol. zu Ar. Plut. 219 von vornherein.
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der Dreifuss in den Fallen
,
wo aiich er zum Sitz benutzt wurde keine

eigenthche Lehne hatte
,

sicher zu stehen. Jamblichus bezeichnet ihn
als dC<pQoS und darauf ist, wenn derselbe auch nur nach Horensagen be
richtet, mehr zu geben als auf den Umstand, dass Dichter, z. B Aeschy
los Eumen. 586 u. sonst, von ^nXol &96roi sprechen. Man lasse sich
nicht tauschen durch Darstellungen von Dreifiissen

, wie sie z B anf
Bronzernunzen des Adaos von Herakleia Sintike und des Kassandros
von Makedonien bei Dethier und Mordtmann Tograph. von Byzant und
Constantmop. in den Denkschr. d. K. Ak. d. Wissensch. zu Wien phil -

hist. CI., Bd. XIII, Taf. Ill, Fig. 24, o u. 24, p = n. 27 u. 29 uns. Taf
vorkommen. Die betreffenden Dreifusse haben mit dem pythischen Ora-
keldreifusse auch nicht das Mindeste zu schaffen. Sie sind anathema-
tische oder attributive. Das was auf den ersten oberflachlichen Blick an
eine Sitzlehne erinnern konnte, gehort zu dem Schmuck solcher Dreifusse,
den wir weiter unten genauer kennen lernen werden. Jenes gilt nicht
minder von alien Dreifiissen aufMtinzen, welche mir bekannt sind, auch
auf den delphischen, denen bei Brondsted a. a. O. p. XX, Vign. II, wo
der Dreifuss des Reverses (n. 15 uns. Taf.) die Umschrift 1IY01A hat,

wahrend der Avers den Apollon Kitharodos zeigt, und p. 120, Vign.
XXXIII (n. 14 uns. Taf.) , deren tiefen Dreifusskessel Ussing a. a. O.

p. 96, allerdings mit gehoriger Behutsamkeit, fur das Aussehen des oJijuos

in Anschlag brachte; ferner der unter Hadrian gepragten, welche Span-
heim in Callimach. p. 388 herausgab und de Luynes in Nouv. ann. pi. C,

n. 11 wiederholte, wo der auf die Pythien hinweisende Kranz auf dem
Dreifusse von dem ersten Herausgeber ganz irrig als fur die Weissagerin
bestimmt betrachtet wird; dann der von J. Friedlander in der Arch. Ztg,

"•• *., II, Taf. XXIII, n. 20 herausgegebenen , deren Avers den Kopf
des von den Amphiktyonen als Heros anerkannten Antinoos zeigt ; end
lich auch der in den Denkm. d. a. K. II, 12, 134. b wiederholten, wo
der Dreifuss nicht, wie auf den iibrigen, auf einem Untersatz steht.

Ueberall besitzen wir keine vollkommen zuverlassige und getreue bild-

hche Darstellung des delphischen Orakeldreifusses, selbst nicht auf sol-

chen Bildwerken, wo derselbe wirklich gemeint ist, wie — um schon
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oben Beriicksichtigtes unci Anderes zu geschweigen — auch daraus her-

vorgeht, dass die auf bekannten, das pythische Heiligthum betreffenden

Bildwerken aus dem Sagenkreise des Orestes und Neoptolemos in der

Mehrzahl vorkommenden Dreifusse , unter denen doch sicherlich einer

der raantische sein soil, wesentlich dieselbe Gestalt zeigen ; und dasselbe

gilt in Betreff der Dreifusse, welche bis jetzt als Nachbildungen des an

irgend einer anderen apollinischen Weissagestatte gebrauchten gegolten

haben. Wie selbst bei griechischen Schriftstellern die gehorige Kunde

von dem Unterschiede zwischen dem delphischen Orakeldreifusse und den

anathematischen und den verschiedenen als Gerathe im Cultus verwandten

Dreifiissen vermisst wird — Beispiele oben, noch zuletzt S. 269 — , so

darf uns die auf Bildwerken regelmassig vorkommende Verwechselung

um so weniger Wunder nehmen, als bekanntlich die Kiinstler bei der

Darstellung von Nebendingen sich nichts weniger als scrupulose Treue

angelegen sein liessen ; wozu dann noch zu erwagen ist, dass der Orakel-

dreifuss selbst ihnen unbekannt war und dass die doppelte Art seines

Epithems, deren eine sich von dem Kessel, welchen wir bei den meisten

der seinsollenden Orakeldreifusse finden, wesentlich nur durch geringere

Tiefe unterscheidet , in Verbindung mit dem Umstande, dass die ana-

thematischen Dreifusse auch delphische hiessen und die Dreifusse iiber-

haupt vorzugsweise auf den Apollon in Beziehung standen, ganz geeignet

war, einer Verwechselung Thiir und Thor zu offnen 35
).

35) Schliesslich mogen anmerkungsweise noch einige den pythischen Orakeldrei-

fuss betreffenden Angaben und Ansichten behandelt werden. 0. Miiller schreibt

Amalth. I, S. 125 = Kl. Schr. II, S. 580: »Ein Lorbeerzweig lag stets auf dem

delph. Orakelsitz, den die Pythia, sobald sie weissagen wollte, hinwegnahm und um
den Kopf legte«. Dieser Zweig ist auch in die Restauration des Dreifusses auf der

Taf. Ill der Amalth. a. a. 0. n. N, aufgenommen. Botticher sagt »Baumcultus der

Hellen.« XXII, 7, S. 335 : »Wenn Pythia vaticinirte, dann war ihr Sitz, der mantische

Dreifuss, mit Lorbeerzweigen umwunden«. Dieses wird durchweg angenommen, und

wenn ich grade den gelehrten Berliner Architekten dafur anfiihre, so geschieht es
J

auf be-

sonders beriicksichtigt zu werden. Beide Behauptungen beruhen, so viel ich weiss

auf den Scholien zu den Worten des Aristoph. Plut. 39 : %i dij& 6 0>o%po4 sXctxv

•
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Soweit tiber den Orakeldreifuss.

Wenden wir uns jetzt zu den mensae delphicae oder nv&ixoi to*-

sx tdiv otsiifMXTCor , die letzte auch auf Horn. Hymn, in Ap. Pyth. 215: xgtfoj' ix

ddipvfjq yvdltov vno Jlaqv^aoto. Die von Miiller nicht ganz genau benutzte Notiz

eines der Seholiasten lautet: 2t£(pavoi snl %ov tqinodoQ exeivro, ovq i\ Ilv&ia iv in

x€(pcdfi (poQovaa efiavtsveto. Der absurde Plural mtipavoi entspricht dem Plural

au^ifidTcop in den Worten des Diekters. Die Notiz ist ohne Zweifel ein reines

avtodxediaana3 in dem nur der letztere Theil insofern Wahrheit enthiilt als die

Pythia ein en Kranz trug. Das Zweite anlangend, so ist die entsprecbende Deutung

tier Stelle des Hymn, unserer Ansieht nach (s. Fleckeisens Jalirb. LXXV, S. 692 fg,)

irrig, jedenfalls nicht sicher; auf die Notiz in den SchoL aber: *Emi ol TQlnodeg

dctyvji fJGctv eGzfiifisvot, gradezu gar nichts zu geben, zumal da, obgleich der Pluralis

zQinodsg allerdings mehrfach in Beziehung auf den Orakeldreifuss gebraucht vor-

kommt, doch durchaus nicht fest steht, ob die betreffenden Worte ein ausdriickliches

Zeugniss fiir denselben enthalten, oder nicht vielmehr einen Schluss aus dem be-

kannten Umstande, dass die anathematischen und attributiven Dreifusse Apollon's

Lorbeerbekranzung batten. Damit ist keinesweges die Unrichtigkeit der obigen An-

nahme dargethan, nur behauptet, dass sie sich nicht mit Sicherheit erweisen lasse.

Doch hat sie auch an sich keine iibergrosse Wahrscheinlichkeit, am allerwenigsten

wenn es denkbar ware, was Botticher a. a. 0. XXIII, 1, S. 344 fiir glaublich halt,

dass die Erwahnung der xalvpi} in dem letzten Bescheid aus Delphi (oben S. 230),

»wol beweisen konnte wie im Adyton unter freiem Himmel der Dreifuss in einer

Laube aus Lorbeerzweigen gestanden habe.« Aber auch ohne dem fehlte es nicht

an Lorbeerstauden urn den Dreifuss herum, vgl. Fleckeisens Jahrb. a. a. 0. S. 683 fg.

Nimmt man dazu, dass die Pythia Lorbeer kaute, einen Lorbeerkranz auf dem

Haupte, einen Lorbeerzweig oder Stab (der auch auf n. 9 uns. Taf. vorauszu-

setzen ist) in der Hand trug (Botticher a. a. 0. S. 350), so hat man des Lorbeers

fur sie und ihren Sitz wohl schon zur Geniige. Dagegen fehlte es diesem schwer-

lich an dem , was vorzugsweise , wenn nicht allein bei den auf das pythische Adyton

beziiglichen Ausdriicken noXvtoeyfc fivX6g, bei Aesch. Eum. 39 ,
&eot iv ati^a*,

(ganz parallel mit svtog ddvxuv) in Eur. Ion. 1308 fg. (wohl der Stelle, auf welche

sich Aristophanes Plut. 39 nach dem Schol. bezieht) und eXaxev Sx %<»v au^dtmv

bei Arist. a. a. 0. (ganz ebenso gesagt wie in den Rittern XaXev # ddvtoto und ahn-

Hch wie in Horn. Hymn, auf Ap. xgstap ix ddcpvtis), zu verstehen ist, namlich an

den Wollenbinden , in Beziehung auf welche Festus Pauli p. 113 berichtet: infulae

sunt filamenta lanea , quibus sacerdotes et hostiae templaque velantur
,
und durch

Histor.vvhilol Classe. XV. Mm
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noSsg des Philostratos (oben S. 226 fg.) und den Atpy Sti,

welche in alterem, freilich nicht vor den Alexandrinern nachweisbaren

Sprachgebrauche SsXtptxol und nvS-txoi tQlnodeg heissen, so wird zuvor-

derst fiber die wesentlich verschiedene Beziehung der durchaus ahnlich

klingenden Bezeichnung zu handeln sein.

Dieselbe beruht einerseits allerdings auf dem doppelten Gebrauche

des Wortes tqitiovq, welches sowohl fur dreifussige Tische als auch fur

dreifussige Kessel verwendet wurde, andererseits aber und hauptsachlich

darauf , dass in der That zwei verschiedene delphische Gerathe zu Grunde

lagen. Dass von den Romern, wenn sie von mensae delphicae sprachen,

an den delphischen Orakeldreifuss gedacht wurde (S. 228), unterliegt kei-

nem Zweifel. Will man annehmen, dass diese Bezeichnung sich an den

Schriftstellen und Bildwerke bekannt ist, dass sie an heiligen Gerathen angebracht

wurden
,
ja selbst eine Angabe vorhanden ist , aus welcher erhellt , wie sehr sie zuni

Orakeldreifuss passten, bei Philostrat. sen. Im. II, 33 , wo es von Dodona heisst'-

^TSfXfiaTa d*dp?J7iiai tijg dqvog
}
enstd^, xaddneg 6V Ilv&ot TQinovgj %Qfi^ovg m-

ifiqst. Es ist in der That eigenthiimlich , dass Botticher in Gerhard's Denkm. und

Forsch. 1858, S. 215 »Herrn Starke den Vorwurf macht, »nicht gewusst zu haben,

dass man nicht durch Tanien , sondern durch die Lorberzweige den mantischen Drei-

fuss fur seine Bestimmung ausstattete.« Er beruft sich daftir auf ein Vasenbild der

Miinchener Pinakothek, n. 1294 des Verz. von 0. Jahn. Dasselbe ist jetzt in der Arch-

Ztg Jahrg. XXV, 1867, Taf. CCXXVH, abbildlich mitgetheilt und von E. Curtius

S. 106 fg. besprochen. Dieser bezieht die Darstellung auch auf eine »Griindung«

des von Delphi fortgetragenen Dreifusses, nimmt aber nichtsdestoweniger an, dass

Binden aus den Kesselringen herabhangen , ohne sich an jene so scharf betonte Be-

hauptung Botticher's zu kehren. Gewiss mit Recht. Ob aber in der That auf jenem

Bilde wie auf dem entsprechenden derselben Vase »Binden« gemeint sind, das moch-

ten wir bezweifeln, da es sich uns vielmehr urn Banden, vermittelst deren die Binge

an den Kessel befestigt sind, zu handeln scheint. Inzwischen vermogen wir auch

zu erkennen, dass »der Dreifuss mit Lorberzweigen zum Wie-

dergebrauche consacrirt wird.« Sicherlich handelt es sich um zwei junge Lorbeer-

stauden neben dem Dreifusse , wie deren auch im Adyton zu Pytho bei dem Orakel-

Ueber die bisher gar nicht gewiirdigte Notiz in den Schol. z.

mit

dreifusse standen.

Ar GTSifdVfjV ov xcc&tjoto nv&
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schon im griechischen Sprachgebrauch vorhandenen Ausdruck dsfyixoi

oder nv&ixol TQlnodsg anschloss — worauf man namentlich auch in Betracht

der mit diesem ganz gleichlautenden Bezeichnung der delphicae bei Phi-

lostratos verfallen kann so wird haben, dass da

b falsche Beziehung jenes Ausdruckes auf den Orakeldreifuss ob

waltete. Das ware um so weniger als zugsweise

gesehe d charakteristische Art der anathematischen Dreifusse

der Griechen in Rom nicht gebrauchlich war unci jene falsche An-

sicht , nach der Verwechselung des mantischen und des anathematischen

Dreifusses auf Bildwerken zu urtheilen , bei Ungelehrten schon friiher

und selbst in griechischen Landen verbreitet gewesen sein muss. Wir

kennen aber keine Schriftstelle , welche die daAyixol TQinodes des frtihe-

ren Sprachgebrauchs sprachlich oder sachlich mit dem Orakeldreifuss in

Zusammenhang brachte. Die anathematischen Dreifusse heissen viel-

mehr delphische, pythische", weil sie zu Delphi besonders friih aufka-

men und haufig kam und was auch eine Hauptsache ist

hier und hier bekannt wurden. Man bedenke, dass es sich nicht

bloss um ein apollinisches Heiligthum sich um das beriihmteste

pollinische Orakel handelt d erinnere sich namentlich auch an die

pythischen Spiele, bei denen anfanglich Dreifusse als Preise gegeben

wurden, welche dann der Sieger dem Gotte weihte Der Umstand

welchem Plinius den Namen delphica herleitet, sei es allein oder

oben Anm. 20), passt durchaus auf die dsX-nach einem anderen

(fixol TQtnodag des friih Sprachgebrauchs Die betreffende Stelle

des Polyhistors k

Indicien

nebenbeibemerkt , nicht ohne Schein mit zu den

m einer in romischer Zeit statthabenden Verwechselung der fol

yixol TQlnodsg des alexandrinischen Sprachgebrauchs und der delphica

gerechnet werden. Man weihte aber ursprunglich solche Tripoden wi<

Leben gebrauchlich waren (Ussing a. P 95
e»

Thiersch

Epochen d. bild. Kunst 8. 147 fj

bekanntlich der toCnovg s/nnvQog

Die am meisten verbreitetete Art war

Daher stammt zunachst der mehr oder

weniger bauchige Kessel der anathematischen Dreifiiss Von Delpl

rbreitete sich der Gebrauch der Preisdreifuss namentlich bei musi

Mm2
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schen Agonen , unter denen ja die pythischen die altesten waren , nach

andern Orten der griechischen Lande. Der wichtigste unter diesen ist

Athen. Die am meisten gefeierten Preisdreifiisse , die der grossen Dio-

nysien , sind aus dem Apollodienst auf den des Dionysos iibertragen

Gerhard Gr. Mythol. S. 450, A. 4, A. Mommsen Heortologie S. 58 u.

396). Ausserdem kommen in Athen Dreifusse der Sieger in den kykli-

schen Choren an den apollinischen Thargelien vor, die bekanntlich im

Pythion aufgestellt wurden (Suidas s. v. Ilv&tov, Isaeus or. V, §. 41).

Es ist nicht wo-hl glaublich, wenigstens durchaus nicht nachweisbar,

dass sich die Dreifusse der grossen Dionysien von denen der Thargelien

wesentlich unterschieden hatten 36
). Ob die Platten- und Beckendreifiisse

unter diesen Preisdreifiissen vorkarnen, diirfte trotz Plinius (S. 229) zu

bezweifeln sein, wenn es auch unter den auf Bildwerken dargestellten

unzweifelhaften Preisdreifiissen dionysischer Agonen einen giebt, der

einen sehr nachen Kessel zeigt (Denkm. d. a. K. II, 50, 625), und ein

ebenfalls ganz sicher stehender Siegesdreifuss, der in einem dionysischen

Heiligthum auf einer Saule aufgestellt zu sehen ist, des Kessels ganz

entbehrt (Zannoni Illustr. di un vaso in marmo, Fir. 1826, t. 2 = Wei-

cker A. Denkm. Th. II, Taf. V, 9)
57

). ,Miisste man doch auch die be-

36) So urtheilt auch Mommsen a. a, 0. Anm. ff : »da Bacchus und Apollo

identificiert wurden. « Wir sagen vielmehr: da beide eben delphische anathemati-

sche Dreifusse waren. Zwischen dem Dionysos der grossen Dionysien und dem py-

thischen Apollon zu Athen wird doch ein Unterschied bestanden haben. Auch kon-

nen wir jene Gleichheit der Dreifusse der Dionysien und der Thargelien nur hin-

sichtlich der Gestalt und Einrichtung im Ganzen zugeben, nicht auch in Betreff der

Decoration im Einzelnen. Man wird z. B. unter einen Dreifuss der Thargelien nicht

etwa eine Statue des Dionysos oder eines Satyrs gestellt haben, wie das hinsichtlich

einiger Dionysischer Dreifusse von Werken des Praxiteles bekannt und sicherlich

auch beziiglich des Dreifusses anzunehmen ,ist , auf welchen sich Theocrit. Epigr.XII

bezieht; man wird, meine ich, selbst Anstand genommen haben, bei den Dreifiissen

des Apollon am Kessel beliebig Epheu (s. n. 38 uns. Taf.), bei denen des Diony-

sos Lorbeer anzubringen, obgleich die Uebertragung dieses auf jenen und jenes auf

diesen bekanntlich statthatte.

37) In beiden Fallen hat man Mangel an Genauigkeit von Seiten des ausfiih-

/
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treffenden Eigenthiimlichkeiten , wenn sie als wirklich vorhanden zu be-

trachten waren, eher an apollinischen als an dionysischen Preisdreifussen

voraussetzen.

Was sonst die delphicae nnd die ihnen der Gestalt nach im A 11-

gemeinen entsprechenden Platten - und Beckendreifiisse bei den Griechen

und den Romern betrifft, so haben wir schon oben (S. 229, vgl. audi

Anm. 1 u. 20) gesehen, dass sie sowohl fur die Gotter als auch fur die

Menschen bestimmt waren. Sie dienten aber fur 1) jene theils a) als ihnen

geweihte Schaustucke, in welcher Beziehung sie, abgesehen von der

Gestalt, durchaus mit den anathematischen Dreifiissen der Griechen zu-

sammengestellt werden konnen , theils b) als Gerathe des Cultus und

zwar or) als Speiseopfertische , /?) als Trager heiliger Gerathe oder y) der

Preise bei heiligen Spielen-, 6) als Brandopferaltare fur Raucherwerk und

Libationen ; fur 2) die Menschen hauptsachlich als a) Speise- nnd

Schenktische , daim auch c) zu anderweitigem Behufe 38
), Nach der

renden Kunstlers vorauszusetzen , der im letzteren Falle den Kessel ganz wegliess.

Dasselbe finden wir auch z. B. auf der Miinze von Phanagoria bei B. de Koehne

Mus. Kotscboubey pi. VII, n. 3, welche den Uebrigen der von Pantikapaon nach

Koehne pi. IV, n. 3 auf uns. Taf. d. 26 wiederholten bis auf einen irrelevanten Urn-

stand vollkommen entspricht. Die obige Deutung des Dreifusses des von Zannoni

herausgegebenen Florentiner Beliefs auf einen dem Dionysos dargebrachten Preisdrei-

fuss weicht freilich von der Welekerschen Auffassung a. a. 0. S. 112 ab, diirfte

aber durch die an der Saule, auf welcher derDreifuss steht, befestigten Palmzweige

ausser Zweifel gestellt sein. An delphisches Local ist wohl nicht zu denken.

38) Zu 1, a gehoren sicherlich die von Sueton. Octav. LII erwahnten cortinae

aureae; zu 1, a und mehr noch zu 1, b die cortinae tripodum bei Plin. XXXIV, 14

(oben S. 229 u. S. 255 fg. A. 20, sowie die delphica aerea cum omni cultu exor-

nata in der Inschr. bei Orelli n. 3094, und die mensae delphicae ex marmore

bei Cicero in Verr. IV, 59, 131. Zu 1, b, a ist hauptsachlich zu vergleichen Bdt-

ticher Tekton. II, S. 265 fg. Ein Plattendreifuss mit Fruchten darauf bei emem

Stieropfer auf dem Relief in Mus. Borb. VI, 57, 1 (vgl. den metallenen Beckendrei-

fuss mit denselben Fruchten bei einem gleichen Opfer, aus Piranesi in Moses' Col-

48). Fur 1, b, §

dass
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verschiedenen Bestimmung wechselte das Ephithem als wagerechte , runde

fancon Ant. expl., Suppl. T. II, pi. XIV, n. 1 abgebildete schone Stuck von Bronze

fur einen solchen Zweckj bestimmt war, so wie die mensa delphica cum laribus et

ceriolariis bei Orelli n. 2505 (wenn diese nicht als Opferheerd dienen sollte). Zu

1, &, r vgl. Paus. V, 12, 3 (oben S. 224) und n. 1 uns. Taf. Zu 1, b, d vgl. J. de

Witte Rech. sur les emper. dans les Gaules pi. VIII, n. 127 = n. 3 uns. Taf., Mont-

faucon a. a. 0. pi. XXI, auch pi. XX oder Armellini Scult. d. Campidoglio t. 122.

Beispiele von Mttnzen, die sich leicht vermehren liessen, bei Spon a. a. 0. Bei

manchen erhaltenen Exemplaren lasst es sich nicht mehr ausmachen ob sie im Cul-

tus oder im hauslichen Leben gebraucht wurden. So z. B. der schone aus Pom-

peji stammende bronzene Dreifuss im Mus. Borb. IX, 13, bei Gargiulo Mon. piu

interess. d. M. B. t. LIX u. Overbeck Pompeji , Bd. II, S. 52, fig. 250, a. Winckel-

mann, durch den wir wissen, dass in ihm eine thonerne Kohlenpfanne gefunden

wurde (Werke II, S. 73 der alt- Dresd. Ausg., vgl. Siebelis VIII, S. 72) zweifelte

nicht an deni Ersteren. Friederichs Baust. n. 874 denkt dagegen an ein *Kohlen-

becken wie sie zur Warme in den Zimmern aufgestellt wurden«, Overbeck an einen

leichten Tisch mit losera Blatte zum Darauflegen von Gegenstanden. Auch im haus-

lichen Cultus kamen, wie wir wissen, Raucheropfer vor. Doch hat in dem vorlie-

genden Falle die Anwendung fiir das Leben wohl mehr Wahrscheinlichkeit, und zwar

die zum Rauchern. Auf das Gebiet des Cultus gehort dagegen der Dreifuss mit dem

Thymiaterion u. s. w. bei Athen.V,p. 198, d (oben S. 223); vgl. dazu das niedrige drei-

fussige Tischchen als Trager eines kleinen Thymiaterion: Zoega's Abhandl. herausg.

von Welcker, Taf. IV, n. 9 u. S, 77. Als apollinische Feuerheerde sind n. 4 u. 5

uns. Taf. zu betrachten. Eigenthiimlich ist der Dreifuss n. 6 uns. Taf., aus Roc-

cheggiani a. a. 0. I, 70, 5, fiber welchen von diesem Folgendes bemerkt wird: Tri-

pode auguriale ove mettendovi delli ucelli dandoli la liberta secondo la parte che

pigliavano ne formavano la loro buona o sinistra fortuna, nel interprendere qualche

Battaglia o altra Azione importante; cavato da un Bassorilievo trovato fuori la

Porta S. Sebastiano, accanto il Circo di Caracalla. Ob das Relief noch vorhanden

ist und wo, ist uns unbekannt. Leider erfahren wir auch nicht ein Wort iiber das,

was auf ihm sonst dargestellt war. Der Dreifuss erinnert in Hinsicht auf den Zo-

diakos an den von Thiersch Epochen S. 148, Anm. und Miiller Amalth. Ill, S. 33,

A. f = Kl. Schr. II, S. 597, A. 3 angefuhrten (denn es handelt sich trotz des ab-

weichenden Citats doch wohl um einen und denselben) in Piranesi's grossem Va-

senwerk (das ich auf der Gotting. Bibliothek jetzt nicht benutzen zu konnen sehr

beklage), der aber nach Miiller >gar kein Dreifuss* ist, »da er auf vier Fiissen oder
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Platte oder als flaches Becken; fand auch ein Wechsel

279

den Dimen

Pfeilern steht, die mit Gottergestalten im Relief verziert sind. <?

Rede stehende den Apollo -Sol angeht, unterliegt uns keinem Zweifel.

Dass das jetzt in

Dafiir spre-

chen auch die wohl nicht auf Juppiter zu beziehenden , dem Apollo als Sol zustehen-

den Adler und die Lorbeerkranze , die sich ebenfalls an der Basis des Louvre mit

Quindecimvir Eigenthiimlicb ist in

a usdessen die oben an dem halbkugelformigen Aufsatz angebracbte Vertiefung,

welcher ein Vogel sich aufzuschwingen im Begriff steht. Der fliegende Adler an

der Halbkugel findet sich auch an dem Monument bei Roccheggiani II 05, 1 , wo Jup-

5
durch

konnen das nicht

piter inmitten des Zodiakos und der Jahreszeitengottinnen auf der Halbkugel thro-

nend dargestellt ist. Dass hier die obere Himmelshalbkugel gemeint ist, welche uns

unter n. 7 uns. Tafel deutlich entgegentritt , unterliegt keinem Zweifel. Wollte man

aber auch in Betreff des vorliegenden Dreifusses an diese denken, so wiirde sich

dem jene Vertiefung entgegenstellen , die wir sonst nirgends an der Himmelskugel

antreffen. Oder hatten wir hier wirklich jene von Neueren angenommene Oeffnung

im Mittelpunkte der Wolbung des Himmels vor Augei

Berges Olympos in den Aether hineinragte? Wir uns

glauben. Wir erinnern vielmehr an jenes jetzt angeblich in Berlin befindliche Relief

bei Roccheggiani II, 16, auf welchem eine runde ara dargestellt ist, deren altare

der Halbkugel jenes Dreifusses sehr ahnlich ist und oben loderndes Feuer zeigt, als

dessen Recipient nur eine ahnliche runde Vertiefung betrachtet werden kann. Daran

sich der aus Pistolesi's Vatic, descr. ed illustr. IV, 37 aut uns. Taf. n. 50

wiederholte Dreifuss, welcher sich auf dem zuerst in Boissard's Ant. Rom. VI, 116

und danach bei Gruter Inscr, lat. p. mcxlvhi., dann auch in Raoul-Rochette'sMon.

ined. pi. XLVII abgebildeten und von Gerhard Beschr. d. Stadt Rom II, 2 ,
S. 54,

schliesst

Grab Wir

Frei-

hen hier einen Kesseldreifuss , dessen Fiisse nach oben hin verlangert sind und auf

einer Platte ein Halbrund tragen, aus welchem eine Feuerlohe emporschlagt.

lich zeigt statt dieser die Abbildung bei R. Rochette - urn von der iilteren ganz

zu schweigen - einen Knopf , wie man ihn an dem Deckel des Dreifusskessels zu-

weilen findet; aber sie durfte in dieser Hinsicht, wie in anderen, minder getreu sein.

Dreifusse dieser Art , die fiir den Cultus bestimmt, zugleich mehreren Zwecken then-

Wissens bis gar._ uicht beachtet. Ein anderes Beispiel

bietet der Dreifuss neben Apollon, welcher nach Clarac Mus. de sc. HI, 480 922

auf uns. Taf. n. 51 wiedergegeben ist. Hier sehen mir unmittelbar auf den Kessel

^s Dreifusses einen formlichen kleinen, als abnehmbar zu betrachtenden Rundaltar
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sionen statt, welcher sich inzwischen mehr auf die Horizontale als auf

gesetzt ,' auf welchem Friichte zum Opfer liegen. Indessen nimmt sich die Sache

nach der Abbildung bei Nibby Mon. scelti d. villa Borghese t. 32 etwas anders

aus. Danach lasst sich das Altiirchen recht wohl als zum Kessel gehorig betrach-

ten. Noch deutlicher zeigt sich allem Anschein nach auf dem ein landliches Opfer

darstellenden Relief bei Montfaucon a. a. 0. pi. XXII oberhalb des Dreifusskessels

ein Rundaltar, auf welchem oben eine Flamme brennt. Moglich, dass audi der Aufsatz

an der puteolan. Basis (oben A. 17) hieher gehort; schwerlich aber der entsprechende

Gegenstand auf n. 10 uns. Taf. und noch weniger die auf den beiden anderen auf S. 253

mit dem letzteren zuniichst zusammengestellten Dreifiisse (s. unten Anm. 48 a. E.).

Es ware zu wiinschen, dass die obigen Darlegungen, die wir wegen Mangels genii-

gender Auskunft iiber die meisten der betreffenden Bildwerke augenblicklich nicht

zur vollstandigen Entscheidung bringen konnen, weitere Prufung fiinden. — Wir

kommen jetzt zu den dreifiissigen Tischen zum Gebrauche fur die Menschen, zu-

niichst zu 2, a, den Speisetischen. Fur diese, welche nach Xenophon Anab. VII,

3, 21 auch bei den Thrakern gebrauchlich waren, fiihrt Athen. II, 32, p. 49, b

83) Sie

dienten ebensowolil fiir das eigentliche Mahl als fiir den Nachtisch, mit dessen Zu-

behbr wir sie in den bildlichen Darstellungen meist besetzt linden, auf Vasenbildern

(oben, Anm. 31, Moses a. a. 0. p. 45, Vign. XII) Wandgemalden (Conestabile Pitt,

mur. a fresco scop, presso Orvieto t. V. u. Pitt, di Ercol. I, 14 u. sonst), Reliefs

(D. a. K. II, 50, 624 nebst den Wiederholungen u. Clarac pi. 250, n. 572), hauptsach-

lich auf den in neuerer Zeit wiederholt besprochenen (Friederichs Baust. S. 213 fg.)

Grabsteinen mit der Darstellung des Todtenmahls, von denen man auch Abbildun-

gen findet bei Spon a. a. 0., Roccheggiani I, 5, Clarac pi. 155, 156, 157, 159,

160, 161 A, Stephani Ausr. Herakl. T. VII, 1, Janssen Gr. en Rom. Grafrel. V, 14,

V, 16 u. s. w.). Eigenthumlich ist der nicht in Relief dargestellte, sondern en ronde

bosse ausgefiihrte Marmortisch mit Schiilchen, einer Weintraube u. s. w. auf der

Platte aus Pal. Giustiniani bei Roccheggiani I, 14,4, der unmoglich unmittelbar »per

le cene domestiche« gedient haben kann, sondern entweder mit einer Statue in Ver-

bindung gestanden haben oder als blosses Schaustuck oder als Weihgeschenk be-

trachtet werden muss. Auf den Bildwerken erscheinen die betreffenden Tische re-

jelmiissig ohne Untersatz. Anders verhielt es sich in dem von Kallixenos bei Athen.

V, p. 197, b (oben S. 223) erwiihnten Falle. Wenn man diese Stelle zur

rung des difdqog als Xapn<>& xaMdgcc bei Hesychios angefiihrt hat, so ist das ein

grosser Inthum. Die xkTym waren von besonderer Hohe; die Speisetische aber hat-
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die Verticale bezog, die jener gegenttber nie ubermassig zur Gel-

ten, dem was bei ihnen Gebrauch war, gemass, keine entsprechende Hohe. Damit

sie aber fur die zu Tische Liegenden bequem waren , setzte man sie auf ein Gestell

mit zwei Platzen oder Untersatzen, welches man sich etwa nach Art einer niedri-

gen Bank zu denken haben wird. Solche Banke sehen wir auf den Bildwerken vor

den xXlvai, aber mehr als Vertreter der Tische, vgl. D. a. K. I, 64, 334, a, und

Conestabile a. a. 0., t. IX u. X. — Zu den Schenk- oder Credenztischen 2, b, die

schriftlichen Belege oben S. 224 und in den speciell die delphicae angehenden Stel-

len, S. -225 fg. Betrachtet man diese aufmerksam, so wird man finden, dass unter

delph., wenn dieses Wort in Beziebung auf ein von Menschen gebrauehtes Gerath

vorkommt , durchgangig der Credenztisch , das was bei Petronius Sat. XXII mensa

cum argento heisst, zu verstehen ist, woraus sich auch die oben Anm. 14 signali-

sirte Identificirung mit abacus erklart. Bei dem Symposion , welches Kallixenos

bei Athen. V, p. 197 beschreibt, befand sich ngog tr
t
v tdiv xvXixtioav xal noT^qioav

mv n XoindiV tmv ngog rijv %qr\<Siv dvijxovtav xazaGxevaOfiaTCOv sxd-iOiv nicht ein

TQinovg, sondern eine x.Xivrj. Auch Pollux X, 69 bezeichnet %r\v TQdns&v, scp y zd

ixntafiaza xcadxsitcu, nur als zszqdnovv zQaniQav xal (iovonovv, xal — zqane^oipo-

Qov. Bildliche Darstellungen soldier Credenztische , die nicht in die Kategorie der

tQ'modsc oder delphicae gehoren, in den Denkm. d. a. K. II, 40. 479, bei Clarac

pl- 156, n. 340, auf der sogen. Ptolemaervase in Paris: D. a. K. II, 50, 626,

a u. b, im Mus. Gregorian. I, 101 und wohl auch 104 (D. a. K. I, 64, 334, b).

Doch fehlt es auch nicht an solchen, die den Credenztisch als zginovg mit runder

-rlatte zeigen, vgl. namentlich Conestabile a. a. 0. t. XI. Ein Originalexemplar aus

Ma

259

rmor vielleicht das bei Overbeck Pomp. II, S. 51, Fig. 218 (das bei Clarac. pl.

j
n. 612 ist allerdings dreifussig, hat aber eine dreieckige Platte).— Zu 2, c ge-

horen tginodsg wie der bei Alciphr. oben S.224, der im Compte rend. p. 1860 pl. I,

Tgl- Stephani p. 34 fg., die als Kohlenbecken oder zum Verbrennen von Raucher-

*erk dienenden s. oben z. 1, b, d, die Lampenstander bei Moses p. 33, Vign. IX,

Overbeck II, S. 58, F. 252, u. dgl. Welchem Zwecke Dreifusse wie der bei Over-

beck II, S. 52, F. 250, b und der bei Gargiulo a. a. 0. I, 74 dienten, ob wirklich

^m, »dies und das aus der Hand zu legen, oder urn Blumenvasen oder einzelne

Prachtgefasse darauf zu stellen*, das wage ich nicht zu entscheiden, da uber die

Platte gar nichts verlautet, muss indessen bemerken, dass .diese Annahme selbst

ln Betreff des viel prachtigeren Dreifusses bei Overbeck Fig. 250, a wie wir oben ge-

Sehen haben, nicht zutrifft. Dass die dreifiissigen Tischchen roinischen Gebrauchs

"ursprunglich den Kuchengerathen angehoren und zur Aufnahme von Kesseln be-

Histor.-philol Classe. XV. Nn
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tung kam 39
). Da das Epithem von vornherein wesentlich zum Tra-

gen oder Aufnehmen von Gegenstanden diente, blieb dasselbe bei den

Exemplaren, welche einem praktischen Zwecke dienten und danach

auch bei den ihnen nachgebildeten Schaustiicken meist ohne bildliche"

Verzierung, abgesehen etwa von dem Rande. Dafiir bemiichtigte sich

das Streben nach Schrnuck schon fruhzeitig des Gestells 40
). Mehr noch

entschadigte sich der Luxus in der Zeit der hellenistischen Konige so wie

in Rom etwa seit dem letzten Jahrhunderte der Republik durch das

stimmt waren«, wie Overbeck a. a. O. und nach ihm Marquardt II, 2, S. 300, und

jiingst wiederum Forbiger Hellas u. Rom I, S. 227 annahmen, wird man nach un-

seren obigen Darlegungen wohl nicht mehr glauben.

39) Ueber die Betriichtlichkeit der Dimensionen des horizontalen Durchmes-

sers val. namentlich Athen. V, p. 199, d (oben S. 224). Das Schweigen iiber die

Hohe des betreffenden Dreifusses zeigt deutlich dass diese nicht ausserordentlich

war. Bei den dektpixol jQinodeq giebt Kallixenos umgekehrt und nicbt minder cha-

rakteristisch nur die Hohendimensionen an.

40) Der »Roccocogeschnmck« mit den »geschweiften Fiissen«, dessen Friede-

ricbs a. a. 0. n. 874 so erwahnt als finde er sich erst in Pompeji, ist schon in

griechischer Zeit bei den etwas niedrigeren Tischdreifiissen durchgangige Regel;

auch das dreifiissige Tischchen aus Cypressenholz aus Theodosia, Ant. du Bosph.

cimmer. pi. 80, n. 1, gehort hieher; ja dergleichen Tischchen mit runder Platte und

drei geschweiften lieinen trifft man schon auf den Bildwerken der orientalischen

Volker , von welchen die Griechen nachweislich anderes Prunkgerath entlehnt haben.

Einfachere Behandlung der Beine kommt nur ausnahmsweise bei solchen Dreifussen

vor, deren Platte von minder grosserem Durchmesser ist, deren Fiisse dagegen im

Verhiiltniss zu der Platte hoch sind , wie n. 4 uns. Taf. und Mus. Borb. VI, 57, 1,

Beis piele , die beide nicht dem gewohnlichen Leben angehoren. Bemerkenswerth

ist auch der meines Wissens noch nicht beachtete Umstand, dass, wahrend die Kes-

seldreifiisse in ungeheuer iiberwiegender Mehrzahl unten die Klauen des Lowen oder

eines andem reissenden Thiers zeigen, die Tischdreifiisse noch ofter mit Fiissen der

Ziege oder des Rindes oder auch des Pferdes versehen sind, selbst der unter n. 4

uns. Taf. und in den meisten Fallen auch mit den ganzen Beinen, nicht selten (aber

nicht auf Vasenbildern und Wandgemalden) ausserdem noch mit dem Kopfe der be-

treffenden Thiere, was sich bei den filteren Kesseldreifiissen nie findet , dagegeu iiber-

haupt in Betreff der Tischbeine griechischer Fabriken in romischer Zeit (Benndorf

u. Schone Bildw. d. lateran. Mus. S. 58) bekannt ist.
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prachtvolle unci theure Material, welches man vorzugsweise zu dieser

Art von Dreifussen, insofern sie Schau- oder Prunkstucke waren, ver-

ndte

Freieren Spielraum kQnstlerischen und symbolischen Schmuck an-

zubringen hatte man bei den im engeren Sinne so genannten anathema-

tischen Dreifussen. Hier setzte kein ausserlicher Zweck Schranken,

eine dem Begriffe des Anathems entspreehende auf Augenfalligkeit ab-

zielende Vergrosserung und Ausschmiickung in der schon bei dem haupt-

sachlichsten Vorbild im praktischen Leben, dem tqittovq ifinvQog, vor-

waltenden verticalen Richtung nach Belieben vorzunehmen 42l was, abge-

41) Fiir jeneZeit vgl. namentlich Kallixenos oben S. 223 fg., wo besonders auch

die tq. didfa&oi, zu beachten sind — ein Luxus der aus dem Orient stammt und

auch an Trinkgefassen und Krateren von diesem (Athen. V, p. 197, c, 199, f) und

anderen Schriftstellem derselben Epoche (Menander ap. Athen. XI, p. 484, d, ap.

Poll. X, 187, Eratosth. ap. Athen. XI, p. 482, b) erwahnt wird; fiir Rom Marquardt

a
- a. 0. I, S. 315 u. 338 fg. Haufig waren Platte und Gestell von verschiedenem

Material, wie an den zqinodsg Seneca's bei Cassius Dio 61, 10, die ich schon wegen
der

(500) Ein interessantes

Beispiel der Einfachheit in alterer Zeit bietet der holzerne mit Erz bekleidete Drei-

fuss fur die Siegerkranze zu Olympia (Pausan. V, 12, 3, oben S. 224).

42) E. Q. Visconti meint freilich (Mus. Worslej. p. 37, z. n. 18): The votiv

tripods were made to uphold a vase, the use of which probably was to burn per-

fumes, aber ohne Zweifel mit Unrecht. — Bei dem Kochkesseldreifuss wechselte

das Gestell naturlich je nachdem derselbe iiber loderndes Feuer oder nur iiber Koh-

len gesetzt werden sollte. In jenem Falle nahm man einen viptfcttov tqinoda (So-

Ptocl. Aj. 1404 fg.), vgl. Gerhard's Auserl. Vasenb. Taf. CLVII, n. lu.2, und LXIX.

LXX, n. 3; in diesem ein niedriges Gestell, wie z. B. bei Overbeckll, S. 68, Fig. 261 a.

as Westell hiess rqinovg oder inlaxazov , vgl. Schol. ad Arist. Av. 436. Bass bei

f
em tQwovg i'finvQog anstatt des selbststandigen Gestells auch Fusse ,

die von dem
1

'% wohl getrennt werden konnten , vorkamen , bedarf keiner besondern Bemer-

'g, wohl aber, dass es eigenthumlich ist, wenn es bei Hesych. heisst: tqinovg-

•6%, X(jar^, ixQwvto ds awca tig td &£Q[iaiv€iv %6 vdcog. 6 ds sfiTTVQtfirJTtjg laiiv o

$ savwv nodag sX(0V elg %6 imoxalsa&m. Hier wird der tq. sfinvQtprJTtjg von dem

°^Qox6og geschieden (Semos bei Athen. I, 6, oben S. 223) und mit dem gewohn-

Ichen Kochtopfe, *dxxapog, xaxxafa verwechselt , wohl in Folge des Gegensatzes

Nn2

ku

X
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sehen von der Freiheit das dreifiissige Gestell und den auf ihm liegen-

den Kessel in jeder Hohe anszufuhren, die passend erschien, noch durch

Aufsatze und Untersatze zu erreichen war.

Es wird zweckmassig sein, zunachst bei den Schriftstellen nachzn-

suchen, ob sich nicht Andeutungen der Einzelheiten finden, welche als

ffir den anathematischen Dreifuss charakteristisch betrachtet werden kon-

nen. Dahin gehoren ohne Zweifel aus der oben in A. 10, S. 244 mit-

getlieilten Stelle des Eusebios die Worte rbv avw nsoixst/iitvov xal ri]v

OTt(f<xvr\v rt[v tm rov X({h]zog} welche freilich in ihrem ersteren Theile ver-

derbt sind. Von den dort mitgetheilten beiden Verbesserungsversuch< u

ist aus sachlichen Grunden nur der Heindorf'sche zulassig. Doch tritft

audi er nicht das Wahre. Wir zweifeln nicht, dass hinter ntQixblfxtvov

wegcn der Achnlichkdt der Buchstaben ausgefallen ist: xoo/uor. In

<lcm anderen Theile ist der Ausdruck oib<pavr\ von Muller im Hdb. d.

Anli. §. 299, A. 9, wie es scheint mit Unrecht auf den Ring, in wel-

chem der Kessel hing, bezogen worden. Der oben in Anm. 33 a. E.

angefuhrte Scholiast zu Ar. Plut. 39 kennt die GTb<fdvv\ an dem delphischen

Orakeldreifusse. Man lasse sich dadurch nicht zu der Annahme verlei-

ten, dass jene diesem eigen gewesen sei. Die fur den betreffenden

Grammatiker giinstigste Voraussetzung ist, dass er von der OT£tfdvr\ an

dem dbXyixbg iQinovg gelesen hatte: unter diesem war aber der anathe-

matische zu verstehen, an welchem wir die ox. unten nachweisen wer-

den. An die Stelle des Eusebios schliessen wir den Bericht des Arte-

mon fiber den nmsikalischen Dreifuss des Pythagoras bei Athen. XIV,

41, p. 637, c. d: fy dt nctoctnX^oiog filv SsXyixw tQCnodt — , %t\v di x(»r

oiv ijpmiije xtdctoag nctostxtro. twv yao nodwv iorwTwv inC twos fi ceo ao

s

svGTQiHfov — y rag /u(oag TQtJg xcoQc(i>' ™S and nodog inl noda dtbouooag

{ -rundi

TVQtpijtqg und dnvqog , nach welchem der letztere als dvafyiia-

(s. oben S. 224 fg. . S. 226 fg.). Dabei liegt allerdings insofern

als der anathem. Dreifuss durchweg ein den Kessel in seinen

Dimensionen uberragendes und als etwas Besonderes sich geltendmachendes Gestell

hatte. Audi scheinen tglnodes sfrnvgot wie die bei Gerbard a. a. 0. dargestellten
in spiiterer Zeit ausser Gebrauch gekommen zu sein.
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dccrg , vntotth oactQ/Lioaag xoqSoto
\ v 3

xal wv snccvw xogijiov xoivbv rod X£fir[%og xal twv TiccQrjQTrj/utvwv

tvlwv anodidovg. Zu diesen ,,Anhangseln" gehorte sicherlich jene <m-

<pdvr\. Dann kann man dahin auch die sogenannten mra rechnen, die,

wenn sie auch urspriinglich ganz integrirende Theile des Kessels waren,

doch wie die bildlichen Darstellungen namentlich anathematischer Drei-

fiisse zeigen, allmalich eine gewisse Selbststandigkeit erhielten und bei

der kiinstlerischen mid symbolischen Decoration wesentlich in Anschlag

gebracht wurden. Dass dem iQfaovg nvSixbg die <oW wesentlich eigen

waren , lasst sich auch aus Semos bei Athen. I, 6 (oben S. 223) entneh-

men. Wenn Asklepiades von Myrlea bei Athen. XI, 78, p. 489, c rovg

TQinodctg rovg xoig &soig xa&ayi£o
t
utvovg als <p&6sig xoxAorsQsTg xal aortgag

I'xovrccg, ovg xcd xctAovci osArjvag erwahnt, so hat er dabei ohne Zweifel

vorzugsweise die (vta oder ihre Stellvertreter im Sinn 43
) Was Artemon

etwa noch sonst zu den ,,Anhangseln" rechnete, muss dahingestellt blei-

ben. Dass der von Eusebios gebrauchte Ausdruck 6 avw mQixsi/uEvog

xoGfiog sich nicht auf den Kessel ,
jedenfalls nicht auf denselben allein

43) Bei Athen. XI, 106, p. 502, b wird (p&oig erklart als nXauta (pidXij opcpcdonij.

Vgl. n. 5, 20, 28, 36, 37, 48 uns. Taf., unten Anm 48, S. 295 und die Mtinze von Kroton

im Mus. Borbon. VI, 32,3 und bei Carelli-Cavedoni Num. Ital. vet. t. CLXXXII, n. 4.

Der runden unverzierten Scheibe an n. 26 uns. Taf, entspricht in der ganz gleichen

Dreifussdarstellung bei Koehne Mus. Kotschoubey pi. VII, n. 3 ein kleiner Kreis mit

einem Punkt in der Mitte. Dass Gestirne als Kugeln oder Scheiben dargestellt wur-

den, ist bekannt. Die kleinen Runde, welche man an den Beinen des aus Millin-

gen's Peint. de vases (1813) pi. XXX entlehnten Dreifusses unter n. 12 uns. Taf.

und bei der Verkleineruix* minder deutlich an den Handhaben (an denen sie sich

auch sonst ofters finden) gewahrt, so wie an den Beinen von Dreifussen auf den Miiu-

zen von Kroton und Rhegion bei Carelli-Cavedoni t. CLXXXII u. CXCVI fg., ge-

h«ren schwerlicb zu dem, was Asklepiades a.a.O. im Sinne hatte, ebensowenig aber

zu den von demselben besprochenen Nageln an homerischen Gerathen und Gefassen,

sondern etwa zu den bloss zum Schmuck dienenden mit dem Meissel hervorgebrach-

ten hervorstehenden Punkten, die wie Nagelkopfe aussehen, worauf der Toreut Apel-

les an korinthischen Erzarbeiten aufmerksam machte (Athen. XI, 76, p. 488); wenn

mcht tie und da an eingegrabene Verzierungen zu denken ist, wie D.a.K.II, 13, 148.
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beziehen kann , liegt wohl auf der Hand. Beachtet man, dass es nur

Ringe und Stabe sind, welche dort in Betracht kommen. und zwar frei-

stehende, nicht anliegende, so wird man zugeben, dass zunachst auch

an so etvvas zu denken sein wird , das oberhalb der orttpdvri vorausge-

setzt werden muss.

Wenden wir uns jetzt zu den im Original oder in Nachbildui
r>

haltenen anathematischen Dreifussen urn hauptsachlich solche Punkte,

die noch mehr oder weniger im Dunkelen liegen , zu erlautern , so tre-

ten uns als die beiden integrirenden Theile entgegen das in einem bau-

chigen Gefasse bestehende Epithem und das dreibeinige Gestell.

Die Beine odor Schenkel sind entweder gerade oder geschweift;

jene entweder auswiirts oder einwiirts gerichtet oder senkrecht, diese in

der Regel von viel einfacberer Bildung als die oben beruhrten geschweif-

ten der Tischdreifusse. Sie bestehen bei metallenen Dreifussen zuweilen

aus mehreren bundelartig vereinigten Stabchen, gewohnlich aber bei je-

nen sowobl als bei den steinernen in je einem Stabe oder Pfeiler, der

unten regelmiissig in eine Lowen- oder Pantherklaue auslauft, oben aber

dann und wann mit einem kleinen Capitelle versehen ist, wie es zu piei-

lerartigcn Stutzen sehr wohl pa:>st. In den Zwischenraumen {x^ai)
werden die einzelnen drei Beine meist zusammengehalten durch gerade,

in der Regel horizontale, dann und wann auch schragstehende, oder durch

gescliweifte Stabe, §&lMoi, twvcu+%

44) Die aus je drei Staben bestehenden Beine des Dreifusses von Metapont
n. 18 uns. Taf. entsprcchen ganz denen der volcentischen in Mon.ined. d. Inst. II, 42,

111,43, VI. VII, G9, und Nouv. ann., Mon. pi. XXIV. Diesen reihen sich in abwechseln-

der Weise an die auf den Miinzen von Amastris und Guulos bei Combe Vet. pop.

et reg. num. IX, 10 u. IV, 13 = n. 19 u. 20 uns. Taf. und der besonders beach-

tensweithe im Tischbein'schen Vasenwerke II, 11 und bei Inghirami Vas. titt. pi.

CCCLXVU, an welchem man deutlich die Verbindung von je zwei Stabchen zu ei-

nem Beine erkennt. Bei diesen drei Bildwerken handelt es sich um geschweifte

auf wie

auf den in der Amalth. I, Taf. III. n. H, L, M abbildlich n.itgetbeilten, der von
Hhegion bei Carelli - Cavedoni t. CXCVI, n. 59, der von Amisos bei Combe pi. IX,
n. 1 = n. 31 uns. Taf., und den sicilischen bei Torremuzza t.LII, n. 6, LXXXU, 25,

«
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Das Gefass ist entweder lose auf das strittenartige Gestell aufgesetzt

oder zwischen die drei Beine hineingesetzt, oder es wird von diesen an ei-

nem hervorstehenden Rande getragen , oder es hangt in einem Ringe oder

ist oben an die drei Filsse angenietet oder angelothet 45
). Es hat in den

LI, 5, VII, n. 15 = de Luynes Nouv. ann. 1832, pi. C, n. 28, 33, 37, 47, so wie

auf dem Fragment einer Vase init Relieffiguren gallisch-romischen Ursprungs in der

Rev. num. franQ. 1850, pi. IV, n. 21 = n. 47 uns. Taf., und auf dem Marmorrelief

bei Welcker A. Denkm. II, Taf. V, 9, dem aus Athen bei Stuart Ant. of Athens

Vol. II, ch. IV, p. 29 Vign. = n. 40 uns. Taf. Hier hat die Ausschweifung der

Beine nach unten meist denselben Zweck des sichereren Stehens wie da, wo sonst
t

grade Beine nach auswarts gerichtet sind, was bei den italischen Bronzed reifiissen

der Art wie n. 18 uns. Taf. die Regel ist, sonst aber auf Bildwerken, die nicht

Thierbeine zeigen, nur ausnahmsweise gefunden wird (z. B. auf dem Vasenbilde in

Ann. d. Inst. 1836
, tav. F, n. 1). — Pfeilerahnliche Beine mit Capitellen z. B. an

n. 46 u. 49 uns. Taf. und sonst , namentlich an den romischen Marmordreifussen.

Dorische Capitelle auf der Miinze von Tauromenion bei Torremuzza t. LXXXVIII,

n. 4 = de Luynes n. 39. — Der Ausdruck x^Qai Dei Artemon a. a. 0. (S. 284).

Zuweilen, aber verhaltnissmassig selten , findet man die geraden und geschweiften

Verbindungsstabe an einem und demselben Dreifusse zugleich , wie an n. 36 uns.

Taf. §dpd Den Ausdruck

iddyuu £<2VCU gebraucht Pausan. X, 16, 1 vom vttoxqcxtijqiov des Glaukos von Chios.

45) Beispiele der an erster Stelle erwahnten Weise den Kessel auf das Gestell

zu setzen, welche sich namentlich auf alteren Bildwerken findet, bei Gerhard

Auserl. Vasenbild. Taf. CLVII, n. 1. u. LXIX. LXX, n. 3, auf der Miinze bei

Beule Monn. d'Ath. p. 27, Anm. 2 = n. 21 uns. Taf., der unter n. 20 uns. Taf.,

den bei Cohen Med. cons. pi. XXI, n. 29 und 30, Torremuzza t. LXXXII, n. 25,

VII
> n. 15, LXXXVIII, n. 5 = de Luynes, -a. 33, 47, 40 , hinsichtlich welcher man

erinnert wird an die Angabe bei Pausan. a. a. 0. iiber das inoxQavriQiov des

Glaukos: xd de UdGpaxu xov (Hdtjgov xd Sg&d dvitftgamm xaid xd dxgct if

T» *wtf?. Lose zwischen das Gestell hineingesetzter, tiefer Kessel, der in ei-

genthumlicher Weise auf den Querstaben zu stehen scheint, bei dem Dreifuss

^ friiher in Besitz Piranesi's war , dann nach Holland kam
,
und nach Roccheg-

^ II, 70, 1 auf uns. Taf. n. 52 wiedergegeben ist. - An dem vorspnngenden

***» tragen die frei untergesetzten pilasterartigen mit einem Capitell verseheneu

Beine den Kessel z. B. bei dem altberuhmten Peiresc'schen Dreifuss (Spon Miscell.

P' H8, n. I, Muller Amalth. Ill, S. 28 fg. = Kl. Schr. II, S. 593) ,
womit zunachst
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meisten Fallen die Form der untern Halfte oder eines grosseren oder

>ren Abschnittes einer Kugel oder audi eines Eies. Nicht so gar
klein

selten aber erscheint es auch unten bauchig und mit einem mehr

weni^er hohen und dicken Halse versehen 46
).

zusammenzustellen der Reliefdreifuss aus Zoega's Bass, ant, t. XCVIII = n. 46 uns.

Taf. Der Ring ist deutlich zu erkennen n. 18 uns. Taf. (wo aber der Kessel fehlt)

und bes. n. 40; das Annieten auf griech. Vasenbildern.

den Munzen der Longostaleti bei de la Saussaye Num. de la Gaule
46)

narbonn. pi. XXIII gleicht das mit zwei an Hals und Bauch sitzenden Henkeln ver-

sehene Gefass durchaus einer bauchigen Amphora. Aehnliches Gefass mit Hals,

woran die drei uita, auf Munzen von Kroton, deren eine aus Fox Gr. coins P. I, t. Ill, n.

auf uns. Taf. n. 23 wiederholt ist. Vollstandig wie eine Amphora obne Henkel

nimmt sich das mit einem Deckel versehene Gefass auf n. 40 uns. Taf. aus
,
wo es

sich urn einen anathematischen Preisdreifuss handelt, der nebst einem Kranze von

einem Agon (Muller Handb. §. 406, Anm. 2, S. 668 ff. 3. Aufl. ,
Curtius in d. Arch.

Ztg. XXV, 1867, S. 96) getragen wird. Mit den Munzen von Kroton, auf welchen der

Hals manichfach abwechselt (Combe t. Ill, n. 24 u. 25, Mas. Borb. VI, 32, 8, deLuynes

a.a.O.n.19,20, Fox Gr. Coins P.I, pi. Ill), stelle man zusammen die von Massilia bei

de la Saussaye Num. narbonn. pi. IX, auch die von Heraclea Sintica nach Mus. Hedervar.

T.I, t.X, n. 231 = de Luynes n. 38, die von Pantikapaon im Mus. Kotschoubey pi. VI,

n. 35 und das Blei in Mon. d. Inst. VIII, 11, 55. Brondsted hielt den Hals auf Kroton.

Munzen p. 119 fur die »mensa pythica, un siege particulier destine a la pretresse.*

tt i "ij.. • •• • i u„i~ .— j«,,^a« R.To.la rlia MonrlVioV>pn sit.zen. wie aut

Miinzen von Kroton und anderen, hat das Gefass auf den untentahschen VasenDimern in

den Denkm. a.K.II, 13, 148 u. Ann. d. Inst. XL, 1868, tav. d'agg.E. Ohne Handhaben

erscheint es auf der Miinze von Kyparissia bei Pellerin Rec. demed. I, 15, 10, und

auf dem Denar des M. Lepidus bei Vaillant Num. fam. nom. 1. 1, Aemil. ,
n. 34

Amalth. I, Taf. Ill, n. M., wo Muller de trip, delph. p. 21 den Hals fur das in den

Kessel eingelassene fasUv halt. Aehnlich auf unteritalischen Vasenbildern, z. B.

Mon. ined. d. Inst. VI. VII, 71 u. Inghirami Vas. fitt. t. CCCLXXXVII, und auf den

beiden schon erwahnten Dreifussen im Louvre, dem in Relief bei Frohner n. 89

und dem en ronde bosse bei demselben n. 90 (vgl. auch Roccheggiani I, 33 und

Muller Amalth. Ill, S. 33 = Kl. Schr. H, S. 597), wo der Hals in zwei Absatze

zerfallt, deren unterer mit Reliefs verziert ist, wahrend um den oberen, welcher ei-

nen geringern Durchmesser hat, ein Lorbeerkranz liegt. — Bei dem manichfaltigen

Wechsel der Form des Gefasses auf griechischen Bildwerken verdient es Beachtung,
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Dann und wann ist das Gefass deutlich mit einem Deckel verse-

deren Fallen dahin , ob Deckel gemeint oderhen; in

nicht V).

dass die cylindrische Gestalt, welche bei den etruskischen Bronzedreifiissen die Regel

ist und auch bei romischen Opferdreifiissen vorkommt, z. B. auf dem Relief bei

Wicar

kann.

16, auf jenen mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden

Freilich signalisirt schon E. Q. Visconti Mus. Pio-Clem. IV, p. 98 die cortina

cilindrica auf der Miinze von Magnesia am Maander mit dem Typus des Apollon, von

welcher wir die betreffenden Figuren nach de Luynes a. a. 0. n. 22 auf uns. Taf. n. 33, a

wiedergegeben haben, der p. 25 erklart: Apollon tenant une branche de laurier de

la main droite et appuye de la gauche sur un trepied tres-eieve a cortine et a

poignees, sur lequel repose un autre trepied a cylindre, comme ceux d'Etrurie, et

orne de palmettes au lieu d'anneaux, also bei dem oberen Dreifuss auch die Cylin-

derform des Kessels voraussetzt. Allein wir sind iiberzeugt, dass diese Auffassungs-

weise in mehr als einer Beziehung irrig ist. Zuvorderst handelt es sich ohne

Zweifel nicht urn einen doppelten Dreifuss. Die Zacken, welche man unter n. 34 u.

39 uns. Taf. oben auf den Handhaben gewahrt, findet man hie und da zu Stabchen

von ziemlicher Hohe verlangert, z. B. auf der Miinze Seleukos' II. aus der Samm-

lung Duane bei Richard Gough Coins of the Seleucidae pi. Ill, n. 22,

einen Lorbeerkranz tragen. Die vermeintlichen Beine des oberen Dreifusses sind

ahnliche Stabchen. Urn nun das, was auf ihnen liegt, richtig zuwurdigen, vergleiche

man zunachst die Abbildung desselben Typus der betreffenden Miinze

anderen Exemplar, welche wir nach Dumersan Descr. d. med. ant. du cab. Alher

de Hauteroche pi. X, n. 3 unter n. 33, b uns. Taf. mitgetheilt haben. Nach die-

ser wird man schwerlich an einen Dreifusskessel denken , viel eher an drei uber

einander liegende Runde von der Art, wie

wo sie oben

von emem

man unter n. 44 uns. Taf. eins uber

den Handhaben liegen sieht; wonach man etwa geneigt sein diirfte bei n. 33, a zwei

solcher Runde anzunehmen, odar beide Male einen cylindrisehen Gegenstand mit

mehreren Absatzen oder Reifen, s. unten S. 299. Was endlich die vermeintlichen

Palmetto betrifft , so werden sie nicht verschieden sein von den drei Zacken oder

Strahlen an n. 32, 36, 37 nns. Taf.; vgl. unten Anm. 50.

47) Der Deckel ist unzweifelhaft auf n. 40 uns. Taf. Auch in den I alien
,

wo

er g,ock'enfo™ig ist und auf einen, Kessel

^

gleich. Gestalt lieg, erkenut n,arnta

an dem besonderen Griff in Form einer Blume, wie auf den Miinzen von Kroton

Mus. Borbon. VI, 32, 5 (n. 24 nns. Taf ) n. 9 , oder e.nes R.nges w,e a she. end

Kroton

inuzza t. XLII, n. 11 de Luynes n. 33, oder eines Knopfes wie, abgesehen von

Histor.-philol. Classe. XV. Go
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Wenn schon der Deckel als etwas nicht nothwendiges , sondern

hauptsachlich zur Ausschmuckung Hinzugefiigtes zu betrachten ist, so

Raoul-Rochette Mon. ine\L pi. XLVII, 1 (oben S. 279, A.) , bei Causeus de la Chausse

Rom. Mus. T.II, s. 3, 1. 10, Choiseul-Gouffier Voy. pittor. II, 19 , Torremuzza t. LXXXII,

n. 25, XCII, n. 11, auf Miinzen des Vitellius. Ohne Zweifel handelt es sich auch

urn einen Deckel mit Griff auf den Miinzen Demetrios' II bei Gough. t. XIV, n. 4

u. 7 = de Luynes n. 32 = n. 30 uns. Taf. , sowie auf den entsprechenden Alexan-

ders I. bei Gough pi XII, n. 15, wo eiDe Blume, u. n. 16, wo ein Knopf als Griff

deutlich sichtbar. Moglich, dass dasselbe auch von n. 29 u. T. gilt, womit zusammenzu-

stellen der Dreifuss des Tischbein'schen Vasenwerks I, 33 = Hirt Bilderbuch Taf.

XXII, n. 4 = Amalth. I, T. Ill, n. E = Inghirami Vas. fitt. t. CCCXXVII = El.

ceram. II, 62, und der auf dem Blei in Mon. d.. Inst. VIII, 52, 727. Doch steht

die Sache , da der Griff am Deckel fehlt , Deckel und Kessel eine Kugel bilden, die

enveislich nicht selten im Dreifuss gefunden wird, und gegen die Auffassung als Ku-

gel auch der Querstrich in der Mitte nicht unbedingt spricht, nicht vollstandig

sicher. Auch hinsichtlicli der ReliefdreifUsse am choregischen Monument des Lysi-

krates, wo der betreffende Gegenstand elliptische Form hat (s. n. 43 uns. Taf.,

nach der Restauration von Theophil Hansen zu C. von Lutzow's Schrift tiber jenes

Monum.) ist es schwierig eine Entscheidung zu geben. Dagegen wird man sich un-

bedingt veranlasst sehen , den dreieckigen Gegenstand auf dem Kessel des von ei-

nem Marmorrelief in Gerhard's Ant. Bildw. Taf. XXI entlehnten auf hohem Unter-

satz stehenden Dreifusses unter n. 45 uns. Taf. als Deckel gelten zu lassen. Ein

ahnlicher Aufsatz auf der Munze von Apollonia im Mus. Hunter, pi. VI, n. 4 = de

Luynes n. 30.', ferner auf dem Vasenbilde bei Stackelberg Grab. d. Hellen. T. XVII
El. ceram. I, 97 = n. 36 uns. Taf. und auf der Munze von Pella bei Dethier und

Mordtmann a. a. 0. Taf. Ill, Fig. 24, m = n. 28 uns. Taf. , in welchen beiden letz-

ten Fallen freilich die Spitze oben nicht verbiirgt, aber gewiss anzunehmen ist, dass

die Runde oberhalb des Aufsatzes nicht zu demselben gehoren sollen. Einen Deckel

in Form eines Dreiecks haben wir sicherlich auch in dem Aufsatze eines Kraters

auf dem geschn. Steine bei Gori Mus. Florent. II, 74, 5 = Bottiger Kl. Schr. H,

Taf. VII, n. 3 anzuerkennen , obgleich der letztere S. 323 meint, dass »die drei-

eckige Figur ihre mystische Bedeutung hat.« Auch der einer abgestumpften Pyra-

mide uhnelnde Gegenstand , welcher bei Cohen Med. cons. pi. LXVII, Sosia, n. 3,

auf dem Dreifusskessel liegt , konnte recht wohl als Deckel dieses gefasst werden.

Wer die Ueberzpnminnr hat /j«oo o„f « n „ in T_r . j
auf

mit Bewusst
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sogen.

gilt das in noch hoherem Maasse von anderen oberhalb des Gefasses
zum Vorschein kommenden Gegenstanden , unter welchen die
cJra die gewohnlichsten sind. Ursprtinglich wesentlich dem praktischen
Zwecke von Handhaben dienend und zu dem Behufe als Ringe gebil-
det, werden sie allmalich nicht selten so behandelt, dass sie diesem Zwecke
nicht wohl dienen konnen, indem das Innere durch kunstlerischen oder
symbolisch bedeutsamen Schmuck zum Theil oder ganz ausgefifflt, oder
ihnen Scheibenform gegeben wird, wenn
ihre Stell

nicht andere blosse Zierath

sich

!
treten. Sie erscheinen an demselben Dreifusse mit abwechseln-

Gestalt und Verzierung und in verschiedener Hohe. Auf ihnen findet
d wann ein Knopf oder ein Zack sich

dieser zu einem verticalen Stabchen. Stabchen abwechselnder Form
tnfft man auch neben einem oder mehreren Ringen oder Runden, sei
es dass diese unmittelbar auf dem Kesselrande auniegen oder mittelbar
angefestigt sind. Dieselben verticalen Stabchen zeigen sich endlich auch
allein fiber den Beinen des Dreifusses , da wo die Ringe so haufig ihren
Platz haben. Sie konnen , mogen sie nun gerade oder geschweift
wesentlich nur als Vertreter der gewohnlichen Handhaben gefasst wer-
den, die aber, wie diese wenigstens spater, auch als Trager dienen. Die
Zwischenraume der Handhaben und Trager werden ahnlich wie die der
Beine des Dreifussgestells

, und zu gleichem Zwecke, wenn auch weit
seltener, durch Querstabchen u. dgl. ausgefullt, welche hier wie dort

gleich zur Verzierung beitragen konnen +8)

sem und Absicht als oben geschlossen dargestellt sei , der wird nicht umhin konnen
als das Wahrscheinlichste anzuerkennen , dass jenes aus einem Kessel und seinem
Meckel bestehen solle; indessen mochten wir jene Voraussetzung nicht als sicher be-
trachten; jedenfalls fehlt es nicht an Belegen dafur, dass die betreffenden Epitheme
recht wohl nur ein aus Bauch und Hals bestehendes Gefass darstellen konnen.

48) Die Handhaben pflegen auf den altesten Darstellungen der Dreifusse ver-

nuttelst verticaler Banden an den Kessel selbst angenietet oder augelothet

scheinen
, und zwar in den Zwischenraumen der Beine des Gestells. Jene Banden

der ovctxa, welche schon oben S. 274, Anna. 35 gelegentlich beriihrt sind, hat man
«nter den d«ojuo» bei Homer. II. XVHL 379 zu verstehen, nicht aber Nagel oder

zu er-

Oo2
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Ueber ihnen befinden sich endlich nicht selten Gegenstande, in

welchen die Horizontale der Verticalen gegeniiber vorherrscht und welche

dgl. wie Miiller Amalth. Ill, S. 24 = Kl. Schr. II, S. 590 fg. wollte. — Dana wer-

den die Handhaben meist gerade iiber den Beinen des Gestells angebracht mit solchen

und iihnlichen Banden oderauch ohne dieselben. Weise

bei den Dreifiissen, die ein aus Bauch und Hals bestehendes Gefass haben, ange-

bracht sind, oben Anin. 46. Unpraktisehe Handhaben treten dem Beschauer uns.

Taf. zur Geniige entgegen. Zu n. 46 vgl. man den Dreifuss des Louvre bei Froh-

ner n. 89. Wenn Brondsted a. a. 0. p. 120 an dem Dreifuss der delphischen Miinze

Vign. XXXIII = n. 14 uns. Taf. »5 anneaux ou anses saillant autour du bord su-

perieur* erkennt, so irrt er insofern als es sich nicht um eigentiiche Ringe, son-

dern um kleine Dreiecken ahnliche Zierathen handelt, wie wir sie, gewohnlich in

der Dreizahl, auch an anderen Steilen bei Dreifiissen finden, obgleich es zu Tage

liegt, dass dieser Zierath im vorliegenden Falle an die Stelle der Handhabe getre-

ten ist. Beispiele abwechselnder Form und Hohenstellung der Runde n. 24, 27, 36

u. 37 uns. Taf., Torreniuzza t. VII, n. 15 u. 16 = de Luynes d. 47 u. 46. An einem aus

Veji stammenden Dreifuss bei Roccheggiani I, 22 bilden die berth eile der Schlangen des

Caduceus, welcher an jedem der drei Beine angebracht ist, die Handhaben. Knopfe oben

auf der Peripherie der Ringe: Compte r. p. 1866, pi. IV; Zacken desgl. n. 24 u. 39 uns.

Taf., zuStabchen verlangert n. 27 u. 29, 33 a u. b uns. Taf. und auf der Miinze Seleu-

kos' VI bei Gough t. XXII, n. 4 = de Luynes n. 49, wo diese oben in eine klee-

blattartige Verzierung ausgehen. Ein Ring und nichts weiter auf der Miinze von

Athen bei Beule p. 259 = n. 22 uns. Taf., vgl. Combe VII, 10 = de Luynes n. 27,

der S. 25 mit Unrecht die poignee unique als adaptee a un convercle plan betrachtet,

auf der von Katana bei Torremuzza t.XXII, n. 12 = de Luynes n. 45, und auf der

von Kioton bei Mionnet Descr. d.Med., Planches, LVIII, 6. Nur ein, indessen beson-

ders grosser Ring, daneben aber zwei Handhaben anrlerer Art: n. 41 uns. Taf.

Der betreffende Dreifuss ist von einem attischen Relief entlehnt, welches Curtius in

(1. arch. Ztg. XXV, Taf. CCXXVI, n. 3 herausgegeben und S. 95 auf Nike bezogen

hat, die der Reprasentantin der Phyle, welche den musischen Sieg gewann, den

Dreifuss iibergebe, wiihrend es mir vielmehr so scheint als handige die ungefliigelte

Figur der gefliigelten (Nike) denselben ein. Der Dreifuss hat auch deshalb ein be-

sonderes Interesse, weil er dem langstbekannten der Hamilton'schen Vase bei Tiscli-

bein I, 33 u. A. in Betreff der Handhaben durchaus entspricht. Vergieicht man

diesen schon auf einer Hiiule aufgestellten Dreifuss und ausser anderen zunachst

namentlich den unter n. 37 uns. Taf., welcher von dem durch Ussing To gr. vaser
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dazu dienen, dem Dreifuss nach oben durch eine Art von Bekronung oder

Bedeckung einen Abschluss zu geben.

i Antik - Kabin. i Kjobenhavn *Taf I. bekannt gemachten und durch Curtius a. a. 0.

Taf. CCXXVI, n. 1 wiederholten Gemalde stammt, auf dem eine heranfliegende Nike

im Begriff ist ihn auf einer Saule aufzustellen , so gewahrt man , dass er uoch nicht

vollstandig mit dem Schmucke versehen ist , mit welchem Dreifiisse aufgestellt zu

werden pflegten, und verfallt leicht darauf, dass auch dieses von der ihn entgegenneh-

menden Nike , wie gewohnlich , verrichtet werden solle. Hieran schliesst sich der

Dreifuss auf ieinem Relieffragment von der Akropolis zu Athen, von welchem uns Dr.

Matz nach fast vollendeter Ausfiihrung der lithogr. Taf. eine von ihm selbst ange-

fertigte Abbildung mitgetheilt hat, nach der leider nur das Gerath und zwar in

zwei Halften mit Andeutung der Hande der um dasselbe beschaftigten Personen un-

ter n. 42, a u. b verkleinert wiedergegeben werden konnte. Von der Person links

vom Beschauer, n. 42, a, welche den Dreifuss mit der linken Hand halt, ist ausser

einem Theile des betreffenden Unterarms nur noch ein (geschweifter) Fliigel erhal-

ten, von der anderen Person, n. 42, b, nur der rechte erhobene Unterarm bis zum

Ellenbogen und ein kleinerer Theil des grade ausgestreckten linken. Die rechte

Hand dieser Person macht die namentlich von archaisirenden Reliefs her bekannte

Geberde des Anfassens. eines Gegenstandes , und man denkt danach wohl zunachst

daran, dass es sich um das Halten einer Tanie handele, mit welcher der Dreifuss

geschmuckt werden soil (obgleich von der Tanie nichts zu sehen ist und nach Ap-

pulej. Metam. IV, p. 90 ed. Bip. primore digito in erectum pollicem residente auch

adorirt wurde). Unter jener Voraussetzung wird man auch die betreffende Person,

ebenso wie die gegeniiberstehende gefliigelte, zunachst fiir eine Nike zu halten ha-

ben. An diesen Dreifuss, an welchem die runde den gewohnlichen wra durchaus

entsprechende Handhabe neben zwei anders geformten (von welchen die rechts unter

n. 42, b wohl ganz so wie die links, n. 42, a gestaltet zu denken ist) ganz sicher

stent, wenden wir uns zu n. 35 u. 28, 31 u. 24 uns. Taf. N. 35 findet sich auf

dem Vasenbilde mit dem Abschiede des Triptoleroos bei Tischbein IV, 8 = Inghi-

rami vas. fitt. t. CLXII als auf einer Saule stehender Votivdreifuss eines Demeter-

heiligthums. Der Due de Luynes , welcher ihn fur ausserordentlich merkwiirdig halt

und auf die Hekate beziehen mochte, bemerkt p. 255, z. n. 43: il supporte une cor-

tine creuse dans laquelle s'emboite, au tiers, une sorte de sphere ou de couvercle

Presque spherique, und spricht ausserdem von une armature ou quadre quadrangu-

te**
, qui repose sur le trepied , et dont les deux angles superieurs viennent toucher

en deux points le profil superieur du couvercle hemispherique. Er vergleicht sehr
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Unter diesen hat das bedeutendste Interesse jener friiher als Hoi

mos gefasste Gegenstand, welcher bald als Platte, bald als Scheib

passend den apollinischen Dreifuss auf der Munze der Makedoner unter n. 44 seiner

Taf, , aus Mus. Hunter, pi. XXXIV, n. 12. Dieser hatte ihn zur richtigen Auftassung

fiihren konnen. Es handelt sich urn einen mit dem liegenden Kreuze ausgefiillten

King und um zwei ovale Runde, welehe nur ungenau noch mehr en fage dargestellt

sind als unter n. 36 u. 37 uns. Taf. Vermuthlich sind ausser den drei Runden
noch drei verticale Stabchen anzunehmen, deren jedes zwischen je zweien Runden

stehend zu denken ist. Doch lasst sich iiber diesen Umstand auch anders urtheilen.

Oben auf den Runden liegt die unten zu besprechende axecpdvri. Aehnlich gewahrt

man an der Nachbildung des Weihdreifusses des Amphitryon auf dem bekannten

Relief der Villa Albani bei Zoega t. LXX und Stephani Ausruh. Herakles Taf. I,

mxe

zvvi ichen einem Sphinxpaare, wo ohne Zweifel noch ein dritter Ring hinzuzudenken

ist. Jenes quadre quadrangulaire mit dem in diesem Falle einer Scheibe mit der

Decoration concentrischer Kreise gleichenden Runde innerhalb der hier ganz unzwei-

felhaften Stabe tritt uns auch unter n. 28 entgegen. Man hat sich diese Scheibe

auf einem dritten verticalen Stabchen stehend zu denken, ahnlich wie den mittleren

Ring unter n. 27. N. 31 uns. Taf. ist von der Munze von Amisos bei Combe
pi. IX, n. 1. De Luynes erkennt hier S. 254 zu n. 36 seiner Tafel »une cortine a

trois anneaux surmontee d'un couvercle avec un meme nombre d'anneaux.« Der ver-

meintliche couvercle ist wiederuin die dtsydvrj. Die an erster Stelle erwahnten Ringe

anlangend, so steht nur einer sicher, namlich der in derMitte, die beiden zur Seite

sind entweder Ringe im Profil oder Stabe, freilich nicht gerade, sondern geschweifte.

Solche Stabe treffen wir auch unter n. 26 an, ebenso wie auf der entsprechenden schon

oben S. 285 Anm. 43 in Betreff des Rundes in der Mitte erwahnten Munze der

Kotschoubey'schen Sammlung. Weiter finden wir die Stabe auch ohne das Handha-

benrund in der Mitte. So auf n. 30 uns. Taf. In diesem Falle hat man anstatt

zweier nothwendigerweise drei verticale Stabe vorauszusetzen , wenn man nicht etwa

ein durch ein Stabchen getragenes Rund als durch den Deckel dem Auge entzogen

annehmen will, wie bei n. 27 u. 28 uns. Taf. Die drei Stabchen zeigen sich ganz

deutlich an dem Dreifuss von einer Miinze Athens bei Beule p. 359 = n. 25 uns.

Taf. und bei dem auf der Reliefvase n. 47 uns. Taf. Sie entsprechen durchaus den

drei Beinen des Gestells, ganz wie es mit den gewohnlichen Handhaben so oft der

Fall ist. Hie und da haben sie grade dieselben Breitendimensionen wie die Beine

selbst; ja sie nehmen sich ganz aus wie unmittelbare Fortsetzungen der Beine iiber
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trachtet wird. In vielen Fallen zeigt er sich nur im Profil und so, dass
man recht wohl an eine auf der Oberflache glatte Scheibe denken kann;
man vgl. n. 15, 17, 25, 34, 43 , dann auch 35 , wovon 28 u. 26 nicht
getrennt werden konnen «). Aber schon Muller hat in Bottiger's

den Kessel hinaus, die zugleich als Handhaben dienen und wie diese mit Ringen
Oder sonstigen Runden versehen sind, vgl. die scbon oben angefiihrte Munze der
gens Sosia und Denkm. d. a. K. II, 50, 625, auch n. 50 uns. Taf. — Horizontal Ver-

Miinzen

Kreuz
stabe zwischen denselben: n. 35, 38, 50 uns. Taf. , Mon. ined. d. Inst. II, 26 , Ger-

(

Welcker

s. oben
Anm. 43, wiederholen)

, Compte r. p. 1861, pi. IV = Gerhard's Arch. Ztg. XXIV,
T. CCXI,u. 1866, pi. IV. Etwas anders geformte: D. a. K., a. a. 0. Schragliegende,
gerade oder geschweifte, n. 15, 27 u. 29 uns. Taf. Vgl. auch n. 49 uns. Taf. nebst
dem in Anm. 50 daruber Bemerkten. — Wer darauf achtet, dass Eusebios
Anm. 10) zuerst von den Beinen des Dreifusses spricht, dann zu der obersten Par-
tie desselben iibergeht, und darauf erst %dg qdpdovg diet fisaov rsrayfismg erwahnt,
der wird den Namen ga/?do* nicht bloss auf die Verbindungsstabe der Beine, wie
K. 0. Muller that , sondern jedenfalls auch auf die eben erwahnten beziehen.

49) Mit n. 17, von einer Silbermiinze des Titus bei Dethier und Mordtmann
Taf. Ill, n. 24, q , ist zusammenzustellen die andere Miinze dieses Kaisers ebenda
n- 24, r.

, so wie die Gold- und Silberm. bei Cohen Med. cons. pi. XXXVIII
Sestia, n. 1 u. 3. Quindecimviratsdreifiisse. N. 34, von
einem geschnittenen Steine nach der kleineren Cades'schen Samml. von Impr. gemm.
IV, 21, betrifft einen vor Apollon auf einem Postamente aufgestellten Dreifuss.
N. 44 ist ein auf hohem Pfeiler stehender des delphischen Apolloheiligthums auf dem
Kelief bei Zoega pi. XCIX. Aus dem Kreise der Reliefs gehdren besonders noch
hieher die auf den Dreifussraub beziiglichen. Ueber n. 35 s. Anm. 48, S. 293 fg. Unter den
anderen in Betracht kommenden Vasenbildern kenne ich nur eins mit schwarzen Fi-

Taf. CCXLVII, wo ein einfacher Preisdreifuss dargestellt

ined. d. Inst. I, 9 ist der betreffende Dreifuss der von

guren

ist. . Mon
Herakles geraubte. Mit n. 28 u. 26 uns. Taf. kann der schon in Anm. 47 beriick-

sichtigte Dreifuss auf dem zuerst von Tischbein I, 33 herausgegebenen Vasenbilde

auch in Betreff der oben aufliegenden »Scheibe« zusammengestellt werden, so wie

die in Anm. 48 mit n. 35 uns. Taf. verglichene Munze der Makedoner. N. 26

t
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Amalthea I, Taf. Ill, n. H, aus Stuarts Antiq. of Athens Vol. I, ch. IV,

p. 27 eine athenische Miinze mitgetheilt, auf welcher man an der Pe-

ripherie der ,,Scheibe 4

; drei etwas nach auswarts gebogene Zacken, je

einen fiber jedem Oehre des Kessels gewahrt. Man vergleiche damit

zunachst den auf einen musischen Festsieg bezuglichen Dreifuss n. 37
uns. Taf.

; dann den unter n. 36 uns. Taf. ; auch den bei Millingen Vases

gr., 1816, pi. XI (s. A. 11). Ebenfalls drei aber sammtlich gerade Spiess-

chen erblicktman auf den beiden Dreifussen bei Gerhard Etr. u. cam-
pan. Vasenbild. Taf. C und Welcker A. Denkm. Ill, Taf. XXIII, 1.

Daran schliesst sich der eines Vasenbildes in den Mon. ined. d. Inst.

VIII, 42, und der von der Seleukidenmunze bei Gough a.a.O. pi. XX,
n. 7 = 32 uns. Taf. Wie drei kleine Dreiecke nehmen sich die Auf-
satze aus auf dem Vasenbilde im St. Petersburger Compte rendu p.

l'ann. 1861, pi. IV = Gerhard's -Arch. Ztgr. XXIV, 1866. Taf. CCXI50}.

nimmt sich so aus, als lagen zwei »Scheiben« iibereinander. Doch ist das sicher-

lich nicht gemeint, sondern ein Stuck, etwa so profilirt, wie es uns bei dem auch

in dieser Beziehung lehrreichen Dreifuss des Amphitryon auf dem Relief mit der

Apotheose des Ilerakles nach der Abbiklung bei Stephani Ausr. Her. Taf. I, 1 deut-

lich entgegentritt; vgl. auch den einen Dreifuss in Gerhard's Auserl. Vasenb. T. CCXLIIL
50) Sicherlich gehoren nicht nur die drei »Palmblatter« bei n. 33 a u. b uns.

)

Q 30 gewahrt. Hier ist je-

desmal der dritte Zacken weggelassen. Bei n. 31 erblicken wir dagegen an der

von de Luynes (s. Anm. 48) als couvercle gefassten Stephane drei Ringe, wenn die

Originalzeichnung richtig ist. Das Gegentheil ist freilich wohl moglich, aber doch auch

nicht unbedingt vorai^zusetzen. Allerdings bilden die beiden Preisdreifiisse in Ger-

hard's Auserl. Vasenb. Taf. CCXLIII keinen geniigenden Pendant, wenn es auch
ganz so aussieht, als ob der Gegenstand, an welchem hier die Ringe sitzen, nicht

zum Kessel gehoren solle. An diesem findet sich ja sonst keine Andeutung der
•fc*. Aber bei n. 49 uns. Taf. trifft man iiber dem mittleren Dreifussbeine ein

Oehr, welches von Rankenwerk umgebeu ist (das den liegenden Kreuzen zu den
Seiten des Oehrs unter n. 35 und anderem oben Anm. 48 a. E. Erwahnten paral-

! geht) und nichtNdestoweniger erscheint das Oehr, und zwar mit derselben Ver-
z.enmg

,
wiederum in dem Schmucke oberhalb der Stephane. Auch sonst lasst sich
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Aber die Dreizahl, welche den drei Beinen , drei Handhaben und ihren
Fortsetzungen nach oben entspricht, ist keineswegs durchgangig. Auf
dem Vasenbilde mit der Vorbereitung zu einem Satyrdrama in den Mon.
ined. d. Inst. Ill, 31 = Theatergeb. u. Denkm. des Biihnenwesens Taf.

VI, n. 2 wechselt sie mit der Siebenzahl. Die letztere tritt uns ferner

entgegen bei der Seitenansicht des von Herakles fortgetragenen Drei-
fusses auf der bemalten Vase in den Mon. ined. d. Inst. II, 26, In n. 38
uns. Taf., von dem durch Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. LXXXI und
schon fruher durch Inghirami Vas. fitt. T. IV, t. CCCLIX herausg. Bilde,

zeigt die Vorderansicht eines dionysischen Preisdreifusses dreizehn und
bei Roulez Choix de vas. peints du mus. d'antiq. de Leide pi. VIII
n. 13 uns. Taf. treten uns auf dem sichtbaren Theile der Peripherie der

„Scheibe" sogar vierzehn kleinen Dreiecken ahnliche Zacken entgegen.

hndlich vergleiche man noch die untereinander gleichartigen Dreifusse

auf einem in den Ann. d. Inst. 1840, t. C, n. 1 abbildlich miteetheil-

ten Goldplattchen aus der Krimm , von denen einer unter n. 54 auf uns.

Taf. wiederholt ist.

Wer diese, wer ferner den Dreifuss auf dem Vasenbilde mit der

orbereitung zu einem Satyrspiele links vom Beschauer, auch den unter
n

- 35 uns. Taf. und den auf der Munze n. 32 uns. Taf. genauer betrach-

* wird zu der Ueberzeugung gelangen, dass es sich nicht um eine

eiDe
< sondern um einen Ring handelt , und wer bei Beschauung des

uns. Taf. n. 48 wiederholten Dreifusses eines herculanensischen

andgemaldes beachtet, dass das entsprechende Rund, trotzdem, dass

auf lnm eine Sphinx hockt, ganz deutlich als Reif erscheint ,
der wird

gewiss far wahrscheinlich halten. dass nicht bloss in den Fallen, in

insichtlich der in Rede stehenden Zierathen Wechsel nachweisen: drei Blatterver-

2leningen an der Stelle der drei Zacken oberhalb der »lamina orbicularis* aufMiin-
Zen I)e^letrios

,

II (Miiller de trip, delph. p. 17, Gough a. a. 0. pi. XII, n. 20), wo
laan

zugleich von zweien jener je eine gegliederte Wollenbinde herabhangen sieht,

^Iche von Muller a.a.O. und in der Amaltb. I, 136, zu n. L, mit Unrecht als me-
a 1ene Kette betrachtet wird (s. Anm. 58, S. 307).

Kistor.-philol. Classe. XV. Pp
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welchen das Rund mit Strahlen besetzt erscheint, sondern auch dann

wenn es dieses Schmuckes entbehrt, zunachst fur einen Reif zu halten

sei 51
). Es ist eben die au^dvrj, mit welcher nach dem Schol. zu Ari-

stoph. der Dreifuss bekranzt war — ein Ausdruck, der nur auf so et-

was, nicht aber auf den Kesselring passt — , die orttpccvri inl rov U$r\-

rog, wie Eusebios in Beziehung auf den Dreifuss des Glaukos sich aus-

driickte, und ganz passend, wenn dieselbe, wie so oft, auf den Oehren
des Dreifusskessels lag.

Durch diese Entdeckung wird ein langst bekanntes und wie-

dcrholt besprochenes Vasenbild (D. a. K. II, 50, 625) nicht min-

der erlautert als es selbst zur weiteren Bestatigung jener dient. Man
sieht, wie eine Nike einen als Anathem aufcestellten Preisdreifuss

51) Freilich haben die herculanens. Akademiker zu den Pitt. ant. T. Ill, p. 312.

A. 8 nichts von einem Reif gemerkt, sondern sprechen vielmehr von einem emi-

sferio, welches sie als cortina, oXfiog betrachten; auch Raffei Ric. s. un Apoll. p. 6

nimnit ein vaso sferico an. Aber eine auch nur halbwege aufmerksame Betrachtung

der von jenen auf t. LIX mitgetheilten Abbiklung zeigt die Richtigkeit unserer Auf-

tnssung. In grade entgegengesetzter Weise scheint Roccheggiani sich geirrt zu ha-

hen
. indem er I, 13,1 den runden Gegenstand, welcher bei einem »Tripode etrusco

che si vede in un bassorilievo a Firenze« auf den Handhaben liegt, als eine ein we-
nig vertiefte Schale zeichnete. — Ich kenne kein einziges Bildwerk, welches fiir eine

•ler von den unsrigon abweichenden Auffassungsweisen eine irgendwie sichere Biirgschaft

bote, wenn auch bei Reliefs mit dem Dreifussraube hie und da auf den ersten Blick ein

Gedanke an die der here. Akademiker auikommen konnte (vgl. z. B. Zoega Bassir.

t. LXVI = Weleker A. Denkm. II, Taf. XV, 28) , fur welche sich ausserdem Dar-
stellungsweison des Dreifusses wie die unter n. 46 u. 47 uns. Taf. anfiihren lassen

wiirden. Ganz vereinzelt steht d.igegen nicht nur Roccheggiani's Zeichnung, sondern
auch die Art da, wie der »Holmos« des anathematischen Dreifusses auf der einen

Seite der Dresdrnor Basis auf der Kupfertaf. zu Botticher's Grab d. Dion, darge-

tellt ist
,
und zwar im Gegensatz gegen alle anderen Abbilduniren. An eine vierkantige

Platte, die sich freilich auch Mfiller gefallen liess, ist schon von vornherein nicht wohl

zu denken.— Die mit den Zac ken versehenen Darstellungen der Stephane, namentlich
die wie n. 13 u. 38 uns. Taf., sind diijenigen, welche wir oben S. 247 als die der

Annahme. dnss es sich bei der vermeintlkhen Platte urn den oXftog handele, unbe-
dingt entgegenstehenden sicnalisirtcn.
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aus einem dionysischen Agon mit dem letzten und obersten Schmuck
auszustatten im Begriff ist, indem sie mit der Rechten grade einen Ring
aufsetzt oder anhangt und auf der linken Hand eine Strahlenkrone halt?
um diese nachher hinzuzufiigen 52

).

Eine mit noch weit stattlicherem Schmucke versehene Stephane, auch
eine Art von Strahlenkrone

, tritt uns entgegen an den beiden
Dreifiissen des Mus. naz. in Neapel, Mus. Borbon. VI, 13 u. 14, von
deren erstem die oberste Partie auf uns. Taf. n. 49 wiedergegeben ist.

S

H besteht der auf dem Oehr und dem dasselbe umgebenden Rank
werk liegende Schmuck aus drei Abtheilungen , von denen die beiden
oberen auf dem oberen Rande der untersten, der eigentlichen Stephane,
ruhen. Man wird sich diesen Schmuck auch in anderer Weise eine be-
trachtlichere Hohe erreichend denken konnen, und das ist vermuthlich
for n. 33, a und b uns. Taf. (s. Anm. 46 a. E.) anzunehmen. Dabei
handelt es sich vielleicht nicht bloss um eine Verzierung oben (s. Anm. 50),

sondern auch um eine an der Flache ringsherum (wenigstens bei n. 33, b).

Wahrend wir sonst bei den verhaltnissmassig niedrigen Stepha-
nen die Verzierungen in der Regel auf dem oberen Rande
bracht finden

, treffen wir, abgesehen von dem in Anm. 50 angefuhrten

g

52) Nachweisungen iiber das Vasenbild und seine Erklarungen im Text zu D.
a- K.a a. 0. ; vgl. auch Curtius Arch. Ztg. XXV, S. 60 fg. u. Stephani C. r. p. 1868, p. 148.
t>ei der Annahme, die Nike wolle den Ring in horizontaler Richtung aufsetzen , kann der-
selbe nur als Unterlage fiir den Strahlenkranz dienen sollen , was vielleicht Bedenken
gegen die betreffende Auffassungsweise erregen kann. Aehnliche Ringe sieht man bei

Gerhard Auserl. Vasenb. Taf. CCLVI. CCLVII, n. 3 an den Handhaben von Preisdrei-

tiissen aufgehangt; aber da hat man sich dieselben ohne Zweifel als aus Wolle bestehend
zu denken. Die Originalabbildung des obigen Vasenbildes bei d'Hancarville II, 37 zeigt

den betreffenden Ring so wie die Strahlenkrone, dann auch die Oehre der Handha-
oen des Dreifusses und die Stabe zwischen diesen nicht in der rothlichen Farbe,

seiche sonst vorherrscht, sondern in einer schmutzigweisslichen, welche auch fiir die

tarnation derFrauen benutzt ist. Vermuthlich soil man sich den Dreifuss im Gan-
zen von Bronze und die andersgefarbten Einzelnheiten aus anderem Metalle, etwa

feuber oder einer Mischung mit demselben, bestehend denken. Auch der Ring macht

Metall

Pp2
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Vasenbilde bei Gerhard, bei der die gewohnliche Hohe iibersteio-enden

unter n. 44 uns. Taf. jene Flache geschmuckt, wie es scheint mit einera

vegetabilischen Zierath.

Ein Schmuck oberhalb der Stephane entweder der Art wie unter

n. 49 oder der wie n. 36 u. 37 uns. Taf., was uns wahrscheinlicher

diinkt, mag Eusebios a. a. O. als top ccvco ji€qixsiju€pop xoauov bezeichnen 53
).

Fur unsere Auffassung der in Rede stehenden „Scheibe" als ats-

(pdvr\ lasst sich auch die Analogie des axtyavog veranschlagen , der sich

in ganz entsprechender Weise am Dreifuss angebracht findet, wobei der

beachtenswerthe Umstand statthat, dass in der Regel da, wo jene vor-

komnit, dieser fehlt, und urmrekehrt 54,,
1.

53) Jedenfalls passt so etwas wie die Zacken, ganz abgesehen von dem oben
S. 285 fg. Hervorgehobenen , besser zu dem Umstande, dass Eusebios den xoGpog

von der ateydvq trennt, als das, was sich unter n. 49 zeigt, wenn man nicht etwa

hier den obersten zackigen Ring (den man sich auch ohne Zacken denken kann) als

ein abgesondertes Stuck fassen will. In den je drei Zacken, welche hie und da
noch grossere Lange haben als in jenen Fallen, offenbart sich der Stephane als ein-

lachem Ringe gegenuber mehr Selbstiindigkeit , indem sie zuletzt noch einmal die

verticale Richtung hervorheben.

54) Der Kranz pflegt da , wo Handhaben vorhanden sind , auch auf diesen zu

liegen, vgl. die Miinze Seleukos' I bei Gough pi. I, n. 12, das Blei in Mon. ined.

d. Inst. VIII, 52, 727, das Gemalde mit Apollo und Cyparissus bei Avellino II mito

di Cipar., Mus. Borbon. XII, 2, F. Lajard Culte du cypres pi. XII; oder auf den
Stabchen oberhalb der Oehre, wie auf der Miinze Seleukos' II bei Gough pi. Ill,

n. 22; oder auf Oehren und Deckel zugleich, wie n. 45 u. 46 uns. Taf., oder auf

den runden Figuren, welche an dem kreisformigen Rande des Gestells mit den Rin-

gen zugleich
,
wie auf dem mehrfach erwahnten Relief der Villa Albani bei Stephani

Ausr. Her. Taf. I, 1. oder allein angebracht waren, wie an dem tqinovg dtXyixog

bei Athen. V, p. 202, c (oben S. 224), vgl. Miiller Amalth. Ill, S. 29 fg. = KL
Schr. II, S. 5<i4. Sind keine Handhaben vorhanden, wie bei einigen romischen
Steindreiiiissen, so liegt der Kranz dicht unterhalb des Kesselrandes entweder auf einem
Vorsprung am Halse des Kessels, wie an dem Dreifuss des Louvre, uber welchen in

Anm. 46, S. 288, unten, die Rede war, oder iiber einem Reliefstreifen mit Figuren,
von welchen er getragen zu denken ist, wie bei Roccheggiani I, 1. Wenn Miiller

a. a. 0. ihn um „die obere Platte" d. i. die Stephane herumlegt, so fehlt es dafiir
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Eine Erhohung unci zugleich einen Abschluss nach oben bin ver-

mittelt der Deckel, welcher dann und wann dem Dreifuss aufliegt, wie

es uns zwei interessante Falle, n. 46 und 47 uns. Taf., zeigen 55
).

Selbst durch ngiirliehes Bildwerk findet man die Dimensionen in

verticaler Richtung erweitert. Ein besonders augenfalliges Beispiel bietet

n. 48 uns. Taf. Auf der Miinze bei M. Pinder Cistophor. u. Silbermed.

in der Abh. d. Berlin. Akad. v. J. 1855, Taf. I, n. 19 erblickt man so-

gar einen Apollon , den linken Arm auf eine Saule gelehnt, in der Rech-

ten einen Zweig mit Binden haltend, auf einem Dreifuss stehend. Ein

anderer Cistophor zeigt an derselben Stelle einen Adler (Pinder, Taf. I,

n. 20); der geschn. Stein bei Caylus Rec. d'ant. II, 83, 5 und das Re-

lief im Louvre bei Frohner n. 89 einen Raben (s. auch A. 56, S. 303 unten).

Auch der grosse Dreifuss bei Athen, V, p. 202, c. d (oben S. 224) kommt
nebst entsprechenden auf erhaltenen Bildwerken (s. Anm. 48, S. 294, u.

!>• a. K. I, 14, 155, auch wohl n. 34 u. T.) hier in Betracht.

Ganz besonders aber dienten solche und anderswo in Rundwerken

durchaus an Belegen. Kranz und Stephane sind meines Wissens nie unmittelbar

vereinigt. Ein belehrendes Beispiel bietet n. 38 uns. Taf. Hier findet man jene

beiden, aber die Stephane an der gewohnlichen Stelle, den Kranz entfernt von der-

selben am Kessel, wo er sich als speciell fur diesen bestimmten Schmuck ausnimmt,

vgl. D. a. K. II, 40, 478 nebst Text und n. 53 uns. Taf. Jener der Stephane ent-

sprechende Kranz ist dagegen als zum ganzen Dreifuss gehorend zu betrachten.

Vgl. das analoge Verhaltniss zwischen Kesseldeckel (oben S. 289 fg. Anm. 47) und

^reifussdeckel
, iiber welchen gleich die Rede sein wird.

55) Ueber diesen Deckel , wie ihn auch Platner in der Beschr. der Stadt Rom
HI, 2, S. 496 in Beziehung auf n. 46 uns. Taf. nennt , welcher der Form nach

durchaus an die Aufsatze unter n. 6, 7 u. 50 uns. Taf. erinnert, wird ebenso wie

uber diehalbkugelformigenDreifusskesseldeckel(Anm.47S.290)inder fur Bd. XVI der

Societatsschr. bestimmten Abhandl. iiber das Feuer- und Heerdsymbol in grosserem

Zusammenhange gehandelt werden. Hier geniigt es darauf hinzuweisen
,

dass die

dreiblatterige Pflanze auf dem Deckel bei n. 47, welcher Hucher Rer. num. fr. 1850,

P- 179 symbolische Beziehung zuschreibt, jedenfalls in kunstlerischer Hinsicht be-

achtenswerth und mit den drei Zacken und ihren Pendants (S. 296 und Anm. 50)

zusammenzustellen ist.
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und Reliefs angebrachte Figuren dazu, dem anathematischen Dreifusse

einen besonderen Schmuck zu verleihen , wozu sich ihnen dann allma-

lich immer mehr auch vegetabilische Zierathen gesellten 56
).

56) Ueber die Weise wie die Figuren mit den Dreifiissen combinirt wurden,

hat schon Miiller in der Araalth. Ill, S. 29 fg. = Kl. Schr. II, S. 594 fg. einige

gute Bemerkungen gemacht, welche jetzt bedeutend erweitert werden konnen. Hier

nur das Wichtigere. Eine eigene Gruppe bilden die in Italien, meist in Vulci, aus-

gegrabenen alteren Bronzedreifiisse , welche ohne Zweifel anathematische waren, wie

in Betreff der Vulcentischen schon aus dem Umstande hervorgeht, dass der Kessel

regelmassig ohne Boden ist, vgl. Roulez Ann. d. Inst. XXXIV, p. 189 fg. Fur sie

kiinn der ausnahmsweise auch am Kesselringe mit figurlichem Bildwerk versehene

aus Metapont stammende auf n. 18 uns. Taf. als Beispiel gelten. — Sonst trifft

man Figuren oberhalb der Stephane und des Dreifussdeckels und oberhalb des Ge-

stellrandes, wie oben tm Text bemerkt. Auch der Delphin , welcher auf n. 17 uns.

Taf. als von dem Dreifuss getrennt erscheint, zeigt sich bei anderen Mtinzdarstel-

lungen soldier quindeciuiviiorum cortinae, an welchen ihn Servius z. Verg. Aen.

Ill, 332 erwahnt, unmittelbar auf ihnen liegend. Wie die erwahnten italischen

Bronzedreifiisse den Kessel ohne figiirlichen Schmuck zeigen, so in der Regel

auch die Nachbildungen von Dreifiissen auf griechischen Bildwerken. Nnr auf dem
Rande jenes zeigen sich Schlangen auf alten Munzen von Kroton (Carelli-Cavedoni,

t. CLXXXII, n. 2, 3, 5, 9; Mionnet, Rec. de planches, LVIII, 3) und auf dem
Henkelpaar Vogel, Schwane und »Tauben«, in Rundbildern auf jedem der bei-

den Dreifiisse des schwarzfigurigen Gemaldes bei Gerhard Auserl. Vasenb. Taf.

CCXLI, 1. Die mit einem hoheren Halse versehenen Kessel romischer Dreifusse

sind wiederholt mit Reliefdarstellungen geschmiickt (s. oben Anm. 46, S. 281 unt,

u. A. 54). Auch der Bauch des Kessels wird in spaterer Zeit mit Reliefbildern ver-

sehen gefunden, jenen zwischen den drei Fiissen zum Vorschein kommenden Medu-

senmasken (s. n. 44 u. 49 uns. Taf.), die auf rbmischen Reliefs, geschn. Steinen,

Wandgemalden ebenso haufig vorkommen als sie auf griechischen Werken , die Va-

senbilder mit eingeschlossen , unseres Wissens unerhort sind , dort auch an anderen

vStellen iiber dem Kessel, vgl. n. 46 uns. Taf., auch Smugliewicz u. Carloni Terme di

Tito n. 44 und n. 55 uns. Taf. (wo Millin Voy. dans les depart, du midi de la

France T. II, p. 87, z. pi. XXVIII, n. 1 fiilschlich an »une figure d'Apollon* dachte),

insofern als dieser Fall, in welchem es sich offenbar nicht urn die im Einzel-

nen getreue Nachbildung eines vollstandigen Dreifusses handelt, iiberall hier veran-

echlagt werden kann. Die Medusenmasken werden dann und wanu durch Lowen-

t
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Das stattliche Aussehen beruhte zudem auch auf dera Material.

Dass die anathematischen Dreifusse in der Regel von Bronze waren

kopfe vertreten. Der griechischen Kunsttibung gehoren als besonders ausgezeich-

nete Werke Dreifiisse an, bei denen in der Mitte unter dem Kessel und zwischen

den Beinen Rundbilder angebracht waren. Wir kennen sie in Exemplaren zu Aray-

klae und Athen, anch die Kiinstler, welche entweder das Ganze oder doch die Fi-

guren arbeiteten, Gitiadas, Kallon, Aristander, Polyklet (Pausan. Ill, 18, 5, vgl.

IV, 14, 2) und Praxiteles, in Betreff dessen sich Friederichs Praxit. und die Niobe-

gruppe S. 15 mit Recht an Miiller anschliesst. In Th. Hansen's oben S. 290 A. 47

erwahnter Restauration wird so etwas auch fur das Denkmal des Lysikrates ange-

nommen. Vgl. auch oben Anm. 36. Die elxovag xQWag, [iiav xcc& sxaaiov nodct

an dera silbernen Dreifusse, welchen der Rhetor Aristeides als Choreg dera Zeus

Asklepios zu Pergamos weihte (Or. sacr. IV, Vol. I, p. 515 fg. Dind.), hat man sich

wohl gegeniiber, d. i. vor den Beinen, nach aussen hin, stehend zu denken. Auf

griechischen Brauch geht gewiss auch die Anbringung von Figuren auf den Verbin-

uungsstaben zwischen den Beinen des Dreifusses zuriick , wofiir die beiden schon er-

wahnten gemalten Dreifusse des Mus. naz. zu Neapel (n. 49 uns- Taf.) den glan-

zendsten, jiingst von Stark, Niobe u. d. Niobid. S. 161 fg. behandelten Beleg geben,

und andere sich in romischen Werken finden , welche hier und auf den parallel ste-

henden Untersatzen ofter Thierfiguren wie die Adler n. 6 uns. Taf. und den Raben
n. 46 u. T. zeigen. Spater brachte man , indem man auf diesem Wege weiter fort-

schritt, zwischen den Beinen die Platten mit Relieftafeln an, von welchen Miiller

Amalth. Ill, S. 33 fg., Anm f = Kl. Schr. II, S. 597, A. 3 Beispiele giebt. Hiiufig

findet man in der griechischen und griech.-rom. Kunst aufMiinzen, auch auf geschn.

Steinen und in Bronze- und Marmorwerken, den Raum zwischen den drei Beinen des

Gestells und den unterhalb des Kesseis durch eine Schlange ausgefiillt, welche man
bei den apollinischen Dreifiissen in der Regel fiir den Drachen Python, bei denen

des Asklepios und der Hygieia fiir den epidaurischen zu halten hat. Sie windet

sich meist una einen der Fusse, dann und wann auch um alle drei, oder steigt in

der Mitte des Gestells. indem sie sich entweder durch eigene Kraft in die Hohe
J

hebt oder sich um den Mittelstamm (unten Anm. 60) ringelt, empor, zuweilen noch

iiber den Kessel hinaus , so dass auch sie zu den Figuren gehort, durch welche die

Erweiterung des Dreifusses in verticaler Richtung vermittelt wild, wie bei n. 19 uns.

Taf. und naraentlich auf dem oben Anm. 46, S. 288 angef. Denar des Lepidus,

wahrend sie anderswo, nachdem sie den Dreifuss umschlungen ,
Kopf und Hals auf

den Kessel gelegt hat, wie z. B. bei Morelli, Fam. Sempronia t. II, n. 3, und bei
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ist schon oben gelegentlich bemerkt, zuletzt S. 269 u. Anm. 32. Man

vgl. dazu Semos bei Athen. I, 6 (oben S. 223), Herodot. I, 144, Pausan.

Torremuzza t. XLII, n. 6 = de Luynes n. 24 u. 28, oder andere Bewegungen und

Haltungen zeigt, wie sie den Schlangen iiberhaupt und ganz insbesondere als

Wachtern eigenthumlich sind (Anm. 60). Der geschmeidige Schlangenleib gab den

Kiinstlern im Gegensatz zu den fest aufgestemmten Stiitzen, zwischen denen er sich

emporringelt , schon an sich ein sehr passendes Motiv kiinstlerischer Darstellung

(Curtius Gotting. Nachrichten 1861, S. 377). — Zu welcher Zeit man anfing, Figu-

ren in mensclilicher oder thierischer Gestalt als Beine von Dreifiissen anzubringen,

lasst sich nicht genau bestimmen. In Th. Hansen's Restauration des Lysikratesdenk-

mals findet man sogen. Atlanten, die iiber den gewohnlichen Beinen des Dreifusses

stehen, als nachste Tniger des Epithems vorausgesetzt. Das erinnert an die bekann-

ten Giganten des Zeustempels zu Akragas und derartiges an Gebauden , besonders

aber an Candelaber des etruskischen und griechisch - romischen Kunstbetriebs , vgl.

z. B. D. a. K. 1,59,295 und Overbeck Pomp. II, S. 61. Allein fiir Dreifiisse wtiss-

ten wir keine andere Analogic nachzuweisen als kaum zureichende aus spaterer rora.

Zeit. Die Biisten an dem bronzenen Dreifuss bei Spon p. 118, n. II, (wohl dem

im capitolinischen Mus. befindlichen bei Platner in der Beschr. d. St. Rom III, 1,

S. 184, n. 39), welche vermittelst eines hinten angebrachten Hakens das Gefass trugen,

wird man schwerlich als auch nur halbwege zureichende Pendants veranschlagen

wollen. Dagegen findet man allerdings an dem gleichfalls romischen Bronzedrei-

fuss in der friiheren Sammlung Braschi , von dem Roccheggiani I, 8, 1 eine Abbil-

dung mittheilt, iiber dem einen der drei Fiisse, eine gefliigelte Thiergestalt, welche

das Epithem mittragt. Aber um nicht davon zu reden, class Zweifel an der Echt-

heit des betreffendea Theils wohl nicht ungerechtfertigt sind — der Dreifuss erin-

nert durchaus an den mehrfach restaurirten »tragbaren zum Zusammenlegen«, wel-

chen Brunn Glyptoth. n. 294 beschreibt , da auch bei ihm »an den Kreuzungen der

verbindenden Stabe kleine Biisten von Knaben mit Friichten im Schurz angebracbt

c

enden)

einen Fusse« (namlich dem in

. so wird auch dieses Stuck

sicherlich nicht mit dem Dreifuss des Lysikratesdenkmals zusammengestellt werden

diirfen.

als bei

aus Metall um so weniger.

Auch die Rucksicht auf zu

aasseebend. Das beweisengrosse Einformigkeit besonders langer Beine war nicht maassgebend.

die uns bekannten Beispiele der hochsten Gestelle anathematischer Dreifiisse (Anm.

59). thierisch
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1, 20, 1, III, 18, 5, IV, 12, 5 u. 6, IV, 14, 2, Aeneas Tact. Poliorcet

2, p. 6, 10 Herch. Doch gab es audi solche, die Vergoldet oder mil

W

60, S. 311%.)- Von niedrigen Dreifussen mit Beinen, die aus Thierfiguren und Thierbei-

nen bestehen, haben wir oben Anm. 38, S. 278 ein interessantes Beispiel aus Pompeji

kennen gelernt, das, wenn man wollte, auch mit einem tiefern Kessel versehen wer-

den konnte. Eine Abbildung eines bronzenen Dreifusses mit besonders tiefem Kes-

sel der von Greifenbeinen getragen wird und oben an den Fortsetzungen dieser die

Kopfe desselben bacchischen Thiers hat (vgl. oben Anm. 40 a. E.), bietet n. 53 uns.

Taf. nach Roccheggiani II, 86, 3. Es handelt sich offenbar urn ein Gefass zum Mi-

schen des Weins, welches von Griechen und Romern auch wenn es ein dreibeiniges

Gestell hatte, in genauerer Sprechweise nicht als tqinovg (A. 57), sondern als xgatr
t Q

bezeichnet wurde. Von Dreifussen mit Beinen, die wenigstens etwas von der mensch-

lichen Gestalt zeigen, giebt n. 52 uns. Taf. ein Beispiel. Auch hier hat man wohl

einen Krater anzuerkennen und danach die Hermen zunachst auf den Dionysos zu

beziehen, obgleich auch Hermeshermen passen wurden (Text zu D. a. K. II, 30,

337, e). Ein silberner Dreifuss mit nur etwas anders gebildeten Bacchushermen als

Beinen bildet einen Bestandtheil des Hildesheimer Fundes. Hermen stehen den

Pfeilern, welche in spaterer Zeit so oft die Beine der Dreifiisse bilden, am nach-

sten. Man findet sie, doppelte sowohl als einfache, zu dreien ganz passend mehr-

fach als kurze stammige Stiitzen der romischen labra. Das spatere Kunsthandwerk,

welchem jene niedrigen Dreifiisse angehoren, die sammtlich einem praktischen

Zwecke dienten , schmiickt mit figiirlichem Bildwerke in Relief auch die Capitelle

der pilasterformigen Beine und selbst den Schaft dieser und die zwischenden Beinen

befindlichen Querstabe , welche dann und wann von betriichtlichen Dimensionen in

der verticalen Richtung sind, ebenso wie die Beine nicht selten von bedeutender

Breite erscheinen; es fiillt selbst das Innere der Handhabenohre mit Rehefbildem

aus u.s.w. So finden wir es namentlich an romischen Steindreifussen
,
von denen

dieser oder jener auch zu den anathematischen gehoren oder doch im Cultus ver-

wandt worden sein mag. In noch hoherem Grade zeigen diese Dreifiisse Verzierun-

gen anderer Art , namentlich dem Pflanzenreiche und der Arabeske angehorende,

nut denen sie, ahnlich wie die Bauwerke spaterer Zeit, zuweilen uberladen smd,

>vahrend man dergleichen bei den freilich meist in geringen Dimensionen ausgefuhr-

ten Darstellungen von Dreifussen auf alteren Bildwerken nur sparlich antnfft, am

meisten noch an den Beinen und zwischen denselben, namentlich auf Miinzen, welche

Histor.-vhilol. Classe. XV. Qq
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Goldblech belegt oder golden , versilbert oder mit Silberblech belegt oder

silbern waren, ganz oder zum Theil (Mtiller de trip. p. 9 fg. , Amalth.

I, S. 123 fg., 127 fg. Ill, S. 26 fg. = Kl. Schr. II, S. 579, 581 fg.

592 fg. 57
). Von marmornen anathematischen Dreifussen findet sich in

guter griechischer Zeit unseres Wissens keine Spur. Aus Holz und Thon

komraen sie nur als Nothbehelf vor: Pausan. IV, 12, 5 u. 6.

Wie die Weihgeschenke tiberhaupt, so wurden auch die den Gott-

heiten als Anatheme dargebrachten Dreifiisse durch Anfiigung von wol-

lenen Tanien consecrirt, die uns auf den Bildwerken, meist, aber nicht

ausschliesslich an den Handhaben angebracht, in inehrfach abwechseln-

dcr Form entgegentreten 58
).

Nachbildungen von Bronzedreifiissen bieten, und ganz besonders an dem obersten

Theile von n. 49 uns. Taf. und dem Pendant dazu, wo iibrigens die unteren Par-

tien nur an den geschweiften Verbindungsstaben Verzierungen , und zwar ganz ein-

fache architektonische, zeigen.

57) Hiezu konnen manche Nachtrage aus Bildwerken gegeben werden. Die

mehrfach beriicksichtigten Dreifiisse im Mus. Borb. VI, 13 (n. 49 uns. Taf.) u. 14

sind durch die Farbung als durchaus goldene, bezw. vergoldete bezeichnet Viel-

leicht gehort hieher auch der »gelbe« Dreifuss bei Stephani Vasensamml. d. K. Er-

milage n. 1821. Besonderes Interesse haben einige Beispiele der Anwendung ver-

schiedener Metalle. Silberner Dreifuss des Aristeides mit goldenen Figuren: oben

Anm. 56. S. 303. An dem unter n. 36 uns. Taf. sind Kessel und Deckel sowie das

mittlere Bein nur an den Bandera vergoldet. Ueber einen Dreifuss aus Bronze mit ein-

zelnen Theilen aus Silber oder anderem Metalle oben Anm. 53. Weisser, also silberner,

Kessel eines sonst in Schwarz ausgefuhrten , also bronzenen Dreifusses bei Gerhard Aus-

erl. Vasenb. t. CCLVI. CCLVII, n. 1. Auch von Verzierung des Metalls durch Email

finden sich Spuren, z. B. am Halse des bronzenen Dreifusskessels bei Gerhard t. CCCXVII.

CCCXVIII, n. 1, wo ein Krater (s. A. 56) zu sehen ist, der unter alien auf Bildwerken

Torkommenden den besten Beleg bietet fur die Auffassung dieses Mischgefasses als tqinovq

tov Jiovvgov und die falsche Beziehung des homerischen Ausdruckes anvgog xqinovq

aufdasselbe von Seiten Philochoros' und Semos' von Delos bei Athen. I, 6, p. 37, efg.

58) Mit mehreren Binden ausgestattete anathem. Dreifiisse: Denkm. d. BUhnen-
wes. Taf. VI, n. 2 (zwei choregische) und Millingen Vas. gr. pi. XI (im delph. Hei-

ligthum). Anfiigung einer Tania, vermuthlich durch eine Nike, unter n. 42, b

uns. Taf., s. oben Anm. 48, S. 293. Nike einen auf einer Basis stehenden
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Noch beachtenswerther ist ein anderer Umstand , welcher den ana-

thematischen Dreifussen mit anderen Weihgeschenken gemein war: eine

Dreifuss mit einer Binde bekranzend: Jahn Beschr. d. Vasensamral. in der Pina-

koth. z. Miinchen n. 1122. Nike mit einer Binde zum Bekranzen des Dreifusses

n. 39 uns. Taf. heranfliegend : Panofka Mus. Pourt. pi. VI. In diesen Fallen han-

delt es sich, wie bei den von Curtius in der Arch. Ztg XXV, S. 90 fg. besproche-

nen Vasenbildern , welche sich auf die Weihung eines Dreifusses durch Nike oder

Niken beziehen, urn choregische Denkmaler, welche als Tropaen behandelt werden.

Anders ist die Sache auf der Miinze von Kroton bei Dethier und Mordtmann a. a. 0.

S. 47, fig. z zu fassen, auf deren Avers eine Nike dargestellt ist, die allem An-

schein nach mit einer Binde in der Hand herbeifliegt, um den Dreifuss zu bekran-

zen. (St

S. 130), oder lieber das Symbol ihres Schutzgottes Apollon, welches an der Stelle

der Stadt selbst oder ihres Gottes von der Reprasentantin des Sieges, den dieser

verlieh, bekranzt wird. Anstatt der Nike schmiicken Sirenen den Dreifuss auf einem

Vasenbilde (Stephani Vas.-Samml. in d. Ermit. n. 1821), wohl in Beziehung auf einen

musikalischen Wettkampf.— Die Tanien erscheinen an den anathematischen, wie an

anderen Dreifussen meist in der Form wie unter n. 5 und 17 oder n. 24 (vgl. die

in der Hand des Apollon n. 33, b) uns. Taf. , mit Troddeln {(Sis^atu xal ShGavoi)

oder ohne dieselben. Die zweite Form zeigt sich bei ihnen auf Miinzen von Kroton

ofters, sei es, dass sie an den wta befestigt sind, wie n. 24 uns. Taf., oder von

dem Kesselrande herabhangen, ohne dass klar wird, wie sie an demselben festsitzen

konnen, wie bei de Luynes n. 18, Carelli-Cavedoni t. CLXXXIII, n. 21 u. 22 und

in der Amalth. I, Taf. HI, n. K, wo Miiller S. 136, an „Ketten" denkt und Brond-

sted a. a. 0., p. 119, Anm. 20 mit ihm, sicherlich mit eben so wenigem Rechte

wie bei der oben Anm. 50, S. 297 erwahnten Miinze Demetrios' II, wenn auch der

Umstand, dass dort nicht klar ist, wie die Binden an dem Kesselrande festsitzen

konnen , der irrigen Meinung einen gewissen Schein verleihen konnte, der aber auch

schwindet bei der Annahme, dass dem Stempelschneider ein Bronzedreifuss vorlag,

an welchem die Binden nicht wirkliche aus Wolle , sondern aus Metall nachgemachte

angelothete waren. — Auf der Miinze von.Heraclea Sintica oben Anm. 46, S. 288,

findet man eine astragalenformig geknotete, von dem einen Oehr lang herabhan-

gende Tania, mit welcher zunachst zusammenzustellen die auf jener Miinze Deme-

trios' II. — Auch bei den fadenahnlichen Gegenstanden, welche bei den mehrfach er-

wahnten gemalten Dreifussen zu Neapel (n. 49 u. T.) , an Knopfen dicht unter den

Capitellen der Beine aufgehangt, den Kessel uingeben , ist wohl nicht an einen ir-

relevanten Schmuck, sondern an Nachbildung von Wollenfaden zu denken. Wollen^

Qq2
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Aufstellung, durch welche sie einerseits besonders ins Auge fielen und

als ,,ein as/uvov emporgehoben wurden", andererseits auch eine feste

Griindung erhielten. Das Erste war dann minder nothig, wenn der

Dreifuss schon an sich eine enorme Hohe hatte, wie z. B. der in der

Pompa Ptolemaos' II aufgefuhrte, bei Athen. V, p. 202, c. d (s. oben

8. 224) an letzter Stelle erwahnte, welcher gewiss als eine besondere

Ausnahme zu betrachten ist, obgleich die Dimensionen anatbematischer

Dreifusse auch sonst dann und wann sebr bedeutend gewesen sein miis-

sen 59
). Die "Weise der Aufstellung war aber sebr verschieden. Von

Linden in Kranzform an den Handhaben von Preisdreifiissen: oben Anm. 52. Ta-

nien, welche von dem Zierath oberhalb der Stephane berabhangen: Anm. 50, 8. 297.

59) Hiebei kam es auf verschiedene Umstande beziiglich der Weihenden, der-

jenigen, in Hinsicht auf welche die Weihung statthatte, der Weihstiitten , nament-

lich auch des Materials der Dreifiisse an. Dieses anlangend , so muss der »goldene«

Dreifuss, welchen Pausanias nach derSchlacht bei Plataae dem delphischen Gotte ira

Namen der Hellenen darbraclite , nach der wahrscheinlichsten Restauration (s. unten

Anm. 60) tiber zwanzig Fuss Hohe gehabt haben, da die Hohe der »ehernen Schlan*

gensaule mit den Kopfen« nach Dethier und Mordtraann S. 13 so viel betrug. Die

Nachbildungen goldner Dreifiisse mit den Niobiden auf den beiden Wandgemalden

zeigen jene in einer Hohe, welche die des daneben dargestellten erwachsenen Nio-

biden um mehr als das Dreifache iibertrifft. Schade, dass von dem Dreifusse unter

n. 48 uns. Taf. , iiber dessen Farbung auf dem betrefienden Wandgemalde nichts

verlautet, die untere Partie nicht mit dargestellt ist; seine Hohe ist ganz dieselbe

wie die des grossen Tempels, vor wolchem er steht, und doch hat man aller Wahr-

scIk inlichkeit nach kein besonders erhabenes Postament vorauszusetzen. Die oben

S. '223 f. wortlich mitgetheilten Stellen iiber goldene Dreifusse sind auch hinsichtlich

der Verschiedenheit der Dimensionen dieser beachtenswerth , und einen besonderen

Fingerzeig bietet noch die Stelle p. 198, c in BetrefF des Umstandes, dass der Drei-

fuss natdiaxwv geringere Hohe hatte als der dvdguiv. Auch auf den Bildwerken,

welche sich auf anathematische Dreifiisse aus Bronze beziehen, wechselt die Hohe

dieser, soweit man dieselbe nach den daneben befindlichen Figuren und anderen

I iegenstanden taxiren kann. Die »hochragenden« Dreifusse in Gerhard's Auserl.

Vasenb. CCLVI. CCLVII, n. 3, haben ziemlich Mannshohe. Das betreffende Bild

ist eins mit schwarzen Figuren und giebt somit die Dreifusse ohne einen Aufsatz,

der auf den Vasengemalden mit hellen Figuren bei kleineren Dreifiissen, wenn auch
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einem Preistrager in den triopischen Agonen heisst es bei Herodot I,

144, dass er in seinem Hause den Dreifuss annagelte
,
gewiss nicht „an

den Boden" (Muller Amalth. I, S. 126 == Kl. Schr. II, S. 580), son-

dern in der Hohe, wie z. B. Agave in Euripides' Bacchen ihre Jagd-

beute, den vermeintlichen Lowenkopf, an die Triglyphen des Palastes
f

anpflocken will und wie sonst bei Schriftstellern und auf Bildwerken

nicht selten an Baulichkeiten angefestigte Siegestrophaen angetroffen

werden. Handelte es sich um Weihung von Dreifussen zur Schau fur

die Menschen und zur Ehre fur die Gottheit an einem dieser geweihten

offentlichen Platze, so stellte man dieselben gern auf einer Hohe auf,

wenn die Natur eine solche darbot (Vit. scr. gr. ed. Westermann p. 239,

52, Pausan. I, 21, 5, Harpocrat. u. d. W. xaTccmufj) , oder man er-

setzte die natiirliche Hohe durch ein eignes Bauwerk wie jene ,,Tempel"

in Athen , von welchen uns einer , das Lysikratesmonument , erhalten ist

(Pausan. I, 20, 1, Plutarch. Nic. Ill), oder einen Facadenbau wie den

des Thrasyllos zu Athen, oder eine hohe Saule , namentlich in spaterer

Zeit, in welcher man dergleichen Saulen auch fur Ehrenstatuen benutzte,

wie uns deren zwei, auch als Trager ehoregischer Dreifiisse, ebenfalls in

Athen oberhalb des dionysischen Theaters entgegentreten. Aber man be-

gniigte sich je nach den ausseren Verhaltnissen und den Dimensionen

des Dreifusses sowohl bei der Aufstellung unter freiem Himmel als na-

mentlich bei der innerhalb eines Gebaudes auch mit niedrigeren Unter-

satzen, deren Form auf das Manichfaltigste abwechselte, in der Regel

aber so charakteristisch ist , dass sie auf den Bildwerken als Kennzeichen

anathematischer Dreifiisse dienen konnen 60
); wobei freilich, abgesehen

nur ausnahmsweise , nahezu die Hohe des Dreifusses selbst erreicht. Vgl. dazu

»• 33 a u . b. uns. Taf., wo die Hohe des Dreifusses mit Aufsatz im Verkaltnisse

zum Gott Apollon auf noch bedeutendere Dimensionen schliessen lasst. Leider giebt

Pausanias III, 18, 3 die Dimensionen der zu Amyklae befindlichen rqinodeq dnd «fc

""ye; tfe iv Alybc, noTdfiotg, von welchen er hervorhebt, dass sie ^^" vneQ tovg

<xMovg ftcrt, nicht genauer an.

60) Als Zubehor eines dshpvdg zQinovg wird der Untersatz unter der Bezeich-

nung vn6atWa und (Mag ausdriicklich erwahnt von Kallixenos bei Athen. V, p. 197, a
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von Freiheiten in BetrefF der Darstellung, welche sich die Kiinstler er-

(ob Beide Male handelt es sich

o

nicht grade um die uns auch in dieser Beziehung am meisten bekannte Art der

anathematischen Dreifiisse, die choregischen. Die friiheren Verhandlungen iiber

diese fuhrt K. Keil in den Bullet, hist.-phil. de l'acad. de St. Petersbourg T. XVI,

p. 93 an; vgl. ausserdem noch Stark Niob. S. 112 fg., Pervanoglu in d. Ann. d.

Inst. XXXIIL p. 114, E. Curtius in d. Arch. Ztg XXV, n. 226, C. von Liitzow

Denkm. d. Lysikr. S. 7 fg. Beispiele verschiedener Untersatze und Basen anathe-

matiscber Dreifiisse, choregischer sowohl als anderer, welche sicli von anderen cho-

regischen nicht unterscheiden : n. 15, 39, 36 (durch die Farbung als aus Marmor

bestehend bezeichnet), n. 35 (unvollstandig wiedergegebene Saule), 44 (Pfeiler von

solcher Hohe , dass er nahezu die der Siiulen des grossen in unmittelbarer Nahe

dargestellten Tempels und mit dem Dreifuss die des ganzen Tempels erreicht). Sau-

len und Stelen, die wir mit und ohne Stufen-Untersatze antreffen, wie auch diese

ohne Siiulen darauf, waren fur anathematische Dreifiisse wie fiir andere Weil

schenke (Ross Arch. Aufs. I, S. 201 fg.) von altersher besonders beliebt. Wir ha-

ben liiefiir schon in der Schrift iiber das Satyrspiel S. 24 fg. Beispiele von Bildwer-

ken gegeben, welche sich jetzt ohne Miihe noch vermehren liessen. Von ganz be-

sonderem Interesse sind die beiden Saulen mit Votivdreifiissen fiir Apollon auf der

Vase des Xenophantos im Compte r. p. 1866, pi. IV, vgl. Stephani Vasen-Samml. d.

Ermit. n. 1790. Diese an Candelabersehafte erinnernden Saulen, deren Originale

zuniichst in Athen zu suchen sind
,

gleichen Silphionstauden und tragen die Drei-

fiisse auf Silphionblattern , ohne dass auf diese ein Abacus gelegt ware, wie man

ihn mit Wahrscheinlichkeit iiber der Knaufblume des Lysikratesmonuments an-

nimmt. — Schwierigkeiten hat die Saule als Mittelstamm, wie bei n. 39 uns. Taf.

(von einem Vasenbilde in Panofka's Mus. Pourt., pi. VI), gemacht. Hat man doch

noch kiirzlich »eine Saule in der Mitte eines Dreifusses« fiir »ein unreifes Hirnge-

spinnst der modernen Archaologie« ausgegeben (Dethier u. Mordtmann a. a. 0. S. 45)

und selbst Miiller Amalth. Ill, S. 32 = Kl. Schr. II, S. 596 »die stiitzende Saule*

nur bei den steinernen Dreifiissen »als durchaus nothig, um das steinerne Becken

zu tragen« zu erklaren gewusst. Wir diirfen aber diese Saule ebensowohl bei me-

tallenen Dreifiissen voraussetzen. Auf solche gehen gewiss die Beispiele auf Vasen-

bildern zuriick, von denen ich ausser dem unter n. 39 uns. Taf. nur noch ein hie-

hergehorendes kenne, das bei Gerhard A. V. Taf. CCXLIII mit seinen beiden sicher-

lich anathematischen Dreifiissen; ausserdem das an der Dresdener Basis. An dem

Peireac'schei) Dreifiisse hat der Untersatz eine dreieckige und der Kessel in seiner
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laubten, wohl zu beachten ist , dass auch von den Dreifussen die

Tiefe eine kreisformige Oeffnung. Mull

bestimmt

ir bemerkt, dass beide wohl zur Einfiigung

• Vermuthlich hatte man sich doch einen
Stamm zu denken

,
an welchem sich die Schlange emporwand. Woher sonst die

verschiedene Form der Oeffnungen? Sollte nun der Stamm etwa deshalb unten drei-
eckig, oben rund gewesen sein, weil unten an jeder Seite des Dreiecks eine Schlangem Rehef angebracht war, die nach oben hin en ronde bosse gebildet sich von dem
Stamm ablos'te und den Kopf unter dem Kessel in drei yerschiedenen Richtungen
ausstreckte? Drei Schlangen haben wir schon oben S. 252 Anm. 16 am Dreifusse
getroffen. Bei n. 18 la partie superieure des arceaux contient deux taureaux et
deux vaches posant sur des traverses soutenues par des serpents enroules, et
1 ecartement inferieur est maintenu par des especes de serpents bicephales qui
supported ensemble un cercle orne de trois lions couches (J. J. Dubois Descr. d.
ant. de M. le comte de Pourtales - Gorgier n. 687). Zwei Schlangen erblickt man auf
dem Rande der oben A. 56, S. 302 angef. Miinzen von Kroton. Vermuthlich hat man
aber hier noch eine dritte vorauszusetzen. Doch kommt auch sonst die Zweizahl vor,
wenn es die decorative Verwendung so erheischt, wie bei n. 55 uns. Taf., wo durch die
Schlangen die Voluten des Capitells hergestellt sind. Drei Schlangenobertheile fullten
am Peiresc'schen Dreifusse sehr passend die obern Raurae zwischen den Beinen aus.
Die Kopfe der Thiere konnten als Schreckmittel zum Schutze benutzt sein (Curtius
Gott x\achr. a. a. 0. S. 377 fg.). Dem eben Bemerkten steht zunachst die Weise

^J^L*!? dre
.

ik°PfiSe Schlange oder vielmehr die drei Schlangen an dem pla-

erganzt hat, s. Dethier u. Mordtmann a. a. 0. Taf. Ill,
Fig. 24, c. Hat der Berliner Architekt uberall darin Recht, dass er die Schlangen
sich urn einen Stamm winden lasst , so irrt er unseres Erachtens doch insofern, als
der Kessel des Dreifusses schwerlich auf dem Capitell der Saule ruhte und die
bchlangen kopfe so tief unter jenem sich befanden, wie er annimmt. Nach der Strack'-
schen Restauration sieht man nicht ein, wie von Herod. IX, 81 6 xqinovg, 6 xQilteog
o em wv TQtxaQijvov oywg tov %aXxov insatsvog gesagt werden und Pausanias X,

1 5 XQVGovv TQinoda dgaxopti, imxtifievov %aXx(io erwahnen konnte.

taischen Weih

Mit

65)
man auch nicht aus; der Mittelstamm durfte am Kessel als Trager nicht zum Vor-
schein kommen. Ich denke mir, wie ich schon in Fleckeisen's Jahrb. 1864, S. 252
entwickelt habe, den Kessel zwischen den drei Schlangenhalsen liegen; ygl. auch
Barbault Mon. ant. pi. 66, fig. 3 (obgleich es sich hier nur um zwei Schlangen han-

Natiirlich musste der Kessel auch mit dem Dreifussgestell verbunden sein.
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einem praktischen Zwecke dienten , manche mit einem niedrigen Unter-

Sah man etwas von clem Mittelstamme , so konnte das nur die unterste Partie sein.

Dabei bleibt noch immer die Frage offen, ob jener Stamm die Form einer Saule

hatte die 'sich allerdings in den altesten und meisten Beispielen findet, oder die ei-

nes Bauuis, wie sie der Dreifuss neben der Statuette des Apollon im Louvre bei

Clarac pi. 346, 925 (Frohner n. 73) zeigt. Ja, wenn es sich annehmen lasst, dass

sich drei Schlangen tiber sich selbst so emporringeln konnen, wie wir es an der

sogen. Schlangensilule sehen, so werden wir uns leicht dazu entschliessen
,
den Mit-

telstamm ganz aufzugeben, wie schon Caylus Rec. d'ant. II, p. 164 meinte, dass ce

dragon ne peut avoir occupe que la place du noyau, ou du montant. Herodot und

Pausanins selbst nahmen keinen Anstoss daran, die dreikbpfige Schlange als Trager

des Dreifusses zu fassen, wie ihre Worte zeigen; wenn das asthetische Gefiihl von

Neueren sich dagegen gestriiubt hat, auch nur den Dreifusskessel von drei Schlan-

gen tragen zu lassen, so ist, am von Fallen wie die oben signalisirten an der Vase

des Xenophantos und dem Dreifuss von Metapont zu schweigen, darauf hinzuweisen,

dass der Mittelstamm bei metallenen Dreifiissen, denen sich marmorne von geringe-

ren Dimensionen wie der unter n. 51 uns. Taf. zugesellen lassen, weniger dazu be-

Btimmt ist, das Epithem zu tragen— wozu die drei Beine geniigen, wenn sie nicht

allzuschwach sind — , als dazu, das Epithem mit der Basis zu verbinden und uberall

die Verriickbarkeit des Dreifusses zu verhindern; in welcher Beziehung der Mittel-

stamm besonders gut zu den anathematischen Dreifiissen passt (Botticher Grab d.

Dion. S. 4), aber auch bei denen, welche im praktischen Leben zum Mischen von

Wein oder zurAufnahme von Wasser verwandt wurden, zu veranschlagen ist. Aehn-

liches wird in Betreff der schmiickenden Figuren, die nicht selten unter dem Kessel

standen (s. oben Anm. 56 S. 303), anzunehmen sein, in Beziehung aul" welche neuere

Gelehrte und KUnstler oft zu den beiden Extremen auseinandergehen ,
indem sie

sich entweder nach dem Vorgange Midler's scheuen, dieselben bis unter die Mitte

des Kessels reichen zu lassen, »da man Stiitzen des Kessels aus diinner Bronze we-

der uberhaupt brauchte , noch auch dazu Bildsaulen von Gottinnen genommen haben

wurde (Amalth. Ill, S. 30 fg. = Kl. Schr. I, S. 595), oder, wie Caylus a. a. 0.

that, selbst solclie Gottinnen haupsachlich nur als Trager betrachten. Wir hegen

die Ueberzeugung , dass die betreffenden Statuen in der Regel ebenso wie die Sau-

len bis zum Kessel reichten und mit diesem verbunden waren, dass aber dabei dei

Gedanke an Trager durchaus nicht im Vordergrunde stand. — Zu den Basen von

anathematischen Dreifiissen romischen Gebrauchs , der aber auch in dieser Beziehung

sicherlich sich an griechischen Vorgang anlehnte
,
gehbren ohne Zweifel manche soge-
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I

satze^ versehen wurden , welcher theils unumganglich nothwendig war,

theils in mehr als einer Hinsicht erspriesslich sein konnte 61
).

nannte dreiseitige Aren oder Candelaberbasen ; Beispiele bei Friederichs Bausteine

n. 75, Frobner a. a. O. n. 89, Roccheggiani I, 30, 1. Vermuthlich gehort hieher

auch jener Dreifuss des capitolin. Mus., »dessen Platte von drei Greifen getragen

sich ein Lorbeerbaum erhebt« (Platner a. a. 0. Ill, 1, S. 251,Mitte

n. 3, wohl derselbe, welcher in Winckelmann's Werken II, S. 729, A. 29 d. alt.

Dresd. Ausg. besonders hervorgehoben und bei Barbault Mon. ant. pi. 86. Fig- 2

abgebildet ist. Mit diesem dreifiissigen Untersatz aus Marmor ist wegen des Mittel-

stamms zusammenzustellen der auf der von Spanheim herausgegebenen delphischen

(ob sicher steht, wobei es auffallen

kann, dass eine untere Platte, wie sie an dem capitolin. vorhanden ist, feblt. Sonst

kommen dreibeinige Untergestelle dann und wann vor , nicht bloss auf Miinzen, wie

n. 14 uns. Taf., sondern auch sonst auf Bildwerken , wie z. B. auf dem beruhmten

Diptychon in den D. a. K. II, 61, 792, b., u. bei Pulszky The Fejerv. ivor., Kupfertaf. (wo

der dreibeinige Untersatz wiederum auf einem von anderer Art steht, entsprechend

dem iibermassigen Gebrauch des Postaments auf Bildwerken spaterer Zeit); auch
|

bei einem Originalexemplar aus Bronze, dem zu Frejus gefundenen mehrfach er-

wahnten Peiresc'schen Dreifusse. Wie an dem eben besprochenen capitolin. Drei-

fusse die Beine durch Fabelthiere ersetzt sind, so vertraten bei einem ehernen Drei-

fuss im Olympieion Perser aus phrygischem Stein die drei Beine des Untersatzes,

Pausan. I, 18, 8; denn dass dieses in Betreff der Beine des Dreifusses selbst statt-

gehabt habe, indem nur der Kessel von Bronze war, wie Miiller Amalth. Ill, S. 31

Kl. Schr. II, S. 595, und nach ihm Andere angenommen haben, ist nach den

Worten des Periegeten nicht wohKzu glauben.

nach einwarts gerichteten Beinen, wie n. 7 uns. Taf. (ausmit

in oro, t. XXXVI, fig. 5)

Hand des Agon, n. 40 u. T., konnen ohne eine Basis nicht stehen; auch fur Drei-

fusse mit senkrechten Beinen kann sie aus praktischen Griinden gut thun, ja selbst

fur solche mit etwas nach auswarts gerichteten Thierbeinen ,
wie uns das Gemalde

Morin den Pitt. d'Erc. T. Ill, t. XLVII, p. 247

F. 3 einen (bronzeiarbigen) zeigt. Dass solche Dreifusse
,
gerade wenn sie besonders

zierlich waren, einen niedrigen Untersatz erhielten , lehrt auch das Bronzeexemplar

zu Neapel, liber welches oben A. 38, S. 278, z. I, b, d die Rede war. Der Untersatz,

wie wir ihn, in zweifach verschiedener Form, auch n. 6, 46, 51 (ebenfalls dreieckig,

nach Clarac T. Ill, p. 206, z. n. 922) und 52 uns. Taf. finden, dient nicht bloss dazu,

His tor.-vhilal. Classe. XV. R
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dem Dreifuss einen sicheren Stand zu geben, sondern er erfiillt auch einen ahnli-

chen Zweck wie die Verbindungsstangen zwischen den Beinen. Daneben tragt er

auch noch dazu bei, die im Detail ausgefiihrten Thierfiisse vor der ihnen durch den

Gebrauch drohenden Beschadigung zu schiitzen. In Hinsicht auf das Erste und auf

das Letzte findet man auch wohl unter jeden Thierfuss eine besondere kleine Basis

dgesetzt, wie bei n. 18 u. T. Selbst eine Basis wie die unter n. 52 foi

weniger als die Annahme eines anathematischen Dreifusses, wie denn auch der ganz

ahnliche auf dem Wandgemalde mit Cyparissus (oben Anm. 54) wegen seiner Basis

nicht nothwendig zu den anathematischen gerechnet zu werden braucht.

Nachtragliche Bemerkungen.

Die auf S. 239 fg. widerlegte Ansicht Botticher's ist auch von Bursian Geogr.

von Griechenland Bd. I, S. 177 angenommen, aber schon von Preuner Hestia-Vesta,

S. 468 fg. gelegentlich treffend bestritten. — Das in Anm. 46, S. 288, Z. 7 von unt.

angefuhrte Gemalde bei Inghirami Vas. fitt. t. CCCLXXXVIII (so zu schr.) ,
dasselbe,

welches vorher schon von Millin Descr. d. tomb, de Canossa pi. VII, spater auch in

der Arch. Ztg, N. F., 1847, T. Ill herausgegeben ist, zeigt bei beiden auf ihm

dargestellten Dreifiissen je drei Handhaben an dem Rande des Kessels, ist also den

unmittelbar vorher angef. unterital. Vasenbildern zuzugesellen.



Zur Erklarung der lithogr. Tafel.

A. Tischdreifiisse (Platten- oder Beckendreif.)

n. 1. Von einer Miinze (in der Grosse des Originals, wie alle von Miinzen ent-

Iehnten Abbildungen).

Vgl. Anm. 31, 38 S. 278.

n. 2. Von einem Vasenbilde.

• Vgl- A. 31.

a- 3, Von einer Miinze des Postumus, auf welcher der Kaiser dem ihm gegen-

iiberstehenden Juppiter opfernd dargestellt ist.

Vgl. A. 38, S. 278.

n
- 4. Von einer Miinze des bosporan. Konigs Eubiotos.

Vgl. A. 38 S. 278, A. 40.

n. 5. Desgleichen.

Vgl. A. 38 S. 278, A. 43, A. 58 S. 307. — Wahrend es beziiglich der Miinze des

Eubiotos unter n. 4 nach der Originalabbildung bei B. de Koehne Mus. Kotschou-

bey pi. VIII, n. 5 klar ist, dass der Dreifuss keirien Kessel hat, steht es in Betreff der

vorliegenden Miinze der gens Cassia keinesweges sicher, ob man Bich dieselbe nicht

doch mit einem solchen versehen zu denken habe, obgleich die besten Abbildungen,

wiederg

Werke iiber die Consolarraunzen von mehrerea Exeraplaren mitge-

theilt hat, von einem Kessel keine Spur zeigen.

n
- 6, Von einem Relief.

Vgl. A. 38 S. 278 fg., A. 55,', A. 56 S 303, A. 61 S. 313

n
- 7. Von einem Bruchstucke aus Grlas.

Vgl. S. 253, A. 38 S. 279, A. 55, A. 61 S. 313.

n
- 8. Von einem Relief.

Vgl. S 248, 3, c; A. 12.

n - 9. Von einem Wandgemalde.

Vgl. S. 252 u. A. 16, A. 38 S. 280, A. 47 S. 290 fg.

"• 10. Von einem Relief.

Vgl. S. 253, A. 38 S. 280, A. 47 S. 290 fg.

Rr2
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B. Kesseldreifiisse

a. Auf Darstellungen des Dreifussraubes.

n.ll. Etruskisches Bronzerelief.

Vgl. S. 254 u. A. 18.

n. 12. Von einem Vasenbilde.

Vgl. A. 43, A. 48 S. 295.

n. 13. <Desgleichen.

Vgl. S. 297.

b. Auf delphischen und auf romischen den Dreifuss der Quindecimviri

betreffenden Miinzen.

n. 14. Von einer delph. M.

Vgl. S. 271, A. 48 S. 292, A. 60 S. 313

n. 15. Desgleichen.

Vgl. 8. 271, S. 295 u. A. 48, S. 295, A. 60 S. 310

n. 16. Von einer rom. M.

Vgl. A. 12 a. E.

n. 17. Desgleichen.

Vgl. S. 295 u. A. 49 S. 295, A. 56 S. 302, A. 58 S. 307.

c. Verschiedene andere.

n. 18. Bronzedreifuss aus Metapont.

Vgl. A. 16, A. 44 S. 286 u. 287, A. 45 S. 288, A. 56, S. 302, A. 60 S.811, A. 61 S.314.

n. 19. Von einer Miinze.

Vgl. A. 44 S. 286, A. 56 S. 303 unt.

n. 20. Desgleichen.

Vgl. A. 43, A. 44 S. 286, A. 45, S. 287.

n. 21. Desgl.

Vgl. 45, S. 287.

n. 22. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 292.

n. 23. Desgl.

Vgl. A. 46 S. 288.

n. 24. Desgl.

Vgl. A. 47 S. 289, A. 48 S. 292, A. 58 S. 307.

n. 25. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 294, S. 295.

n. 26. Desgl.

Vgl. A. 37 S. 277, A. 43, A. 48 S. 294, S. 295, A. 49 S. 295 fg.
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n. 27. Desgl.

Vgl. S. 271, A. 48 S. 292, 294 u. 295, A. 50 S. 296.

n. 28. Desgl.

11. 29. Desgl.

Vgl. A. 43, A. 47 S. 290, A. 48 S. 294, S. 295, A. 49 S. 295.

n. 30. Desgl.

Vgl. S. 271, A. 47 S. 290, A. 48 S. 292, 294, A. 50 S. 296

Vgl. A. 47 S. 290, A. 48 S. 294, A. 50 S. 296.

n. 31. Desgl.

Vgl. A. 44 S. 286, A. 48 S. 294, A. 50- S. 296.

n. 32. Desgl.

Vgl. S. 296, S. 297.

n. 33, a u. b. Desgl.

Vgl. A. 46 S. 269, A. 48 S. 292, A. 50 S. 296, S. 299, A. 58 S.307, A. 59 S. 309.

n. 34. Von einem geschn. Steine.

Vgl. S. 295, A. 49 S. 295, S. 301 (die drei Trager der Stephane, welche moglichst ge-

treu nach dem zu Grunde gelegten Abdrucke wiedergegeben sind, erscheinen auch

auf diesem nicbt so deutlich ausgefiihrt, dasa man sie mit Sicherheit erkennen konnte

;

Wahrscheinlichkeit , dass Sphinxe

n. 35. Von einem Vasenbilde.

Vgl. A. 48 S. 293 fg. u. 295, S. 297, A. 60 S. 310.

n. 36. Desgleichen.

Vgl. A. 43, A. 47 S. 290, A. 48 S. 292, 294, S. 296, A. 57, A. 59, A. 60 S. 310. Der

unterste Theil dea mittleren Beines , welcher aicherlich die Thierklaue , und zwar

auf der Oberflache der Baais stehend, daratellen sollte, iat, wie die vorliegende Ab-

bildung zeigt, auf dem Originale durcbaus verzeicbnet.

n. 37. Desgl.

Vgl. A. 43, A. 48 S. 292 fg., S. 296.

n. 38. Desgl.

Vgl. A. 36, A. 48 S. 295, S. 297, A. 54 S. 301.

n. 39. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 292, A. 58 S. 307, A. 60 S. 310.

n. 40. Vo

Vgl. A. 44 S. 287, A. 45 S. 288, A. 46 S. 288, A. 47 S. 289, A. 61 S. 313.

n. 41. Desgleichen.

Vgl. A. 48 S. 292.

n. 42, a u. b. Desgl.

Vgl. A. 48 S. 293, A. 58 S. 306.

h- 43. Relief am Denkmal des Lysikrates zu Athen.

Vgl. A. 47 S. 290, S. 295.
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n. 44. Von einem romischen Relief.

Vgl. A. 46 S. 289, A. 49 S. 295, S. 300, A. 56 S. 302, A 60 S. 310.

n. 45. Desgleichen.

Vgl. A. 47 S. 290, A. 54 S. 300.

n. 46. Desgl.

Vgl. A. 44 S. 287, A. 45 S. 288, A. 48 S. 292, A. 51, A. 54 S. 300, S. 301, A. 56 S. 302

u. 303, A. 61 S. 313.

n. 47. Bruchstucke eines gallisch-rbmischen Thongefasses.

Vgl. A. 44 S. 287, A. 48 S. 294, A. 51 S. 301, A. 55.

n. 48. Von einem herculan. Wandgemalde.

Vgl. S. 297, A. 51 S. 301, A. 59 S. 308.

n. 49. Von einem pompej. Wandgemalde.

Vgl. A. 44 S. 287, A. 47 S. 290, A. 48 S. 295, A. 50 S. 296, S. 299, A. 56 S. 302 u.

303 u. 306, A. 57, A. 58 S. 307, A. 59 S. 308.

d. Besondere Arten.

n. 50. Von einem Relief an einem rom. Grabcippus.

Vgl. A. 38 S. 279, A. 48 S. 295, A. 55.

n. 51. Rundwerk als Attribut einer Apollostatue.

Vgl. A. 38 S. 279 fg., A. 60 S. 312, A. 61 S. 313.

n. 52. Dreifiissiger Krater.

Vgl. A. 45 S. 287, A. 56 S. 305, A. 61 S. 313 u. 314.

n. 53. Desgleichen.

Vgl. A. 54 S. 301, A. 56 S. 305.

C. Unvollstandige Dreifiisse

n. 54. Von einem Goldschmuck aus den Krimm.
Vgl. S. 297.

n. 55. Von einem Capitell.

Vgl. A. 56 S. 302, A. 60 S. 311.
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