
Archaologischer Bericht iiber seine Reise nach

Griechenland

von

Friedrich Wieseler *)

.

ie Reise nach Griechenland und dem Griechischen Orient, von wel-

cher ich Pirn %^ des J. 1873 zuriickgekehrt bin, bezweckte nicht

Entdeckungen durch Ausgrabungen oder Besuch noch unbekannter Lo-^
*) Dieser Bericht wurde in der Sitzung vora 2. August 1873 der K. Ges. d.

Wissensch

abgeschl

ausgefiihrt und im Monat Mara 1874

ossen.



64 FRIEDRICH W1ESELER,

calitaten, sondern nur Kenntnissnalime des fiir Kunst und Altcrthum

wichtigsten an bekannten Statten Vorhandenen. Zeit und Mittel waren

beraessen.

Ich hatte gewunscht diese Reise wenigstens zum Theil in der Be-

gleitung meines langjahrigen in Griechenland so heimischen Freundes

Al. Conze machen zu konnen , der ungefahr zu derselben Zeit, als ich

aufbrach
,
seine Expedition nach Samothrake anzutreten im Begriff war.

Allein bei unserer Zusammenkunft in Wien stellte es sich bald heraus,

dass fur uns ganz verschiedeoe Wege einzuschlagen seien.

Uebrigens war mir der, wenn auch noch so kurze, Aufenthalt in

der Hauptstadt Oesterreichs , welche ich seit beinahe achtundzwanzig

Jahren nicht wieder gesehen hatte, von besonderem Interesse. In den

Kaiserlichen Sammlungen, welche sich der sorgsamsten Pflege von Seiten

ihres Directors, Eduard Freiherrn von Sacken, erfreuen, fand ich trotz

des einer planmassigen, bedeutenderen Vermehrung hinderlichen Mangels

an Raum doch manchen interessanten Zuwachs, sowohl in den Raumen

der K. Hofburg als namentlich auch in der, bekanntlich im unteren Bel-

vedere aufgestellten
, Abtheilung der antiken Sculpturwerke in Stein 1

tnz neu war mir die grossartige Schopfung des Museums fur KunstGanz

und Industrie. Hier fand ich nicht bloss eine dem Institut eigene Samm-
lung von bemalten Thongefassen und anderen Thonsachen, wie ich sie

nicht erwartet hatte 2
), sondern unter den Gegenstanden fremden Besitzes,

welche zeitweilig in dem Museum ausgestellt waren, auch die interessan-

ten Brpnzen des Herrn von Pulszky zu Pest. Unter diesen zog ganz

besonders meine Aufmerksamkeit auf sich die zu den Repliken des Apol-

lon vom Belvedere gehorende Statuette
, welche ich bis dahin nur aus

der ganz unzulanglichen Abbildung in denBer.d.K. Sachs. Ges. d. Wis-
sensch. 1867, Taf. VII. kannte. Ich erinnere mich, dass «n sehr kundi-

ger Archaolog meiner Bekanntschaft, welcher die betreffende Statuette in

Florenz zu sehen Gelegenheit hatte , Zweifel an deren Echtheit hegte.

Diese smd aber, wie auch der Conservator des Museums, Herr Falck,
bemerkte, kemesweges gerechtfertigt. Der Gegenstand , welchen Apol-
ion mit der rechten Hand zusammengepresst halt, ist unterhalb dieser
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abgebrochen. Man gewahrt aber noch sehr d^utlich , dass er sich dort

bedeutend ausbreitete. Die Autopsie dieses Werkes wurde mir dadurch

noch interessanter , dass ich im Verlauf meiner Reise noch ein anderes

Bronzewerk kennen lernte, welches in dieselbe Kategorie gehort; frei-

lich nur durch Photographieen und durch Horensagen , denn der augen-

blickliche Besitzer, den ich selbst personlich gesehen habe, halt dasselbe

auf das Sorgfaltigste geheim 3
).

In Triest, wohin ich mich zunachst wandte, um von dort aus mit

einem Lloyddampfer nach Athen zu fahren, war Herr Dr. Pervanoglu

so freundlich mir die Alterthiimer zu zeigen. Wir besuchten zuerst die

kleine Sammlung bei der stadtischen Bibliothek, von der mir, als ich

im Jahre 1845 zum ersten Male in Triest war, mem damaliger Fuhrer,

Kandler, noch nichts zu sagen wusste. Sie enthiilt meist Griechische

Bildwerke, namentlich Votivreliefs und Grabreliefs, von denen einige

neuerdings als Gegenstande der archaologischen Kritik noch ein beson-

deres Interesse gewonnen haben 4
). In dem mir langst bekannten meist

unter freiem Himmel befindlichen Museo civico mit dem Monumente

Winckelmanns , zu dem wir uns dann wandten, wird jetzt eine kleine

Glyptothek gebaut. Der Stadt Triest ist vor einiger Zeit eine bedeu-

tende Schenkung von Alterthumsgegenstanden aus Aquileja zu Theil ge-

worden. Endlich wurden auch die Ueberreste einer Wasserleitun

Arco di Riccardo und die Kathedrale mit den in ihr sichtbaren Ueber-

resten des Juppitertempels , dessen Stelle sie einnimmt, den eingemau-

erten Romischen Leichensteinen und Inschriften, den alterthumlichen

den Altarblenden befindlichen Mosaiken und den spateren, aber auch

noch alten Wandgemalden unter diesen besichtigt.

Auf Korfu und auf Syra konnte ich keine archaologische Studien

machen 5
).

Zu Athen, dem hauptsachlichsten Ziele meiner Reise, habe ich

mich etwas der Topographie, vorzugsweise aber den Monumenten ge-

widmet.

In ersterer Beziehung konnte ich mich der Fuhrung unseres fru-

heren akademischen Mitburgers H. G. Lolling erfreuen
,

der wahrend

HisL-phil. Classe. XIX. A

5

m
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seines Aufenthalts in Atfcen gerade auf topographischem Gebiete die

sor°*faltigsten Detailstudien gemacht hat; bei meinen monumentalen Stu-
& *^*^t>

dien hat mir hier, wie anderswo im Verlaufe der Keise, mein treuer Ge-

fahrte W. Gebhardt wesentliche Hulfe geleistet.

Von belangreichen topographisclien Entdeckungen, die wahrend

meiner Anwesenheit in Folge ganz neuer Ausgrabungen gemacht waren,

habe ich nichts zn melden, obgleich die archaologische Gesellschaft,

hauptsachlich nnter der Leitung des tiberall so hochverdienten Profes-

sors Kumanudis, damals die schon fruher begonnenen Ausgrabungen in

der Gegend des Dipylon auf das Eifrigste fortsetzen liess und man ein-

mal am Vorabende ganz besonders wichtiger Entdeckungen zu stehen

glanbte 6
). Indessen sind eine Zeit nach meiner Abreise hochst interes-

sante Funde gemacht , durch welche nicht bloss weitere Kunde fiber den

Lauf der Themistokleischen Mauer gewonnen, sondern auch die geringe

Zahl der aus dem sechsten oder siebenten Jahrhundert stammenden In-

schriften um ein neues Beispiel vermehrt ist und zwei Bruchstiicke von

einem Grabpfeiler zu Tage gekommen sind, welche in das Bereich der

ebenfalls sehr seltenen altattischen Sculpturen gehoren 7
). Ausserdem

hat die arch. Ges. vom Juni 1872 bis Juni 1873 noch einige kleinere

Nachgrabungen in und dicht bei Athen unternommen 8
). Dazu kommt

fur dieselbe Zeit die Aufdeckung Bomischer Thermen in der Hadrians-

stadt 9
). Die von E. Curtius im J. 1871 veranlassten Ausgrabungen am

Nordabhange des Areopag (Neue Preuss. Jahrb. XXIX, S. 17, Stark

„Nach dem Griech. Orient" S. 324 fg.) haben leider keine weiteren Re-

sultate gehabt und sind langst nicht fortgesetzt.

Unter den baulichen Monumenten, von denen eins so eben durch

einen Danischen Gelehrten genauer behandelt ist 10
), beschaftigte mich ganz

besonders das Dionysische Theater. Als Grundlage fur die weitere For-

schung wird der Plan dienen mussen, welchen der Architekt E. Ziller fur

C. von Lutzow neu aufgenommen hat, Moge die Herausgabe desselben

doch nicht lange mehr auf sich warten lassen! Aber selbst nach Ver-

offentlichung dieses Plans wird es sehr schwierig sein, auf das Reine zu

kommen. An der Ostseite des Gebaudes sind die Ausgrabungen noch
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fortzusetzen. Sehr schade , dass nicht nmal Erlaubniss erhalten

er glaubt den Dionysos-

Die Untersuchung

konnte, auf eigene Kosten an der Stelle, wo

tempel voraussetzen zu miissen , weiter zu graben

!

(iber den bildlichen Schmuck des Theaters ist dadurch erschwert, dass

von den in diesem gefundenen Bildwerken ein Theil in das Varva-

kion, ein anderer auf die Akropolis gebracht ist, an welcher letzteren

Stelle dieselben freilich nicht so leicht wegzunehmen, aber gegen die

Unbilden der Witterung doch nicht besser geschiitzt Bind als die im

Theater selbst unter freiem Himrael zuruckgelassenen Stiicke n ).

Was nun das Bereich der bildenden Kiinste weiter anbetrifft, so

hat der fruchtbare Attische Boden auch in den letzten Zeiten niclit aui '--

gehort, gelegentlich Werke aus den verschiedensten Gattungen der Kunst-

iibun O"

Andere sind aus anderen Gegenden des Konigreichs (riechen

vorzugsweise aber nur solche von geringeren Dimensioned zu lie-

fern.

land oder auch anderswoher in dessen Hauptstadt gekommen, wo sie in-

zwischen weniger in den offentlichen Sammlungen als im Privatbesitz,

dem mehr stetigen sowohl, als auch dem wechselndcn der Kunsthand-

ler, zu suchen sind, bei denen man auf Zuverlassigkeit hinsiehtlich der

so nothigen statistischen Angaben iiber Herkunft u. s. w. durchaus nicht

rechnen kann 12
).

e Zahl der Statten, an denen Kunstwerke und Altcrthiimer,D
welche dem Staate

ist nicht gering; ih

zugsweise die Sculptur in

dessen Bereiche zugleich

oder offentlichen Instituten angehoren b

Lage meist -sehr zerstreut. Sie repriisentiren vor-

Stein, ganz besonders das erhabene Bildwerk,

die in kunstlerischer Hinsiclit bedeutendsten

Stucke angehoren, dann besonders die verschiedenartigen Gattun6 der

Arbeit schliesslich der bekannten Vasen

libekannten antiken

sein. Nur die seit

der SOfri-Il.

Von den Bildwerken, welche sicli an den i

Baulichkeiten befindcn, braucht nicht die Rede zu

dem Jahre 1858 ganzlich blossgclegten Schlangenfusslcr in

Gigantenstoa ostlich vom Theseion mogen besonders envahnt

Hinweisung auf Manussis im Arch. Anz. 1853, 8. 290 ,
IVrvanoglu in. Bui

lett. d. Inst. arch. 1859, p. 194 u. in der Arch. Ztg XX IX, 1872, S. 1C4fg.

12

mit
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und besonders auf die letzte Besprechung durch Stark ,,Nach demGriech.

Orient'* S. 326 fg. Bemerkenswerth ist auch, dass sich an manchen

alteren Gebauden des modernen Athen einzelne antike Werke einge-

mauert finden. Vor alien interessant ist in dieser Beziehung die, uberall
\

aus Marmorplatten von antiken Gebauden hergestellte, neben der neuen

Metropolis liegende alte Metropolitankirche der Panagia Gorgopiko, wor-

uber es genugt, abgesehen von Rangabe Sur trois inscr. Gr. in den

Mem. pres. par div. sav. a l'acad. d. inscr. et bell, lettr., Ser. I, T. VI,

P. 2, 1860, p. 266, auf C. Botticher in von Leutscb's Philologus

1865, S. 385 fg. zu verweisen , etwa auch auf Friederichs Berl. ant.

Bildw. I, n. 789, der nach Bursian's Vorgange (Litt. Centralbl. 1866

S. 1144) der Annahme, dass die zuerst von Le Bas Mon. fig. pi. 21 u. 22,

dann von Botticher a. a. O. abbildlich bekannt gemachten Bildwerke

einen Festcalender betreffen, in Abrede stellt. Eine nicht unbedeutende

Anzahl von Bildwerken, die erst in neueren Zeiten in Athen ausgegra-

ben sind, hat man an den Findungsstatten belassen. So— abgesehen von

dem Dionysischen Theater, von welchem schon die Rede gewesen ist,

und von der Akropolis — im Odeion des Herodes und ganz besonders

auf dem Friedhofe vor dem Dipylon bei der Agia Triada 13
), Der unbe-

deutende Ertrag anderer neuerer Ausgrabungen ist in benachbarten moder-

dernen Gebauden niedergelegt. So der bei dem Fundamentgraben am Ge-

baude der Nationalbank im Jahre 1865 erzielte, in diesem Gebaude, und

der der Thermen aus Romischer Zeit in der Hadriansstadt (s. oben S. 66

u. Anm. 9) in dem fruheren Ausstellungsgebau.de am Olympieion 1+

Die wichtigsten Aufbewahrungsstatten fur die losen Antiken sind

bis jetzt noch die schon frfiher vorhandenen : die ganze Akropolis,

das Theseion mit dem Platze neben demselben, die Stoa Hadrians,

der sogen. Thurm der Winde, das Bureau des Ephoros der Griechi-

schen Alterthumer, das zum Departement der Bibliothek gehorende Munz-

cabinet in dem Universitatsgebaude , die der archaologischen Gesellschaft

fur ihre Sammlung uberwiesenen Raume im Varvakion 15
)

, neben wel-

chen Statten indessen schon jetzt eine neuere Grvindung, iiber welche

weiter unten die Rede sein wird, Beachtung verdient.
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Diejenige altere offentliche Sammlung, welche fortwahrend den be-

trachtlichsten Zuwachs erhalt, ist die im Varvakion, iiber welche Ku-

manudis sorgfaltig wacht und Buch fuhrt. Diese Sammlung ist unter

den offentlichen auch diejenige, welche sich eines nothdurftig genii-

genden Locals erfreut, obgleich sie mehr .als ein wichtiges Stuck in

Souterrains bergen muss und trotzdem doch alles ihr Angehorende nicht

in demselben Locale beherbergen kann. Mit den unter directer Ver-

waltung des Staates stehenden alteren Sammlungen verhielt es sich zur

Zeit meines Aufenthalts in Athen im Wesentlichen nocli ebenso wie vor

mehr als zehn Jahren nach der beredten Schilderung in den Grcn/bo-

ten, Jahrgg. II, I, 1, S. 456 fg., nur dass seit der Zeit in Folge der

Muhwaltung Deutscher Archaologen die zerstreuten und zum Theil in

der unterirdischen Cisterne hinter dem Erechtheion versteckten Ueber-

reste von den Reliefs der Balustrade des Ternpels der Nike Apteros ge-

nau gesammelt und, wo es ging, zusammengefugt, in dem Inneren dieses

kleinen Gebaudes geborgen und die ebenfalls zerstreuten, in vielen Fal-

len gar nicht erkannten Fragmente vom Friese des Erechtheion aufge-

sucht und auf der Gallerie des sogenannten Hauschens am Erechtheion

vereint sind. Die Statten, an welchen man die spater aufgefundenen

Werke zu suchen hat, liegen auch entweder unter freiem Himmel oder

sie sind, wenn unter Dach und Fach, doch nur sehr unvollkommene

Niederlagen. Indessen sahen die beiden Museen, an deren Errichtung

seit langerer Zeit gearbeitet ist— das eine auf dem sudostlichen Ende der

Burg fur die von dieser stammenden Denkmaler, das andere im Norden

der nach Patissia flihrenden Strasse fur die Denkmaler der

Unterstadt — , doch ihrer Vollendung entgegen, namei

fur den einen zunachst beabsichtigten Fltigel, und wir haben

Stadt
tlich

hdem vernommen, dass die Uebertragung der Monumente och

Laufe dieses Jahres 1873 beginnen solle. Doch ist dieser Vor,at/. nicht

Zur AusfOhrung gekommen. In einem Schreiben vom enter Mto 1874

wird uns berichtet , dass sich die Athenischen Museen noch m demsel-

ben Zustande befinden wie vor einem Jahre, aber Hoffnung vorhanden

sei, dass wenigstens ein Theil des Patissiamuseums mit e.nem Jahre .m
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Stande sein werde, einen Theil der jetzt so sehr zerstreuten Antiken auf-

zunehmen. Uebrigens waren schon zur Zeit unserer Anwesenheit manche

Ueberreste des Alterthums provisorisch in deni Bereiche dieses Museums

untergebracht 16
). Von einem so kundigen, sorgsamen, uneigenniitzigen,

nur das Interesse der Alterthumer und ihrer Wissenschaft beriicksichti-

genden Manne, wie Evstratiadis , dem namentlich auch die in Griechen-

land sich aufhaltenden Deutschen Gelehrten so manche ihnen und durch

sie der Wissenschaft so niitzlich gewordene Forderung verdanken, lasst

sich dann das Beste erwarten.. Dass in die netien Eaumlichkeiten auch

die wichtigsten der im iibrigen Griechenland iiber der Erde vorhandenen

losen Kunstwerke ubergehen mogen, ist ein Wunsch, welchen gewiss

Jeder theilen wird, der da weiss, wie mangelhaft diese Sachen meist

aufbewahrt werden und wie schwer sie zuganglich sind.

Auch an Privatsammlungen fehlt es in Athen nicht, die aber mei-

stens nur klein sind und Bildwerke geringerer Dimensionen umfassen,

darunter freilich manches sehr Auserlesene. Ja jetzt, da dieser Bericht

zur Drucklegung kommt, giebt es mehr als eine, die hinsichtlich gewis-

ser Gattungen der Kleinkunst selbst die grosseren offentlichen Samm-

lungen hinter sich lasst , wie aus den betreffenden Anmerkungen ersicht-

lich sein wird, wahrend der Text iiber das berichtet, was ich vorfand.

Am wenigsten pflegt in diesen Sammlungen das Gebiet der Marmor-
I

sculptur vertreten zu sein. Im Koniglichen Schlosse — urn von anderen,

zerstreuten einzelnen Stiicken hier zu schweigen — befindet sich die aus

den durch Konig Georgios geforderten, von Ziller geleiteten Ausgrabun-

gen des Stadion (Ziller in Erbkam's Zeitschr. fur das Bauwesen 1870,

S. 11 und 12, Carl Curtius in der Arch. Ztg, N. F., II, S. 117. 131,

und im „Philologus" XXIX, S. 704) stammende niibsche Doppelherme

des Apollon und Dionysos oder des Dionysos und in dem dazu gehoren-

den von der fruheren Konigin Amalia aDgelegten herrlichen Garten,

ausser dem interessanten Mosaikfussboden, jenes schon in der Arch. Ztg.

1861, nr. 148, S. 174* fg. von Ad. Michaelis beschriebene, auch Conze's

Aufmerksamkeit nicht entgangene (s. Arch. Anz. I860, S. 180*. 1867

S. 103*) Alterthiimerdepot an einem moglichst verborgenen Platz unter
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freiem Himmel. Einen anderen schon in friiheren Zeiten zusammenge-

brachten, dann in Vergessenheit gerathenen kleinen Vorratli von Marmor-

sachen, meist Bruchstticken, enthalt der Garten des Finlay'sclien Hauses 17
).

In neueren Zeiten haben einige Liebhaber der classischen Kunst, wie der

Deutsche und der Russische Gesandte, ihre Raume entweder allein oder

fast allein mit Werken dieser edelsten Gattung der Kunstiibung ausge-

stattet 18
). Meist findet man in den eigentlichen Sammlungen nur ein-

zelne Stiicke von Marmor, wahrend das Gros aus Werken anderer Gat-

tnngen der Kunstiibung besteht, unter denen bemalte Vasen und Ter-

racottastatuetten ganz besonders vertreten sind, wahrend Bronzesadien

und Mosaiks nur vereinzelt vorkommen und mir nur eine Privatsamm-

lung bekannt geworden ist, welche auch in Betreff der geschnittenen

Steine quantitativ und qualitativ bedeutend ist und dabei ausser zahl-

reichen und zum Theil sehr interessanten und seltenen Gegenstanden

aus dem Gebiete der Kerameutik auch einen relativ sehr betriichtlichen

Miinzbestand hat: die des Professors der Archaologie an der Atlienischen

Universitat, Rhusopulos 19
). Ausser dieser und den andern weiter oben

erwahnten Privatsammlungen besichtigte ich die Schliemann'sche, abge-

sehen von der Ausbeute der Troischen Ausgrabungen , welche wegen der

Abwesenheit des Besitzers unter Schloss und Riegel gehalten wurde,

mit alleiniger Ausnahme des in kiinstlerischer Beziehung wichtigsten

Stiickes , des Friesstuckes mit der den Helios darstellenden Metope, wel-

ches im Hofe der Wohnung Schliemann's aufgestellt ist 20
), ferner die

des Oberbibliothekars Komnos 21
) und die des Admirals Soteriadis 22

).

Andere , von denen einige auch der genaueren Berucksichtigung werth

sind , musste ich unbesucht lassen , theils aus Mangel an Zeit
,

thcils

weil ich keine Kunde von ihrem Bestehen hatte. Es ware in der That

sehr zu wunschen . dass einer der in Athen lebenden Archaologen ein

moglichst vollstandig Verzeichniss derjenigen Athenischen i'ri

fertigte und bekannt machte, welche im Besitz von Alterthumern sind

nicht bloss der Inhaber von eigentlichen Sammlungen, sondern auch der-

jenigen, in deren Hausern sich einzelne, irgendwie beachtenswerthc

Stiicke befinden 23
).
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Daneben habe ich die Laden, auch die Magazine einiger der be-

deutendsten Kunsthandler zu besuchen nicht unterlassen. Auch hier

treten kleiner'e bemalte Vasen und Terracotten in den Vordergi und.

Die Handler beziehen , so viel ich habe sehen konnen , ihren Vorrath

hauptsachlich aus dem Konigreiche Griechenland, namentlich aus Attika

und Bootien, im Uebrigen mehr aus den unter Tiirkischer Oberhoheit

stehenden Griechischen Landen als aus Italien 2+
). Da in einem viel-

gebrauchten Deutschen Keisehandbuche die Ansicht ausgesprochen ist,

dass man im Athenischen Kunsthandel vor betriigerisch gefalschten

Stucken so gut wie sicher sei, so kann ich nicht umhin besonders her-

vorzuheben, dass das keinesweges der Fall ist. In Athen wird nicht

bloss im Kleinen, sondern auch im Grossen gefalscht oder anderswo ge-

falschte Waare verkauft, nicht bloss im Bereiche der Vasenmalerei und

der eingeritzten Ornamente und namentlich Inschriften auf Thonwerken,

wie schon vorlangst und wiederholt in neuerer Zeit Kenner bemerkt

haben, sondern selbst in dem der Marmorsculptur. Von solchen ge-

falschten Sachen findet sich Manches auch in Privatsammlungen, die aus

dem Kunsthandel geschopft haben 25
).

Was die Herausgabe und Beschreibung der in Athen vorhandenen

Bildwerke aus den verschiedenen Gattungen der Kunstubung anbetrifft,

so ist von den Steinsculpturen seit einem Menschenalter, zuletzt und

zwar besonders ausgezeichnet , durch E. Schone in den „Griech. Reliefs

aus Athenischen Sammlungen", Leipzig 1872, Vieles, aber lange noch

nicht alles Wichtige bekannt gemacht worden. Die nachste, noch viel

umfangreichere Publication wird wohl die der Grabreliefs (von denen

Pervanoglu grade vor zehn Jahren die erste dankenswerthe umfassendere

Uebersicht gab: „Die Grabsteine der alten Griechen, nach den in Athen

erhaltenen Resten derselben besonders untersucht", Leipzig 1863, und

Kumanudis, der sich urn die Inschriften so grosse Verdienste erworben

hat, auch bezuglich der Arten und Darstellungen sehr umsichtig han-

delt: ATT1KH2 EIlirPA3>AI EIIITYMBIOI, 1871, IlQoAeyojus™) in dem

auf Conze's Anregung jetzt in Vorbereitung stehenden , von der Wiener

Akademie der Wissenschaften herauszugebenden Werke sein, welches
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eine Gesammtpublication der Griechischen Grabreliefs bezweckt. In die-

sem Werke werden aus Athen allein nahezu achtehalbhundert Stuck be-

riicksichtigt werd Um die statistische Kunde Attisch Yasen

iiber welche Ad. Michaelis schon in

emen Verhalt

der Arch. Ztg. 1861, 8. 198* fi

zu den Italischen betrefFenden interes.santen B
richt erstattete, hat sich Heydemann in seinen „Gric:chischen \

d Berlin 1870 Verdienst erworben 26
). Dem noeh dringenderen

Bediirfniss eines Ueberblickes iiber alle Gattungen and Spielwten and
einer genauer histo K

kiinstlerischen Ausful b

inde darch Untersuchung der Teclinik,

der Stilunterschicde hat < ). Bmndorf auf

hochst anerkennenswerthe Weise Rechnung zu tragen gesml

er doch in den Stand gesetzt werden, die 1869 und 1870 her;

Mug

gebe

nen ,,Griechischen d Sicilisch Vasenbilder" reclit bald oacfa dem

Endlich liat

jene

urspriinglich beabsichtigten Plane fortsetzen zu kOnnen.

jiingst G. Hirschfeld in den Ann. d. Inst. arch. XL1V, p. 131

seit einiger Zeit in Folge von Ausgrabungen vor dem Dipylon in beson-

ders zahlreicjien und interessanten Exemplaren vertretene Gattung von

Vasen, welche die neuere Forschung iiberzeugend auf einen primitivcn

Europaischen Kunststil zuriickfiihrt, einer eingehenden Behandlung un-

terzogen 27
). Fiir die Reliefs und Statuetten aus Terracotta, welche nur

in Betreff der Darstellung sei es kiinstlerischen , sei es antiqoan cben

Belang haben , ist meines Wissens, ab^esehen von dem was R. So

in den oben efuh Griech

Parersron bieten konnte

Reliefs" als sehr erw

;ndes geschehen. Dag

htes

b die Inschriften versehenen Ueberreste aus Thon eine amf >send

Behandlung erhalten in dem verdienstlichen Werke A. Dumont's: I

scriptions ceramiques de Grece, Paris 1872

so mehr fiir Athen, wo dergleichen A\

Eine sch

tik

sehr beachtenswerthe Stucke in das Ausland gegami.n

i an sich und ui

nachdem mchrer

, sei ten sind, seh

beachtenswerthe B
jetzt aber sich im B

uette, welche einsl

des Cultusministeri

dem Konig Otto gehorte,

ms bcfindet, hat 3vekul6

in den Ann. d. Inst. arch. XL, p 316 fg. chen d den Mon

III , tav. LIU abbildlich

Hist.-nhil. Classe. XIX.

theilt Die Herausgabe Griechisch

K
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Spiegel— deren sich mehrere zu Athen in offeutlichen Sammlungen, der

kleinen auserlesenen im Gebande des Cultusministeriums und namentlich

der im Varvakion, sowie auch im Privatbesitz befinden, andere anderswo

in Griechenland 2
9) — in einem eigenen Werke bereitet Professor My-

lonas zu Athen vor, das wenn es von den ubrigen Stucken ebenso gute

Abbildungen bringen wird , wie sie derselbe Gelehrte von zwei zu Athen

und zu Korinth befindlichen Spiegeln in der zu Athen erscheinenden

Zeitschrift 'A&ijvaiov I, 3, 1872, Taf. 1 u. 2, und namentlich von dem
Korinthischen Spiegel mit Korinthos und Leukas in der 'Aqx- ##*•
1873, Taf. 64, zu liefern im Stande gewesen ist, gewiss Nutzen stiften

und Beifall erhalten wird. Ganz besonders aber wird dieses statthaben

in Betreff des Werkes, von dessen nahe bevorstehendem Erscheinen ich

erst, nachdem das Obige geschrieben, war genauere Kunde erhielt — nam-
lich des von Dumont und Chaplain vorbereiteten , welches bemalte Va-

sen. Terracotten, Bronzedenkmaler , metrologische Monumente, Mar-
more und verschiedene andere Gegenstande in guten Abbildungen und
mit eingehenden Erklarungen bringen soil, vgl. Rev. arch., Nouv. Ser.,

XXI\, 1872, p. 191 fg.—
, wenn es den Erwartungen, welche wir von

ihm hegen, auch nur einigermassen entspricht.

Fur die Erforschung des jetzigen Bestandes bedeutender, nicht leicht

licher Sculpturen an beruhmten Baudenkmalern haben zwei unse-

en

o""6

jetzt in Athen verweilenden Landsleute, O. Luders und H. G. Lol-

;, jiingst Verdienstliches geleistet, jener hinsichtlich des Westfrieses

Parthenon, vgl. Arch. Ztg. XXX, 1873, S. 3J, dieser in Betreff des

Theseion, s. Nachrichten von der K. Ges d. Wissensch. zu Gottin
1874. S. 17 f<

O

Aber umfassende Beschreibungen der Sammlungen des Staats in£,^..1* V4.v.i kjamiiiiuiig

der Art, wie wir sie in 1869 durch R. Kekule's preiswurdige Schrift

iiber das Theseion erhielten, sind seitdem nicht erschienen. Urn so

mehr freut es mich, eine Fortsetzung dieser Schrift , auch durch einen

Deutschen Gelehrten, melden zu konnen. H. Heydemann wird in Balde

eine genaue Beschreibung aller figurlichen Ueberreste aus Marmor , die

sich vom Marz bis Mai 1869 in der sogenannten Stoa des Hadrian , im
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I

Windethurm, in und neben dem Wachterhauschen an dem Eingange zur

Akropolis, endlich im Cultusministerium vorfanden, veroffentlichen.

'Ganz besonders erwiinscht wiirde ein Catalog der Sammlung im Varva-

kion sein, welcher der Wichtigkeit dieses hochst interessanten und be-

lehrenden Etablissements , das in mancher Beziehung einzig in seiner Art

dasteht, geniigend entsprache. Einstweilen wollen wir es versuchen,

von dem manichfachen Inhalt nach den Notizen Anderer und unseren

eigenen wenigstens einen Begriff zu geben in Anm. 31
). Ein anderes of-

fentliches Institut ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Wir meinen die

der Universitat gehorende, nicht grade besonders grosse, aber docli man-

cbes Interessante und Neue enthaltende Miinzsammlung , deren Bestand

durch ihren ebenso kundigen als sorgfaltigen Director, Hrn Postolaka,

amnicht nur in einzelnen, besondere Partien betreffenden ,
grosseren .

v

melwerken einverleibten Abhandlungen , sondern auch in besonderen Ver-

zeichnissen durch genaue Beschreibungen und zum Theil auch durch

efuete sute Abbildunsen bekannt gemacht ist und weiterer Bekannt
b" 11' ^^""-""&

machung entgegensieht 32
), Auch fur diejenigen Privatsammlungen, welche

nicht auf Wiederverkauf angelegt sind und sich deshalb genauerer Kunde

entziehen, waren sorgfaltige Verzeichnisse , wenn sie auch nur eine

Gattung der Kunstubung in ubersichtlicher Weise zur Kenntniss brin-

gen, wie das, welches Kekule von den Terracotten der Komnos'schen

Sammlung geliefert hat, sehr zu wunschen.

Wir diirfen diese Uebersicht uber das fur Athens Alterthumer und

Kunstwerke Geleistete und noch zu Leistende nicht schliessen ohne ei-

gens noch der fruchtbringenden Thatigkeit Erwahnung zu thun, welche

Gesellschaft entwickelt. Sie sorgt nicht nur fu

Veranstaltung neuer Ausgrabungen , namentlich in und bei Athen
,

und

Ankaufe wichtiger neuentdeckter Monumente von Privaten
,

urn diesel-

ben dem Lande zu erhalten und in der Hauptstadt dem Studmm zu-

gang machen , soweit ihre Mittel das erlauben
,
sondern

sendet auch Abgeordnete in die Provinzen des Konigreichs, welche d,e

hier vorhandenen Alterthumsuberreste besichtigen und sammeln
.

ver-

zeichnen und abklatschen, die beweglichen in den offentlichen Samm-

K2
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lungren unterbrinsren, hinsichtlich der unbeweglichen aber dahin wirken
i?
wi ""»•»'*»'**"&

sollen, dass dieselben moglichst wenigen Schaden leiden. Die Resultate

dieser sehr loblichen Bestrebungen sind theils in den jahrlich erschei-

nenden Praktika der Gesellschaft, theils in der neu gegriindeten und

hoffentlich lange bestehenden Zeitschrift Athenaon mehr oder minder

ausfuhrlich mitgetheilt. Ausserdem bringt die von der Gesellschaft her-

ausgegebene Archaol. Ephimeris nach wie vor genauere Kunde tiber das

wiehtigste neu zu Tage gekommene Detail.

Von Athen aus besuchte ich nicht bloss die Stadt Piraeus nebst

der Umgegend und die Insel Psyttaleia, sowie Kephisia und Kasariani,

sondern auch Eleusis und einen Theil des nordlichen Peloponnes, nament-

lich Korinth , das neue und das alte , Nemea , Mykenae , Argos, Tiryns,

Nauplia , Myli , von wo ich
t durch das Wetter ausserordentlich begim-

stigt, auf einem Dampfschiffe nach Athen zuriickkehrte und Gelegenheit

hatte, die Inseln Spezzia, Hydra, Poros und Aegina und die wohlan-

gebaute Ostkiiste der Argolis aus der Nahe betrachten zu konnen.

Ira Piraeus sind seit den letzten Monaten des J. 1871 bei Gelegen-

heit von Grabungen zum Behufe der eifrig betriebenen Neubauten

manche Ueberbleibsel des Alterthums zu Tage gekommen. Das wiehtig-

ste Ergebniss fur Topographie und Architektur betrifft den von Konon

erbauten Tempel der Aphrodite, dessen, einen Dorischen Bau bekundende,

Ueberreste mitten auf dem siidlichen Theile des Landriickens zwischen

den Hafen Piraeus und Zea aufgefunden sind.

Das kleine aber nicht unwichtige Museum der Stadt Piraeus, wel-

ches sich im Schulgebaude benndet, wird bald im Ganzen und im Ein-

zelnen genau bekannt werden durch eine besonders herauszugebende Be-

schreibung von It. Gaedechens und durch Abbildunsren besonders interes-

santer Sculpturen, welche von demselben in dem zweiten Hefte seines

Werks ,,Unedirte antike Bildwerke" mitgetheilt werden sollen 33
).

Auf

Psyttaleia sah ich nichts von Altertherthumern , wie ja schon Pausanias

(I, 36, 2) auf dieser Insel kein kunstgerechtes Bildwerk vorfand. Das im

September 1866 entdeckte Romische Grab zu Kephisia ist nebst den

vortrefflich erhaltenen Sarkophagen von Benndorf in der Arch. Ztg. , N.
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F. , I, 1868, S. 35 fg. beschrieben ; die Sarkophage hat jiingst auch Matz

Arch. Ztg. XXX, 1872, S. 14 fg. berucksichtigt. In Kasariani giebt's

nur architektonische Alterthumsuberreste, die beim Bau des Klosters

und seiner Kirche Verwendung gefunden haben: von ganz besonderem

Interesse ist die Widdermaske aus weissem Marmor, durch deren

Mund noch heute das Wasser der KvXXov JI/iqu fliesst (L. Ross Arch.

Aufsatze I, S. 222). Von den architektonischen Ueberresten des so schon

gelegenen Ortes Eleusis, nach welchem mich meine fruheren werthen&~ A~»

Zuhorer, die Professoren Pantazidis und Mylonas zu Athen, iibcr Klo-

ster Daphni , den einstigen Sitz des Apollon Patroos , fiihrten, bescheide

ich mich, nicht mehr zu sagen als dass jene lluinen , trotz des wtltten

Durcheinander und der nicht selten mir entgegentretenden Schwierigkeit

der gehorigen Orientirung, ausserordentliches Interesse erregen. Unter

den nicht zahlreichen Sculpturiiberresten , welche in dem lltiuschen des

fiber die Alterthiimer wachenden Apomachos und in der Kapelle des

heil Zacharias hochst ungeniigend aufbewahrt werden, zogen einige meine

Aufmerksamkeit auf sich 34
).

In Neu-Korinth fand ich drei , wenn auch kleine, doch interessante

Privatsammlungen vor 55
). Sonst habe ich iiber die von mir im Pelo-

ponnes besuchten Statten nichts wichtiges Neues zu sagen 36
).

Hoffentlich wird eine andere Statte des Peloponnes bald durch

grossartige Ausgrabungen ein reiches Ackerfeld fur die Wissenschaft der

Kunst und des Alterthums und ein neuer Beleg dafur, wie das neue

Deutsche Reich fur die geistigcn Interessen der Menschheit uberhaupt

auch ausser seinem Bereiche auf das Kraftigste und Uneigennutzigste

zu wirken bestrebt ist. Mehr darf ich noch nicht sagen; doch kann ich

es nicht verschweigen , dass ein von Berlin und zwar von hochster Stelle

ausgehender, langgehegten Wiinschen der Verehrer Hellenischer Kunst

Rechnung tragender Plan, wie ich bei Gelegenheit einer Unterredung

mit Sr. Majestat dem Konige von Griechenland zu meiner grossten Freude

bemerkte, von diesem alien moglichen Vorschub erhalten wird 37).
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Anmerkuugen.

1) Mehrere von den neu hinzugekommenen Sculpturen sind nebst anderen aus-

gewahlten alteren Besitzes in guten Photographien herausgegeben von Ed. Freiherrn

von Sacken „Die ant. Sculpturen des K. K. Miinz- u. Antiken-Cabin. zu Wien", 1873,

einem Werke, das bei Stark „Gr. Orient" S. 367 fg., wo die Wien's Kunstsanim-
lungen betreffenden Werke angefiihrt sind, noch nicht erwahnt werden konnte. Ich

ergreife diese Gelegenheit zu bemerken, dass mir die hochst interessante „blumen-
bekranzte weibliche Biiste aus Porphyr" (S. 37 fg. u. Taf. XVII) eine aufsteigende

Aurora darzustellen scheint, wofiir sowobl die „himmelwarts blickenden Augen" als

aucb der „meist aus Rosen bestehende" Blumenkranz sprecben.

2) Bezuglicb der Thongefasse bat das Oesterreicbische Museum folgende lite-

rarisch-artistiscben Werke im Selbstverlage erscheinen lassen : „Umrisse antiker Thon-
gefasse zum Studium und zur Nachbildung fur die Kunstindustrie, so wie fur Schii-

ler", 20 Blatter mit Text, Folio, und „Ornamente ant. Thongefasse''.

3) Es ist die Rede von dem Kopfe und den Handen einer uberlebensgrossen
Apollonstatue aus Bronze

, die , wenn sie vollstandig ware , entschieden einen der er-

sten Platze unter den Werken dieser Art einnebmen wiirde, aber aucb so zu dem
Interessantesten gebort, was in neuerer Zeit aufgefunden ist. Uebrigens ist, wie ich

aus durcbaus zuverlassiger Quelle weiss, die gegriindetste Aussicht vorbanden, dass
bei weiteren Nachgrabungen an der Fundstelle auch der Ueberrest der Statue zu
Tage gebracht werden wird. Der Kopf ist von weniger bewegtem Ausdrucke und
von genngerem Oval als in den anderen Fallen. Das von einer Tania, wie meist,

umfasste Haar lauft gescbeitelt von der Stirn in zwei wellenformigen Partien nach
recbts und links

,
aus denen nur zwei, etwa einen Halbbogen bildende Lockchen grade

in der Mitte der Stirn und je eines an den Wangen neben den Obren hervorsprin-
gen

,

wahrend langeres Lockengeringel binter den Obren auf den Hals binabgeht.
Der Vorderkopf scheint oberbalb der Tania bescbadigt zu sein. Die Augen sind

bohl der Hals zeigt an der linken Seite und hinten Verletzungen. In der linken
Hand gewabrt man oberbalb des Danmens und Zeigefingers eine Partie des Fells,

welcbes zwischen den Fingern gehalten wird. Auch die Finger der rechten Hand
sind einwarts gebogen; aber Daumen und Zeigefinger beruhren sicb einander nicht.

4) Vgl. A. Conze „Ueber Griecb. Grabreliefs S aus dem Maibefte des Jahrg.
1872 der Sitzungsber. der pbil.-hist. Classe d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. (Bd.
LXXI, S. 317 fg.) besonders abgedruckt, S. 6-10 u. S. 11. Ueber das zuerst von
Pervanoglu „Das Familienmahl auf, altgriecb. Grabsteinen", Leipz. 1872, herausge-
gebene und erklarte Relief schweige ich , indem ich es billigerweise jenem selbst

uberlasse, seme Einwendungen gegen Conze's Ausstellungen mitzutheilen. Unter den

*
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Votivreliefs bebe ich eips mit folgender Darsteliung hervor: zuraeist nach rechts vom

Beschauer Zeus sitzend und mit der Rechten eine Schale zum Eingiessen hinhaltend

nach einer weiblichen Figur, welche sich ihm mit der Prochus in der Rechten nli-

hert. Die Figur ist vollstandig bekleidet und hat ihr Haar in einen sehr grossen

Busehel aufgebunden, wie er auf Griech. Werken mehrfach bei Jungfrauen gefunden

wird (Hebe?). Hinter ihr, die in grosseren Dimensionen ausgefuhrt ist, drei ganz in

das Gewand eingehiillte Sterbliche von geringen Dimensionen.

5) Es scheint jetzt vergessen zu sein (doch Or i

S. 396 nachtraglich daran), class iiber die drei Sitzstufen des alten Theaters zuSyra

schon Conze im Bullett. d. Inst. arch. 1859, p. 166 fg. griindlichcn Bericht ftbge-

stattet und die an der einen befindliche Inschrift schon vorher Lobas Voy. arch,

n. 1873 herausgegeben hat. Auch von anderen damals auf Syra befindlichen Mar-

morn giebt Conze Kunde. Dass manche Alterthiimer von dieser Insel nach Athen

gekommen sind, babe ich gelegentlich eri'ahren. nur

der in der Exped. sc. de Moree T. Ill, pi. 14, F. Ill, pi. 15 u. 16 abgebildeten, zur

Zeit, da sie gezeichnet wurden, in Syra befindlichen Monumente ausheimischer

Provenienz, von denen Conze nur zwei als noch vorhanden anfiihrt, und den bei-

den.auf der Insel selbst ausgegrabenen , welche Kekule ..Die ant. Bildw. im Thes.M

n. 85 u. 94, auffuhrt, sondern auch von anderen. Das in der Exp. pi. 15, F. V.

abgebildete Fragment mit Attributen des Isisdienstes wird, wie ein ahnliches, auch

eingemauertes , noch vorhanden sein.

6) Seitdem ich Athen verliess , hat Kumanudis zusammenhangend iiber die zum

Behuf der Auffindung des Dipylon veranstalteten Ausgrabungen berichtet in den

nPAKTIKA TH2 EN AQHNA12 APXAIOAOTIKHZ ETAIPIA2, EN AG. 1873,

p. 14 fg., an welchen Bericht sich ein von G. Hirschfeld in der Berliner archiiol.

Gesellschaft gegebenes kurzes Referat schliesst , welches so eben in der Arch. Ztg.

XXXI, 1873, S„ 113 fg. mitgetheilt ist. Dr. Lolling in Athen schreibt mir outer

dem 5. Dec, dass er noch immer kein Thor erkennen konne; in der letzten Zeit

seien meist Wasserbauten zu Tage gekommen. In einem Briefe vom ersten Miirz

1874 berichtet derselbe weiter: „Die Ausgrabungen am Dipylon werden noch immer

fortgesetzt, ohne jedoch bis jetzt das Thor selbst freigelegt zu haben. Die in mei-

nem letzten Schreiben erwahnten Wasserbauten (ein grosseres Gebiiude, bei welchem

eine betrachtliche Anzahl von Wasserrinnen u. dgl. charakteristisch crsche.nt, hegen

neben dem schon friiher ausgegrabenen Postamente bei dem bekannt,„ Vb,ug8ka-

nale. Ich vermuthe, dass das Postament urspriinglich die Statue des Anthemokritos

trug, ohne entscheiden zu wollen, in wie weit das alte Postament erne s,,,tere Um-

arbeitung erfuhr; jenes erwahnte Gebiiude konnte dann das fiahwTo, sein. welches

bei Harpokration (nach Isiios) als bei der Statue des Anthemokritos behndhch er-

P
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Der letzte Fund bei den Ausgrabungen am Dipylon ist der eines

Ephebeninschrift." Ueber einzelne friihere Entdeckungen vgl. Ku-

164 fg. u. p. 395 fg.,
A0HNAION TEYX. A.

wahnt wird.

Fragments ei

manudis in

und 0. Liiders im Bull. d. Inst. arch. 1872, p. 250 u. p. 264 fg.

7) Vgl. die uns grade vor dem Drucke dieses Berichts noch zugebende, wegen

der Schnelligkeit, mit welcher die Inschrift und das Bildwerk bekannt gemacht sind,

doppelt dankenswerthe Schrift „Ueber ein altattisches Grabdenkrnal , von A. Kirch-

hoff. Mit einem Nachtrage von E. Curtius. Aus den Abhandl. d. K. Akad. d. Wis-

sensch. zu Berlin 1873. Mit 2 Tafeln. Berlin 1874." Ueber den Zug der Themi-

stokl. Mauern, welcher hier zunachst in Betracht kommt, spricht Curtius S. 161 fg.

Bei dieser Gelegenheit wollen wir nicht unterlassen zu bemerken, dass seit demEr-
scheinen der Curtius'schen Textbeilage zu den „Sieben Karten zur Topographie von

Athen" beziiglich des Laufes der Stadtmauern an anderen Stellen beachtenswerthe

Bemerkungen
,
welche sich auf die Funde von Grabern stutzen, gemacht haben Benn-

dorf Griech. u. Sicil. Vasenbilder II, S. 37, N. 2 , und Lolling „Mittheil. tiber Athen.

Ausgrabungen", Monatsber. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin vom 19ten Dec.

1872, S. 2 fg., vgl. auch Rhusopulos in der 'AqX . fyfft. IIsq. 13, TevX. Ic ,
p.411fg.

und 0. Liiders in Hiibner's Hermes VII, 1873, S. 258 fg.

8) Mebr tiber diese Nachgrabungen, welche einzelne Alterthumsgegenstande und

Inschriften zu Tage brachten, bei Kumanudis in den nPAETIKA p. 25 fg. vgl. auch

dens, im A®, a. a. 0. und 0. Liiders im Bull. a. a. 0. , Lolling in den Monatsber.
a.a.O. S. 1 fg. und Juni 1873, S. 489 fg., Rhusopulos in der 'AQX. *> a.a.O. und

Liiders im Hermes a. a. 0. (Stelenbruchstiicke mit dem Namen des Kunstlers Kal-

lonides aus der Zeit vor 01.

tigsten Sculpturen s. unten Anm. 14

Q EI10IE).

Thermen gefundenen wich-

Ausserhalb Athens sind nicht lange nach

tbiilt

meiner Abreise interessante Funde auf dem Boden von Dekeleia gemacht; vgl. 0.

Liiders Arch. Ztg. 1873, S. 55 fg.

10) Die Stoa des Attalos, von J.L. Ussing unter Mitwirkung von Dr. R. Chri-

stensen und Architekt L. Ferger, in den Kopenhagener Vidensk. Selsk. Skr., 5 Raekke,
histonsk og filosofisk Afd., 4de Bd., X, 1873, p. 419 fg., mit drei Tafeln.

11) Die vollstandigste Gesammtbehandlung des Dionysischen Theaters _
die griindliche, mit dem friiheren Ziller'schen Plane, Ansichten und Aufrissen, so wie

Abbildungen ausgestattete
,
aus der Schwedischen Tidskrift for Byggnadskonst och

Ingeniorvetenskap besonders abgedruckte Schrift Linder's: „ Dioriysos - Theatern i

Athen", Stockholm 1865, die freilich wenig bekannt geworden zu sein scheint, wiesie
denn auch in der von Stark „Gr. Orient" S.400fg. verzeichneten Literatur fehlt.

Zu den wichtigeren im Theater belassenen Sculpturen gehort abgesehen von den
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ters, zuerst von Rhusopulos Uqx. dffijfi. 1862, Juniusheft, herausgegebenen, audi in

Abgiissen verbreiteten Sesselreliefs und den durch Mats in den Mon. d. Inst. IX,

16 herausgegebenen Bildwerken an der vorderen Stiitzwand des Prosceniums und denen

an der Basis bei R. Schone Griech. Reliefs Taf. V. VI, n. 47, 47 A, auch der Sih-ns-

torso, betreffs dessen Eug. Piot in dem Bullet, de l't'cole Fran?. d'Athrnes, n. 4 u. 5,

und nach ihm einige Deutsche Archaologen, darunter audi Benndorf in den G6tt.

gel. Anz. 1870, S. 479 fg., annehmen, dass zu ihm drei Statuen, welch e nus der

Villa Albani in den Louvre kamen (Clarac Mus. de sc. 298, 1725, Frolmer Noti< o

de sc. n. 272—275), und eine auch aus Rom herruhrende im Nationalmuscum zu

Stockholm (Clarac 721, 1725a) gehoren. Die letzte hatte trot/, aller Ael.nlielik. it
,

nicht veranschlagt werden diirfen. Folgt aber aus der vollkonmicncn Ueben instimniung

der Pariser Statuen mit dem Torso zu Athen, dass auch jene wiikltch einmal im

Dionysischen Theater angebracht waren? Kann es sich nicht um Nachbildungen

handeln, die auf Bestellung von Rom her in Athen gearbeitet warden?

12) Unter den nicht zum Konigreich Griechenland gehorenden Gegendcn, aus

welchen einzelne Alterthiimer nach Athen gekommen sind, nehmen die Turki&chen

Inseln, Kleinasien und die Provinzen der Europiiischen Tiiikei, das altc Thrakim und

Makadonien, die erste Stelle ein. Aber auch aus Italien trifft man miges dort,

namentlich bemalte Thongefiisse. Schon im J. 1860 horte Ad. Michaelis von einem

Kunstverkehr zwischen Athen und Neapel (Arch. Anz. XVIII, S. 203*). Die Sainm-

lung der fruheren Konigin Amalie enthalt einige Vasen aus Unteritalien , die 6ich in

der Ephorie im Cultusministerium befinden. Ebenso die wiihrend der Regierungszeit

Konigs Otto in Athen zusammengebrachte, jetzt in Breslau befindliche Schaubert'sche

Sammlung. Bleigeschosse, die gewiss ai^s Italien heriibergekommen sind, signaliMrte

W. Vischer Epigr. Kleinigkeiten, Basel 1871, S. 2.

13) In dem Dionysischen Theater sind auch die 1872—1873 am rechten Dfcr

des Ilissos ausgegrabenen choregischen Monumente aufgestellt (Kumanudis MlPAKT.,

1873, S. 5). Im Odeion fand ich nur eine Statue, und zwaritn westliclien Zugange:

tlie des Kopfes und rechten Armes entbehrende, mit dem Himation bekleidete, einen

Kasten mit Schriftrollen neben sich am Boden stehen hahende, welche Schillbacli

>Das Odeion d. Herod.» S. 24. fg. als an derselben Stelle befindlich beschreibt.

Von der Ausbeute der Ausgrabungen des Friedhofs an der Agia Triada
,
welche mit

mit dem Jahre 1861 beginnen, ist der grosste Theil an Ort und Stelle geblieben und

befindet sich da meist an dem Platze, welchen die Monumente ur-priinglich eimiah-

men , entweder unter freiem Himmel , zuweilen nur mit einem leichten Sehutz gegen

die Witterung versehen, oder auch in einem holzernen Schoppen, der als W chter-

hauschen dient. Man mochte wunschen, dass den Monumenten, so lange als es nur

da

Hist.-phil. Classc. XIX. L
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zu ihrer Geltung kommen konnon. 1st doch grade der Umstand, (lass die Ausgra-

bungen von Agia Triada zura ersten Male durch cine gross* tg Masse von Beispielen

einen Begriff von der Anlage einer Griechischen Graberstrasse den Romischen ge-

geniiber gegeben haben, von besonderem Belang. Die, naraentlicli in friiherer Zeit, an-

derswohin gebrachten Seulpturen befinden sich meist im oder am Theseion — ausser

sehr beacbtenswerthen Reliefs aucb Statuarisches, z. B. die in der Rev. archeol. Fr.

1864. pi. 12 abbildlich mitgetheilte, jetzt auch in Gypsabguss bei Martinelli zu ha-

bende Sirene, und im Varvakion. Die Literatur iiber die Ausgrabungen hat so eben

Stark »Gr. A
zutragen: Pervanoglu Bull. d. Inst. arch. 1861, p. 140 fg.) Zur Orientirung beson-

ders zu vergleichen, ausser dem Werke: I monumenti sepolcrali scoperti ne
1

mesi

di maggio, giugno e luglio 1863 presso la chiesa della santa Trinita in Atene, de-

scritti da A. Solinas e disegnati da A. Sevesio, Torino 1863, fol., welches genaue

Zeichnungen und Plane liefert, aber meines Wissens nicht in den Buchhandel ge-

kommen ist, und vielleicht auch dem von Fr. Lenormant, La voie sacree Eleusinienne,

Paris 1864, das ich hier in Gottingen nicht einsehen kann, namentlich C. Curtius in

der Arch. Ztg. 1871, S. 12 fg., und Stark a. a. 0. S. 330 fg. , der auch ein beson-

ders schones, schon in Abgiissen verbreitetes Relief, welches im Wachterhauschen

aul'bewahrt wird, abbildlich mitgetheilt hat.

14) Ueber die Ausgrabungen am Bankgebaude und ihren Ertrag berichtet nach

Kumanudis in der Athen. Zeitschr. IlcdiyysveGia vom J. 1865, n. 703, 27 Juli, Conze

im Arch. Anz. 1866, S. 184 fg. Das hier unter n. 2 erwahnte Knochenrelief ist

von Schone »Gr. Eel.« n. 148 herausgegeben und Seite 69 erklart. — Von den

bei Gelegenheit der Ausgrabung der Romischen Thermen gefundenen Gegenstanden

siud die beachtenswerthesten zwei Marmorstatuen , die eine den Asklepios, die an-

dere die Hygieia darstellend, und ein Marmorrelief. Jene fanden wir, wie Gebhardt
m

notirt hat, endlich nach langerem Suchen »in einer dunkelen Ecke eines staubigen

Nebenzimmers. Ein Holzklotz und eine zerbrochene Karre versperrten den Zugang,

nur schwer gelang es einen Blick auch auf die Riickseite zu werfen. Die Figur der

Hygieia ist am besten erhalten; das antike Postament nicht grosser als es die untere

Partie der Statue nothwendig macht und ihr sich anschliessend. Die Gestalt selbst

ist iiberlebensgross
, von guter, wenn auch durchaus nicht brillanter Arbeit, die bei

dichter Nahe verliert. Auf dem Rticken ist das Ende der Schlange bis zur Schulter

sichtbar, vom nur der Ansatz unter der Brust; Arme fehlen. Vom Asklepios fehlt

der Kopf, Arme und Beine herab von halber Hohe des Unterbeins; er stiitzte sich

auf den Stab ; Drapirung wie gewohnlich. Im Saal daneben , der meist Architektur-

reste enthielt, befand sich das Marmorrelief, Hohe und Breite ca. V. Ein mit einem

Hiniation bekleideter Mann sitzt auf einem Lehnsessel (xd&edoa). Sein Korper ist
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nackt bis zum Nabel, sein r. Arm unbedeckt, iiber den 1. fallt das Gewancl in Falten

herab. Die recbte Hand ruht auf dem Scboosse, die linke fasst oben in Kopfhohe

auf einen Stab. Der Kopf feblt, unter der xUtedQu sitzt ein Vogel (Huhn?), das r.

Bein ist vorgestreckt, das 1. zuruckgenommen, beide ruhen auf einem Vq^vvg. Vor der

Figur steht in ruhiger Haltung ein Widder von dem der Kopf und die beiden Vor-

derbeine erhalten sind.« Die beiden Statuen und auch in Lcutsclis 1'liil. Anz., V,

S. 174, und in d. Rev. arch. Fr. 1873, XXV, p. 357 fg. besprocl.cn.

Quellen

h

kule »Dieant.Bildw.imThes.,« S. VI fg. — Die losen Antiken auf der Ak.opolis an

langend, so hat man sich zu inerken, dass dieselben kein. ^veges alle von jencr her-

stammen. Sind doch selbst die Grabreliefs vertreten, und zwar so stark, das. fiir das

W
Manche der Antiken gehorten urspriinglich der bis zum September 1837 in A.gina

befindlicben Sammlung an; andere sind der grosseren Sicherheit wegen aus der Stadt und

den am sudlichen Abhange der Burg befindlicben Anlagen auf diese l.inaufgebrarht.

Unter den aus dem Dionysischen Theater stammenden, welchc, so vicl ich l.abe ge

wahren konnen, moglichst zusammengestellt sind, gewahrt man auch jene selbst durch

Gypsabgusse (auch hier in Gottingen) bekannten lleliefplatten mit je einer T&nzenn,

deren eine sich nahezu auf einem Korinthischen Spiegel wiederholt, vgl. 1:- v. arch. It.

1868 pi. I, n. 2. Die Reliefdar.tellung auf einer an der N.-O.-Ecke des Parthenon

aufge'stellten kleinen Basis aus dem Odeion des Herodes (Schillbach a. a. 0. S. 20,

Schone »Gr. Rel. n. 100), welche auch deshalb von Interesse ist, wed sie es watar-

scheinlich macht, dass sich in diesem Gebaude auch Monumente befanden, die bedeut^nd

alter sind als es selbst, harrt wie Schone S. 54 mit Recht bemerkt. nochdergenugenden

Erkliirung. Die nicht unter Dach und Fach untergebrachten Antiken befinden sich

zuweilen mit Trennung zusammengehorender Stiicke aufgestelit, vgl z. l: Schone a.

a. 0. S. 38, n. 69)
Waciiterh

>gzur

(

Iljiuin

teressantes arehaistisehes Relief bekannt maehte); ferner innerbalb der I ropvl.en and

der Pinakothek, reehts von dem Zagange, der aus dea Propylaeo ... den ,„n< re,,

Raun, der Akropolis fiihrt, innerbalb des Parthenon (die n.eisten der ,„ A
,

ge-

i j ~™ p^vinrlp^ und auf den Stufen dewelben,
bliebenen losen Friesplatten von diesem Gebaude) und au

,^ ;__ f? _
endlich auf den Stufen des Erechthcion. Ausserdem findet ma

der Burg einzelne Sculpturen hie und da zerstreut aufgestelit

zum Theil in dem win* Trummerhaufen ganz versteckt L.n» von dies, n t >o

eben Stark »G, Or.«, S. 348 zur Kunde gebracht. Nicht weit vom Erech I,,,.:

gewahrt man ein Relief, welches nicht seines Kunstverdienstes wcgen aber doch dc,

o
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halb, weil die Darstellung eine von den meisten der auf der Akropolis aufbewahrten

Reliefs abweichende, ausserdem an sich interressante ist, eine kurze Krwlihnung ver-

dient. Gebhardt bat dieselbe mit folgenden Worten notirt: »Kin Knabe mit einem

Rollwagen webrt einer Ziege, im Weinlaube daneben sitzt ein (sehr klein gerathener)

Knabe, der Trauben pfluckt: der Korb hiingt im Baume.c Das cbiramaxiuin ist mir

als Kinderspielzeug nur von zwei anderen Steinreliefs her bekannt, welche sich beide

zu Athen befinden, vgl. Pervanoglu »Grabsteine« S. 33, n. 5, nnd S. 34, n. 15 (wenn

es sich bier nicbt etwa ura dasselbe Werk handelt, von weichetn die Rede ist), wah-

rend es als solches mehrfach auf beraalten Vasen vorkommt und als von Anderen

gezogenes Knabengefahrte auch ia einer Terracotta und auf einigen Steinreliefs zu

finden ist, vgl, 0. Jalin Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wissensch. 1851, S. 248 fg. und

Arch. Ztg. XIX, 1861, S. 204 fg. Ueberraschend war es rair den von Conze in der

Arch. Ztg. 1864, Taf: CLXXXVII in seineni damaligen Zustande abbildlich mitge-

theilten und besprochenen, von U. Kohler in dem Arch. Anz. 1866, S. 169 kurz be-

ruhrten, von Pervanoglu mit Angabe der spater gefunclenen Bruchstiicke im Bull. ch

Inst. arch. 1867, p. 76 fg. behandelten kalbtragenden Hermes neben der Thiir des

Hauschens hinter dem Erechtheion aussen an die Wand ai

ibn Stark (a. a. 0. S. 347) als in der Nahe des Wachterhauschens am Eingang in

die Akropolis aufgestellt erwahnt, wo ich allerdings auch ein interessantes archaisches

te)

O (

welche wiederholt, zuletzt von Conze in

den Memor. d. Inst. arcb. t. XIII, A, herausgegeben und jetzt auch in Gypsabgiissen

(auch nach Gottingen hin) verbreitet und spater namentlich von C. Friederichs » Ber-

lins ant. Bildw.« I, n. 18 und Benndorf in den Gotting. gel. Anz. 1370, S. 1564 fg.

besprocben ist. Hinsichtlich jenes statuarischen BruchstUckes ware eine genaue Ab-

bildung und eingehende Behandlung sehr wiinschenswerth. Wahrend meiner Reise

erfuhr ich gelegentlich , dass ein beriihmter Vertreter der christlichen Archaologie in

Rom die betreffende Hermesstatue als -guten Hirten fur seine Domiine in Anspruch

nehme, wie denn ja auch Stephani — dem offenbar die ebenerwahnten spateren Ee-

sprechungen nicht erinnerlich waren — sie wegen des »Hymettischen Marmors« nod

der Vertiefung der Augensterne der Romiscben Zeit zuschreibt. Ein anderes Werk,

das gelegentlich auch weiterer Behandlung empfohlen werden raoge, befindet sich

an keiner so augenfalligen Stelle, sondern innerhalb eines, wenn auch unbedeckteii.

so doch geschlossenen Raumes , wo es leicht unbeachtet bleiben kann. Es ist jenes

durch die Abbildungen bei Stephani »Ausr. Herakles« Taf. VII n. 2 , und Le Bas

Mon. fig. pi. 44 bekannte , in der Pinakothek aufbewahrte , ausser Stephani a. a. 0-

S. 68, n. 12, auch von Anderen, zuletzt von Friederichs ^Berlins ant. Bildw.« I? n>

390 besprochene Votivrelief an Kybele , welches sich von den in Athen so zablreichen
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Denkmalern dieses Gegenstandes dadurch unterscheidet , dass »unter einem Giebel

zweimal dieselbe Gottin mit nur leichter Veranderung dargestellt ist«, wahrend C.

Botticher nicht die Gottin selbst, sondern Priesterinnen derselben erkannt wissen

wollte , und Gerbard annahm , dass es sich um die Bilder zweier gleichartiger , aber

an verschiedener Oertlichkeit gefeierten metroischen Culte handele (Arcli. Anz. 1864,

S. 198 fg.) In demselben Raume trifft man — um das fiir diejenigen, welche sich

um die Grabmonumente besonders bekiimmern, ncbenbei zu bemerken — d s Brucli-

stiick einer jener nicht ebenen seltenen mit Ornamenten reich ausg< tatteten Marmorvasen,

welches die nur ausnahmsweise verkommende Eigenthiimlichkeit zeigt, dass vorn auf

dem Bauche eine bildliche Darstellung angebracht ist. Unter den PropylUen ist cm

Fragment eingemauert, entbaltend einen rechten Fuss nach r., dariiber ein Stuck < tornml

bis zum Knochel, riicksichtlich dessen Benndorf in den G. g. Anz. 1870, S. 1563 fg

bemerkt hat, dass es zu demselben Monumente gehorte, wie die bckannte sogenannte

wagenbesteigende Frau und der obenerwithnte »Hermes« , vermuthlich zu der Kigur

jener Frau selbst. — Von den vier bedeckten Riiumen der Akropolis, in denen Antiken

geborgen sind, enthalten drei, so viel ich weiss. nur Marmorsaehen, namentlich Scnlp-

turen: das Wachterhauschen, der Tempel der Nike, die Cisterne bei dem Krechtheion.

Ueber den Inhalt des Wachterhauschens werden wir nachstens Genauores durch Iley-

demann erfahren. Ein interessantes Votivrelief, welches fruber in der Stoa Hadrians

aufbewahrt wurde und schon vorlangst in der Exp. scient. de Morce III, pi. 48,

abgebildet ist, hat jiingst Scheme »Gr.Rel.« n. 108 besser herausgegeben. Von dem

Inhalte des Niketempels ist schon oben, S. 60, die Rede gewesen. Die Cisterne, in

welcher weiland Pittakis »alle kleineren, so wohl plastischen als inschriftlichen Keste

aufgehauft hatte, so dass man die meisten davon nicht einmal sehen, geschweige denn

studiren konnte,» ist freilich seit 1865 lange nicht mehrso uberfullt, aber auch jctzt

keineswegs zu geniigender Betrachtung ihres Inhaltes geeignet.

liefs, Ornamente, ein schemes Pferdebein, Inschriften. Von den Votivreliefs
,

die e.

1

Man

Paar

Dazu kommt nach Matz Gott. gel. Anz. 1873, S. 333 fg. jetzt auch das bei Schone

unter n. 68 abgebildete winzige, aber in sachlicher Beziehung interessante Bruchsttick

und ein anderes »ringsum gebrochenes, sehr abgeriebenes* nicht minder interessantes,

welches dem bei Schone n. 118 abgebildeten, auf den Stufen der Nordseite des Par-

thenon aufgestellten insofern entspricht, als der auf den bekannten Beliefs mit dem

Weiber zum Reigen fuhrenden Hermes vorkommende Repriisentant der Miisse und

Quellen nicht bloss durch eine
Ilornern, sond<!in auch

durch den Vordertheil eines Stierkorpers bezeicl.net ist, dabei aber dadurch abweebt

dass es den nackten, an Kopf und Beinen stark verstiimmelten

am linken Home packend zeigt. Das Hauschen hinter dem Ereehtheioo d.ente schon

Ilerm
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seit 1835 zur Unterbringung der in den Besitz dos Staats gelangten Vasen und anderer

Antiken geringerer Dimensioned unter denen besonders die hervorzuheben sind, welche

durcb die von Ross, Scliaubert und Hansen geleiteten Ausgrabungen auf der Akro-

polis geliefert wurden (Ross Arch. Aufs. I, S. 72 fg.), und wurde so im J. 1837 mit

einem Theile des betreffenden Vorratbs des Museums in Aegina bedacht. Noch im

Jahre 1861, als ihm scbon die Sammlung im Cultusministerium und die der archaolo-

giscben Gesellscbaft Concurrenz zu macben anfingen, konnte es als Hauptmuseum for

kleinere Alterthiimer bezeicbnet werden von Ad. Micbaelis, der im Arch. Anz. 1861,

S. 197 fg. Vasen von den verschiedensten Perioden, Stilgattungen und Formen aus

ihm signalisirt. Einiges der Art findet man auch bei de Saulcy in der Rev. arch.

Fr. 1845, I, p. 276, und von Gerhard Ann. de Inst. arch. IX, p. 135, so wie von

Welcker Zwei Le-

kythoi, die nach Benndorf vermuthlich aus Aegina heriibergekommen sind, hat dieser

jiingst in den Gr. u. Sic. Yasenbild. Taf. XXII, 2, u. XXIII, 1 herausgegeben. Ausser

den Vasen waren schon friihzeitig verschiedene Stiicke aus gebranntem Thon, zum

grossen Theil auch durcb die Befiirbung von Interesse , darunter jener von Ross a.

a. 0. Taf. VIII berausgegebene Stirnziegel mit dem Medusenhaupt, und von Bronze

(z. B. der barocke Kentaur in den Denkm. d. a. Kunst II, 47, 592 und bei Ross

a. a. 0. Taf. VI) vorbanden. Dieser Vorrath wurde — abgesehen von einzelnen Stii-

cken, wie von dem bronzenen Schiffe, welches man im Erechtheion entdeckte (Rhuso-

pulos *Aq%. i(p. 1862, S. 81 fg.) — bedeutend vermehrt durcb die reichen und ma-

nichfaltigen Funde, welche man in den J. 1864 u. 1865 auf der Burg machte

(Brunn nach Decharme und Pervanoglu im Bull, de Inst. arch. 1864, p. 84 fg., Per-

vanoglu ebenda p. 132 fg. und in dems. Bull. 1854, p. 72. fg.). Sie enthielten na-

mentlich mehr oder minder grosse Fragmente, zum Theil mit Inschriften, von bemalten

Platten und Gefassen aus Thon, welche als Weihgeschenke armer Leute auf die Akro-

polis kamen, Terracotten, Lampen (auch vieldochtige) und Bronzestatuetten und andere

Sachen aus Bronze und Blei. Die Bruchstucke der Pinakes bat Benndorf a. a. 0.

Taf. V, Fragmente von Vasen (darunter auch eins mit dem Namen des Topfers und

Malers Nearcbos, Taf. X fg., Scherben mit Inschriften, Taf. XXVIII fg., in anerken-

ise herausgegeben. Sie sind manigfach belehrend. Ganz besonders

interessant wurde es sein, wenn Benndorf's Meinung (S. 50), dass das auf Taf. XXIX,
n. 10 abgebildete Stuck ein Ostrakon mit dem Namen des zu Verbannenden sei,

ganz unzweifelhaft ware. Ein Reliefbrucbstuck von gebranntem Thon mit deutlichen

Farbenspuren findet sich auch bei Schone a. a. 0. n. 136. Eben wahrend des Druckes

dieser Abhandlung kommt mir Jahrgg. XXXI, H. IV der Arch. Ztg. in die Hande,

wo ein Bild von einer rothfigurigen Attischen Vase des vollendeten Stils von &
Hirschfeld auf Taf. 14 herausgegeben u. S. 123 kurz besprocben ist, welches die sel-

W
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tene Darstellung des Satyrn oder Silene ziichtigenden Dionysos enthiilt. Interessant

ist auch die dickschaftige Lanze, mit welcher der Gott die Ziicbtigung verrichtet, da

der Thyrsolonchos in abnlicber Gestalt unseres Wissens erst aus spateren Iiildwerken

bekannt ist (Denkm. d. a. Kunst II, 441, 551, 613). Ob der Gegenstand der Dai-

stellnng dem Biihnenspiel entlehnt sei, muss dahicgestellt bleiben. Die Kleidung des

Gottes spricht durchaus nicbt dafur, eben so wenig als die iibnlicbe atif dem Vasen-

bilde aus Gela in den D. a. K. IT, 196. Es unterliegt keinem ZweifeL dass die Wis-

senscbaft noch manchen Nutzen zieben wird, weim die Sacben erst gelmrig gesondert

und bequem aufgestellt sein werden. Daneben feblt es — abgesehen von den ge-

sondert aufbewabrten Friessculpturen vom Erecbtbeion (Scbonc n. 1—4G) — auch

nicht an Werken aus Marmor. Schon K. 0. Miillcr liess von der Marmorstatue eines

Satyrs eine Zeichnung nehmen, welche bei Scholl »Arch. Mittheil.* Taf. V, n. 11

herausgegeben , aber so unzuliinglich ist, dass eine neue durchaus wimschenswerth

ware. U. Kohler hat im Arch. Anz. 1864, S. 169 den GedanUen ausgesprochen, dass

das Motiv dem Apollo von Belvedere entnommen sei. Die oben erwShnten Ausgra-

bungen von 1865 haben Manches von fragraentirten Marmorwerken geliefcrt. Dahin

gehoren wohl die zwei schonen Jiinglingstorsen von feinem Marmor, welche ich in dem

unteren Raume sah, vergl. etwa Pervanoglu Bull. 1865, p. 75 fg. Ebenda benndet

sich ein Friesstiick vom Parthenon, dem Festzug angehorend, mit deutlichen Spuren

rother Bemalung Deutliche Reste verschiedenfarbiger Bemalung zeigen sich auch auf

dem Relief bei Schone n. 87 mit'dem ganz naturalistisch wiedergegebenen Portrat

des adorirenden Mannes. Ebenso findet man NachhUlfe von Seiten der Malerei, zum

Theil freilich nur indirect bekundet, bei zwei von demselben Gelehrten unter n. 83

u. 84 herausgegebenen mit den iiltesten Reliefdarstellungen der Athena von der Burg

her, deren ersteres, eine Stufe des bedeutend vorgeschrittenen Archaismus reprasen-

tirendes, aber gewiss aus der Zeit vor Polyklet herruhrendes, den Unterschied zwischen

Stand- und Spiel-Bein zeigt, wahrend das andere ais echt archaisches Werk beson-

ders merkwurdig ist (Matz a. a. 0. S. 331). Auch das ebenfalls die Athena betref-

fende ReliefbruchstUck bei Schone n. 92 befindet sich im lliiuschen Unter dem Erech-

theion.

Wabrend

Akropoli

enthalten , auf der Bibliothek nur Miinzeu und Bleie nufbewahrt werden findet s,eh

nur in zwei Sanunlungen eine grossere Anzahl von liildwerk.n und Lenkmaleru der

verschiedenen Gattungen, welche man uberhaupt in Athen nntritTt: .m Varvak.on und

im Cultusministerium. Ueber jene wird weiter unten au.fuhrl.cher d,e Bed. sem.

Die Eiiume der Sammlung im Cnltusministerium sind iiusserat besclionkt und zu-

gleich zu Bureauzwecken in Anspruch gen„mmen. So konntcn nur Wcrke TOO ge-

ahme finden. ™ bald durch
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mann vollstandiger und genauer bekannt werden wird, so wird es (loch nicht

unzweckmassig sein, hier Folgendes zu bemerken. Unter den Sculpturen aus Marmor

befinden sich zwei wichtige statuarische Darstellungen der Pallas, die von Ch. Le-

normant ans Licht gezogene, ofters besprochene und abgebildete der Parthenos und

die zuletzt von 0. Jahn De antiq. Minervae simulacr. Att. t. Ill, 7 herausgegebene

von Melos, (woher auch ein Marniorkopf, nach Rhusopulos Bull. d. Inst. arch.

1866, p. Ill, des Caracalla, stammt), und mebrere interessante ebenfalls scbon be-

kannt gemachte Reliefdarstellungen, z. B. die neulich durch Schone a. a. 0. n. 105

abbildlich mitgetheilte mit dem inschriftlich bezeugten Zeus Philios, die von Mi-

chaelis in den Ann. d. Inst. XXXV, 1863, tav. d'agg. L, n. 2 herausgegebene mit

Pan und den Horen und die entsprechende bei Schone n. 117 fg. mit dem durch

das Kerykeion in der Rechten, wie schon Kekule Theseion n. 192 bemerkte, deut-

lich cbarakterisirten Hermes, der drei Frauen fiihrt, und dem Kopfe des Acheloos.

Zu diesem letzten hatte sicli kurz vor meiner Ankunft in Athen ein Pendant einge-

funden, ein Relief, welches auch- innerhalb einer Grotte den Hermes drei Frauen

fiihrend zeigt und davor einen Rundaltar, nicht aber den Flussgund davor einen Rundaltar, nicht aber den Flussgottkopf. Der Rund-

altar setzt ausser Zweifel, dass das, was auf den entsprechenden Darstellungen

als »Fels« oder »Erhohung« oder »aufgeschutteter Steinhaufen« oder » aufgeschiitteter

Omphalos « gefasst ist, auch ein Altar sein soil. Uebrigens spricht auch Newton

in Gerhard's Arch. Anz. 1854, S. 512 fg. und in den Travels and discov. in

Vol

the

den zunachst stehenden Re-

liefs, des zu Gallipoli (welches noch A. Dumoat Rapport sur un voy. archeol. en

Thrace, Miss, scient. VI, p. 468 fg. an diesem Orte vorfand), von einem » Altar* un-

terhalb des Pan. — Noch viel betrachtlicher als hinsichtlich der Marmore ist die

im Jahre 1863 durch den Antikenbesitz der Konigin Amalia (Bursian in dem Arch.

Anz. 1855, S. 54* fg., Michaelis ebda 1861, S. 200*) und einige Vasen, die sich friiher

in einem unteren Zimmer des K. Schlosses befanden, an bemalten Thongefassen u. Ter-

racotten und durch die S. 73 erwahnte Bronzestatuette bereicherte Sammlung im Cultus-

ministerium in Betrefi der Bildwerke und Alterthiimer anderen Materials; ja sie ent-

halt Manches, was selbst im Varvakion nicht gleich oder ahnlich zu finden ist. Auch

davon ist Mehreres in Griechischen (z. B. die bei Athen gefundene Triptolemosvase

mit der Erklarung von Papasliotis in der
y

Aqx. iq>. 1856, auf der Taf. zu p. I 351)

CXXIII

Werken herausgegeben , in der Arch. Ztg. (

Pervano ;lu in der Arch. Ztg. XXVI, 1869, S. 102 fg.)»

in Conze's Melischen Vasen, in Benndorfs Griech. u. Sicil. Vasenbild. (zwei Votiv-

teller, Taf. VII u. VIII, 1, sechs weisse Lekythoi, Taf. XVI, 3, XVHI, 1, XIX, 1- *

3, XXI, 1 u. 2, die aus dem Arch. Anz. 1863, S. 120* u. 234, bekannte Vase des
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Exekias, Taf. XXX, II), in Schone's Griech. Rel. (sechs Melische Thonreliefs, n. 124,

125, 126, 128, 130, 134, und die Brucbstiicke einer Biichse aus Elfenbein oder Knochen

n. 149), auch in Heydemann's Vasenb. Ein interessantes Ostrakon, ein Bruchstiick

einer Quittung enthaltend, hat Dumont Inscr. cer. p. 419 bekannt gemacht Ver-

muthlich befindet sich in der Sammlung auch der von Gerhard Ann. d. Inst. IX. p. 144

als dans le depot national befindlich erwahnte sehr sclu'ine und wegen seiner Jlerkunft

aus Athen besonders beachtenswerthe Scarabaus mit Orestes und Klcktra. — Ueber

die Mtinzsammlung in der Bibliothek, deren erste Anfiinge schon aul d s Jahr 182i>,

da das Griechische Centralmuseum zu Aegina war, zuriickgehen , werden notes in

Anm. 11 genauere Nachweise gegeben werden. — Unter den allein oder fast allein

Marraore enthaltenden Antikendepots alteren Datums in der Unterstadt ist das be-

deutendste das seit dem Anfange des Jahres 1835 bestehende in und bei ctan The-

seion, hinsichtlich welches Kekul^'s Schrift nur Weniges und Geringfiigiges nachzu-

tragen oder zu berichtigen ermoglicht. Dann kommen die in dem Verschluss an

der sogen. Stoa Hadrians und im Thurm der Winde. Jenes datirt schon seit 1837

und erhielt bei seiner Begriindung auch Einiges aus dem Centralmuseum zu Aegin.i. Ks

ist schon in Pittakis *Aq%. iyni*., 1837—1841, dann besonders in ScholPa Arch.

Mittheil. nach den hinterlassenen Papieren K. 0. Miiller's (der Manches aus ihm zeichaen

liess, das in dem einzigen 1842 erschienenen Kupferhefte niclit zur Ilerausgabe ge-

kommen ist), in Kiirze auch von de Saulcy in der Rev. arch. Fr. 1845, I, p. 269,

und eingehend mehrfach nach dem Bestande vor 1845 in Stephani's Proomien zu

den ind. lect. der Dorpater Universitat und in dessen »Ausruhendem Heraklesc be-

riicksichtigt. Einiges, was friiher in ihm aufbewahrt wurde, ist jetzt anderswo unter-

gebracht. Der Thurm der Winde kam erst fast zehn Jahre spater, 1846, zur

nutzung. In beiden Depots (iiber welche wir bald durch Heydemann genauere Kunde

erhalten werden) befinden sich trotz der Mangelhaftigkeit der— itaumlichkeit, in Folge

A~^~ ~~_^+i:«U ;~ A™ ftfrko wr\ A\a AlforfhJimPr cmr tpinPn Srhlltz freffGn die Wlt-

Windethterung haben, wahrend die zum Depot des

Theil unter freiem Himmel sind , die Farben an den Grabstelen und Grabvasen ent

weder schon ganz zerstort sind oder der Verbleichung immer mehr entgegengehen,

(Ad. Michaelis in den Ber. d. K. Sachs. G

113 fg.)— einzelne zum Theil allerdings erst in neuerer Zeit dahin gebrachte Si eke,

8

G

cksichtigu

geworden ist. So in der Stoa die vermuthlich aus dem vierten Jahrhundert

staramenden Friesbruchstiicke von Lamia, die wir hier in

Abgussen besitzen, mit Nereiden und Tritonen, unter welchen sich einer mit dem

Dreizack befindet (urn diese Einzelnheit gelegentlich zu signalisiren, als Nachtrag zu

der Comment, de diis Gr. Romanisque tridentem gerentibus, adn. 25. und em

Hist.-nliil. Classe. XIX M
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alterthiimlicher mannlicher Torso mit von den Achseln nach vorn herabfallenden

Haarflechten und Stutzen vor der Brust, die zum Halten der Hande gedient zu

haben scheinen. Es war mir interessant zu sehen , dass diese beiden Stiicke,

welche meine Aufmerksamkeit vor alien erregten, auch von Stark S. 351 besonders

hervorgehoben sind. Aus dem Thurm der Winde gehoren in jene Kategorie die von

Schone »Gr. Rel.« Taf. XXIX, n. 122 u. 123 und Taf. XV, n. 74 publicirten Bruch-

stiicke von Grabreliefs. Das erste, auf welches auch Trendelenburg im Bull. d. Inst.

arch. 1872, p. 98 aufmerksam gemacht hat, ist in ;kunsthistorischer Beziehung als

wirklich archaisches Werk und belehrender Pendant zu dem sogen. Leukothearelief

der Villa Albani von besonderer Wichtigkeit ; das zweite ist in kunsthistorischer, wegen

Typ und zugleich auch in kunstgeographischer

Hinsicht von Belang, da es aus der Umgebung von Abdera stammt. Beide Stiicke

sind auch in Gypsabgiissen zu haben (die sich u. A. in der Gotting. Samml. finden).

In beiden Depots fehlt es ausserdem nicht an schon seit langerer Zeit vorhandenen

Stiicken
,

welche namentlich in gegenstandlicher Hinsicht Interesse erregen. In der

Hadriansstoa sah ich die des Kopfs entbehrende, mit der mehrfach besprochenen mann-

lichen Statue aus Andros im Theseion, welche ich ebenso wie Kekule »Thes.« n. 368 fiir

die des Hermes halte, zusammen gefundene weibliche Gewandstatue, die in der Rev.

arch. 1846, pi. 53, 1 abgebildet ist, und die drei einen Reigentanz urn einen Cippus

ausfuhrenden Horen (Stephani »Ausr. Herakl.* Taf. V. n. 4-6). Ebenda befindet

sich — irre ich nicht — das Weihrelief mit (Aka)demos und Theseus, welches

in der Arch. Ztg. 1845, Taf. XXXIII, n. 1 abgebildet ist. Unter den Grabdenk-

malern, die besonders zahlreich sind (fur das von der Wiener Akademie vorbereitete

Werk sind etwa 245 Stuck photographirt) und schon vorlangst nicht bloss durch

Beschreibung
,

sondern auch durch Abbildung Berucksichtigung gefunden haben

(wir
'Aq%

n. 1002, Stephani Tit. Gr. P. Ill, tab. I, Le Bas Mon. fig. pi. 80), ziehen ausser

den mit Farbenschmuck versehenen und einem wegen der seltenen Eigenthiimlichkeit,

dass der Rosettenschmuck nicht an der Vorderseite, sondern an den beiden schmalen

Nebenseiten angebracht ist, (Kumanudis *Axx. $mYQ . in. S. 15, Anm., 'Jqx> *W"
1863, T. 43, n. 3 u. 4 Liiders Arch. Ztg. 1873, S. 56), beachtenswerthen , so wie

einem, auf welchem in Flachrelief eine urn die Stele gewundene Tania dargestellt, wie

wir sie auf den Attischen Lekythoi mehrfach finden (Pervanoglu Grabst. d. alt. Griech.

S. 13, a. 1), auch einige durch ihre Reliefdarstellungen die Aufmerksamkeit auf

sich. Hinsichtlich einer der betreffenden Stelen, welche durch die Abbildung in der

*AqX . *ni*. 1841, n. 721 und genauer durch die bessere in Stephani's Ausr. Herakles

Taf. VI, n. 1 bekannt ist
, konnen wir uns begniigen , auf diesen a. a. 0. S. 39 zu

verweisen. An einer anderen, fragmentirten, erblickt man vor dem in sein Himation
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gehiillten Verstorbenen eine kleine unbartige Herme (Conze Arch. Anz. 1867, S. 102

fg.). Grosserer Figurenreicbthum findet sich an dem hauptslichlich eine Eberjagd in

waldiger Gegend darstellenden Grabstein des *AQT€(j,tdooQog Brjoaisvg, welcher schon in

der *Aqi. scptjfi. vom J. 1841, n. 601 abgebildet und auch sonst besprochen ist, zu-

letzt von Pervanoglu Grabst. d. a. Gr. S. 44 fg. Hier gewahrt man an cinem Bauine,

neben welchem ein Ebervordertheil zum Vorschein kommt, zwei Hasen in ciner Tasche

ahnlich aufgehangt, wie einer auf dem Vaticanischen Relief mit der fackeltragendcn

Artemis (Brunn Ann. d. Inst. XX, p. 436), welches nachstens in der dritten Anil, der

D. a. K., II, 15, 166, a, herausgegeben werden wird. Pittakis, der die II. ntu nbe

des Reliefs besorgt hat, spricht freilich a. a. 0. der *Aq%. icp., p. 432 von woyw% atytg,

auch Pervanoglu' erwahnt a. a. 0. »eine (so!) Ziege.« Aber schon der Verlntiger

jener Abbildung hat richtiger gesehen. Das Gerath anlangend, so glaubt Pittakis

in demselben das axsvog no^evixov aavtvXa wiederfinden zu konnen, welches noch

jetzt in Griechenland in der dargestelltcn Weise gebraucht werde, um jungo Thiere

vor den Nachstellungen durch reissende Thiere zu schiitzen. Die Bemerkung ist im-

merhin interessant, wenn es auch sowohl durch den Umstand, dass die Jungeu auf

dem Relief nicht zu den zahmen , sondern zu den wilden Thieren gehiiren
,

als auch

durch die Vergleichung des Romischen Reliefs zu Tage tritt, dass es sich um eine

jabe an Artemis handelt. Noch figurenreicher ist das auch aus Komischer Zeit

stammende Sepulcralrelief, welches Conze in der Arcb. Ztg. 1871, Taf. 49 bekannt

gemacht und S. 81 fg. erklart hat. Wie hier Herakles und Eroten dargestellt sind,

so kommen auch auf anderen Grabreliefs der Sammlung mythologische Figuren vor,

nicht bloss die zur Geniige von Grabern her bekannten Sirenen, wie auf den Stelen,

welche unter Anderen Conze in Leutsch's Philol. XVII, 1861, Taf. I, 1. 2 abbildlich

mitgetheilt hat, sondern auch Bellerophon auf gefliigeltem Pegasos dicht unter einem

Baum, wenn Pervanoglu a. a. 0., S. 78 nicht irrt.

die beiden auch wegen der Gleichheit ihrer bildlichen Darstellungen beacl.tenswerthen

Altare aus dem Cybeledienste, welche zuletzt und am genauesten von Conze in Ger-

hard's Arch. Ztg. XXI, 1863, S. 74 fg. und Arcb. Anz. 1807, S. 10* fg. behandelt

sind, und von denen der schon langere Zeit bekannte, welcher friiher einmal in der

Hadriansstoa aufbewahrt wurde, auch geniigend auf Taf. CLXXVl CLXXVII abge-

bildet ist. Die »kleinen ringformigen Hangeleuchter, circuli, linden s.ch, um das

gelegentlich zu bemerken, auch auf dem Silberbecl.er des Ant-Cab. zu W.en be, Ar-

neth Gold- u. Silbermon., Taf. S. VII. n. 90, und zwar ebenso an f.u.rlanden auf-

gehangt. Schon seit langererZeit befindet sich ebenda ein Lies mit der Darttellung

von fiinf nackten Eroten mit grossen Flugeln, die von rechts nach hnks tcl.reiten.

Weih

W

Der erste tragt
desgl

Prochus; die linke Hand fasst
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eine Schale, welche in Brusthohe dicht an den Korper gehalten wird; vgl. Perva-

noglu im Arch. Anz. 1861, S. 231* welcher irrig vermuthet, dass das Relief das schon

bei Stuart Ant. of Ath. II, Ch. IV, p. 29 publicirte sei. Ein ReliefbruchstUck mit der ei-

nen Sieger bekranzenden Athene hat Schone n. 74 herausgegeben. Ein anderes Re-
lief zeigt das Bruchstuck eines Mannes bis zum Oberschenkel ; er steht , mit einem
Himation bekleidet, baarbeinig zwischen einem von einer Schlange umwundenen Rund-
altar, mit einer Fackel daran, und einer Rundsiiule. Von den Grabstelen, deren Conze
44 hat photographiren lassen, sei nur noch eine 2' hohe, l*/t

J breite erwahnt, die

bei mittelmassiger Arbeit ein hubsches Motiv zeigt: vor der sitzenden Verstorbenen
steht ihr Sohnlein, das sie streicheln will, ihr Tochterlein schmiegt sich an ihr Knie,
der stehende Mann reicht ihr die Hand (wie Gebhardt notirt hat).

16) Die meisten der schon in das Museum an der Patissiastrasse gebrachten
Ueberreste des Alterthums befanden sich unter freiem Himmel aufgestellt oder her-
umliegend. Unter dem, was mir zu Gesicht kam, erregte ganz besonders meine Auf-
merksamkeit eine aus dem Peloponnes stammende archaische weibliche Sitzstatue aus

ME>A
d. i. Uy^crcrf, einem Namen, iiber welchen jiingst noch R.Forster in der Arch.^ 10 ,^
S. 139 gesprochen hat. Es ist dasselbe Werk, welches ich so eben, da ich im Be-
gnff bin diese Schrift abzuschliessen, von Carl Curtius in der Arch. Ztg. XXXI, 1873,
S. 110 fg. ausfiihrlicher besprochen finde, der es im Februar 1870 vor dem Khane
an der Frankobrysis an der Strasse zwischen Megalopolis und Tripolitza vorfand.
Wenn G. Hirschfeld an C. Curtius berichtete, dass der zweite Buchstabe der Inschrift
(deren ubnge Buchstaben wegen Mangels an Typen auch hier im Druck nicht genau
wiedergegeben werden konnten) die Form a babe, so glaube ich mich auf W. Geb-
hardt s abweichende Angabe verlassen zu konnen. Auch eine andere durch ihre In-
schrift und zudem noch durch manche FiW.H^i.^u der Darstellung beachtens-
werthe fragmentirte Statue fanden wir im Patissiamuseum vor: jene im J. 1869 aus
den Ausgrabungen der Stoa des Attalos hervorgegangene mit der auf Iason den
Athenaer als Verfertiger lautenden Inschrift, welche Gurlitt im Bullett. d. Inst. arch.
1869 p. 161 fg. zur Kunde gebracht hat, nebst dem zugleich an derselben Stelle auf-
gefundenen Statuenfragmente. Dem Vernehmen nach besitzt Gaedechens von jenem
Werke

Dazu kommt
jetzt als besonders interessante Grabstele die eben von 0. Lfiders in der Areh. Ztg.
a. a.

.
b. 94 fg. „. Taf. 7, n. 3 besprochene und abbildlich mitgetheilte ans der

tmgegend von Athen stammende, namentlich wenn das dargestellte Kind wirklieh als
Madchen zu betracbten sein sollte , wofiir weder die Anordnnng des Haars noeh die

wahrend

Weise
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der Zutheilung eines iniflXfipa eher fiir einen Knaben spricht. Dass eine xogioxtj wie

eine yvvr\ jslsia angezogen ist, kommt mehrfach vor: Rhusopulos *Aqx* i<p* 1862, p.

247 kennt freilich nur zwei Beispiele. Besonders interessant ist die Grabvase in der

*Aq%. 8tpri(A» n. 890, wo ein allerdings etwas alteres Miidchen und ein nackter Knabe

bedeutend geringeren Alters vor der sitzenden Mutter stehen. Ueborall muss seit

meiner Abreise die Zahl beachtenswerther Orabmonumente sehr zugenommen haben,

da dem Vernehmen nach unter den von Conze veranlassten I'hotographicn »das neue

Museura« mit 93 Stiicken vertreten ist. Kinige Nachwcise in dieser Bezichung bei

Lolling in den oben Anm.8 angef. Berichten. Gross war schon friiher die /aid jener

als Rundsaulen gestalteten, nieist nur mit Namcnsinschrift vcmsiIhihh einfachen

Grabstelen. Auch zwei durch ihre Grosse imponirende und mit don dazu gehiirenden

Deckeln versehene Sarkophage waren vorhanden, deren bildliche Verzierung in

Guirlanden, Sphinxen und Jagden bestelit, wie sie aus liomischer Zoit bekannt ist.

Unter den Inschriftsteinen befindet sich der am Lykabottos gefundene mit der zuerst

durch die Avyr^ vom 21 Septb. 1870 bekannt gewordenen Prytfinenimchrift aus dem

fiinfzehnten Jahre nach der ersten Anwesenheit Hadrians, woriiber Genaueres bei Hirsch-

feld Bullett. d. Inst. arch. 1872, p. 118 fg., und das jiingst aufgefundene J'ostament

mit der auf einen Zehnten an Apollon lautenden Inschrift (Kumanudis ia yt(-)HNAION,

I 12, 1872, p. 172, u. 0. Liiders Bull. d. Inst. arch. 1872, p. p. 267, 10). Ueber

eine andere interessante Inschrift s. unten Anm. 18, S. 95.

17) Ich ward auf den Finlay'schen Garten schon vor meiner Reise nach Griechen.

land aufmerksam durch die mir von Fr. Matz mitgetheilte Notiz, dass sich in jenem

,p mit der von Stuart bekannt eeinachten, in den Denkm. d. a. KunstMarmorva
WunschII, 22, 239, wiederholten Marsyasdarstellung befinde. Auf meinen

mir Lolling eine Zeichnung und Beschreibung. Nach meiner liuckkehr fand ich eine

von Heydemann veranlasste, wesentlich entsprechende Beschreibung durch 0. Liiders

XXX, 1873, S. 96. Von den auf der friiheren Abbildung darge-

stellten Floten- habe auch ich keine Spur gewahrt. — Ueber <hn sonstigen Besitz

Finlay's an Gegenstanden aus dem classischen Alterthum: unten Anm. 23.

18) Bei demDeutschen Gesandten, Herrn von Wagner, sah ich an Antiken eine

vor Kurzem gefundene Statuette der Aphrodite mit (nach aiten Spura erganztem)

Eros auf der linken Achsel: Kopf modern, schone Gewandung, aus der beaten Zeit;

ferner eine gleichfalls nicht lebensgrosse Statue, welche mit dem rechton I- usee hoch

auftritt, in der einen Hand einen (wohl ergiinzten) Rocken und dieander* Hand so halt,

dass man zunachst an Spinnen denkt; endlich einen sehr fattmM&tcn weiblichen

Kopf mit Spuren von Farbe an den Augen und Ilaaren, von cigenthumheh schwer-

muthigem Ausdruck im Gesicht, eher Persephone als Demeter darstellcnd, da die

Bildung nichts Matronales hat, wenn einmal zwischen beiden Gottinnen gewahlt
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werden soil.
S

kopfe, die sehr beachtenswerth sind, namentlich ein aus Tanagra stammender weib-

licher, etwa auf eine jugendliche madchenhafte Gottin beziiglicher, an welchem das

Gesicht vollkoramen ausgearbeitet ist, das Haar aber nocb nicht, auch von der Tania,

welche iiber die Stirn hinlaui'en und das Haar urageben sollte, nur eine Partie vorn

iiber der Stirn und zu beiden Seiten des Kopfes angedeutet ist; ausserdem noch ein

grosserer Kopf eines verschleierten Weibes (»Denieter« ?). Von ganz besonderer

Schonheit ist der Torso einer mannlichen, vermuthtich dem Knabenalter angehorenden

welche den rechten Arm gehoben hielt (ob iiber den Kopf hin?), den linken

senkte und das linke Bein vorsetzte. Aus der Classe des erhabenen Bildwerks fand

ich einige Grabreliefs und noch mehrere Votivreliefs vor; unter diesen einige recht

interessante. Ein aus Megara gekommenes , auf rohem Steine ausgefiihrtes zeigt ein

zweites neues Beispiel jener schon oben S. 11 beriihrten durch mehrere Exemplare

bekannten Darstellung: zumeist nach links, vom Beschauer, Pan iiber seiner Grotte,

dann Hermes (ohne besondere Attribute) mit den drei schreitenden Nymphen, davor

einen Altar aus rohen Steinen, zumeist nach rechts den Kopf des Flussgottes. Von

einem recht hiibschen Votivrelief sind zwei Adoranten erhalten, die bis zu einem ge-

Grade an die Reiter vom Parthenonfries erinnern, unter ihnen die Inschrift
wissen

(S) £0 1. Die Reiter erheben die eine Hand. Ein Votivrelief hat die Inschrift

(K)AAAITEAH2 AAESIMAXGI ANEQHKEN (der Anfangsbuchstabe des ersten

Namens ist abgeschabt, die angedeutete Erganzung Lolling's, der auf meinen

Wunsch die Inschrift genau untersucht hat, ist indessen unzweifelhaft ; der vierte

Buchstabe des zweiten Namens ist trotz einiger Beschadigung als £ deutlich zu er-

kennen: das H hat die Form |-|. Leider habe ich iiber die Herkunft des Reliefslit
m

nichts vernommen. KcdAnstyc; sowohl als auch
'

Akh^i^ayoc, sind Namen, die wir

aus Attika und anderswoher kennen. Wahrscheinlichkeit

imachos kein heroisirter Sterblicher, sondern eins jener haufig auch als Heroen be-

Wesen

wie Jung

*

4, Herodot. VIII, 39), Promachos zu Psophis (Pausan. VIII, 24, 3) und Andere, iiber

welche zu vergL Welcker Gr. Gotterlehre III, S. 282 fg.) Es zeigt zumeist nach

links einen Krieger mit Ross, vor ihm nach rechts, auch in grosseren Dimensionen

ausgefiihrt, einen alten Mann und eine weibliche Figur,

frau, die dem Krieger in die von seiner Rechten hingehaltene Patera einzuschenken

im Begriff ist, dann zumeist nach rechts zwei kleinere adorirende Figuren. Auf einer

anderen merkwiirdigen Reliefplatte findet sich bloss ein siebenstrahliger Stern m ei-

nem (nach oben offenen) Halbmond dargestellt. Daruuter steht eine langere Inschritt,

in welcher der »Priester Bekleider der Isis und des Serapis Aurelios Epaphrodeitos*

von sich sagt, dass er das Werk »dem himmlischen Monde geweiht habe.* Uer
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Griechische Text ist kiirzlich von rair in den Nachrichten d. K. Ges. d. Wissensch.

zu Gottingen 1874, S. 14 fg. mitgetheilt und erlautert. In Folge nachtraglich ein-

gezogener Erkundigung hore ich dass die Reliefplatte Atbenischer Herkunft sei. So-

mit wird man unwillkiirlich an den Aurelios Epaphrodeitos erinnert, welcher auf dem

bekannten Sarkophag von Wiltonhouse (Denkm. d. a. K. II, 10, 117) gena.mt ist,

Szumal da jiingst R. Forster >Der Raub und die Riickkelir der Persephone

letzthin angezweifelte Auffindung dieses bei Athen dargetlian hat, Ausserdcm schreibt

mir Dr. Lolling iiber die Saburoffsche Reliefplatte: »die Inschrift erinnert an eine

andere auf rothem granitartigen Marmor aus spater Zoit, welche sich jet/.t beim Pa-

tissiamuseum befindet und bei P. Foucart in dessen jiinst er-chicnener Sclmlt »Des

assoc. relig. chez les Grecs« p. 219 mitgetheilt ist Die genaueste Copie dieser in-

teressanten Inschrift ist jetzt in Dittenberger's Bcsitz, fiir welchen sie von I>r. Lttdors

angefertigt wurde«. Das allermerkwurdigste aber ist ein etwa dreiviertelknisformiges,

lelief, welches innerhalb einer Grotte unten in der

Mitte einen bartigen Menschenkopf mit Stier-ll«.rnern und Ohren, wie er dem Dio-

nysos und den Flussgottern zugeschrieben wird. ohne Zweifel den des Acheloos, auf

einem Tische stehend zeigt, und daruber im Kreise herum sieben Figuren, unter

denen man oben in der Mitte Zeus und rechts von ihm Pan leicht erkennt. Eine genauere

Beschreibung und Erklanmg der Darstellung werde ich bald in einer besonderen, dem

laufenden Jahrgange der Schriften der Gutting. Soc. d. Wissensch. einzuvcrleibcnden

Abhandlung zu geben versuchen , da der Herr Besitzer des Reliefs sich freundlichst

gradlinig

sehr

Schrift

hat. - Ausser diesen mir leider erst am Tage meiner Abreise von Athen zu Gesicht

gekommenen Marmorwerken besitzt Hr. von Saburoff noch hochst intoressante Sta-

tuetten und Vasen aus Thon, wie
Zur Zeit

meines Anfenthalts wird das Wichtigste wenigstens noch nicht vorhanden gewesen

Das ist ein Theil (etwa 20-30 Stuck) jener .Beit dem Anfange des Sommers
_ a m J*

sem.
gelegte

guren aus gebrannter Erdec , iiber welche ein so eben erschienener Aufsatz v. 0.

Luders in der Wochenschrift »Im neuen Reich. 1874, Nr. 5, S. 178 handelt L>»

Athenische Privatsammlung, in welcher rich >die vollendetste Gnipp<M befindet, die

von Luders ausfiihrlicher besprochen wird, ist oben die des Urn. von Sib... off. Da mir

durcb die Giite desselben zum Behuf der Erkliirung eine freilich kemeswegs 1 llkom-

mene Photographie derGruppe iiberschickt worden ist, so habc ich diesc alsN.gnette

auf S. 63 abbilden lassen und will sie zunachst etwas engender bc-handc-ln Lu-

ders beschreibt und deutet sie folgendermassen. -Auf einem braunen Lehnstnhl mit

breiter bequem geschweifter Ruckenlehne sitzt auf einem himmelblauen Iolster ettt
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jugendliche Frau in rosenrothem Kleid , das die Arme viiilig uackt lasst; die Fiisse

ruhen auf einem Scheniel. Mit der rechten Hand stiitzt sie auf das rechtelvnie einen

braunen Stab, der durch einen fast an der Spitze iiber der Hand befindlichen runden

Knauf von gleicher Farbe hindurehgeht , verniuthlich der obere Theil einer Spindel.

Sie wendet den Kopf etwas geneigt nach einem nackten Erosputten mit goldenen

Fliigeln hin, der sie lachelnd anblickend in ihrem linken Arme ruht. Um den linken

Oberarm tragt sie eine goldene Spange, in den Ohren goldene Gehange. Vielleicht

(wenn nanilich unsere Erklarung des mit der rechten Hand aufgestiitzten Gegenstandes

richtig ist), ist die alte Erzahlung des in der Grieehischen Literatur aus Sappho be-

kannten, ubrigens bei alien Nationen wiederkehrenden Volkslieds dargestellt von dem

Madcben, das spinnen wollte und dem dann das Radchen stockte, weil ihr Herz mit

andern Dingen beschaftigt war. An Aphrodite und Eros ist gewiss nicht zu denken*.

Hierzu bemerkt Dr. Lolling; »Die Grosse der Gruppe betragt etwa 0,18. Die

ETande der Frau sind ungeschickte Arbeit, plump und grob. Am meisten Sorgfalt

ist, wie auch bei den anderen Tanagraischen Terracotten, auf das Gesicht verwandt.

Die Haare der Frau haben eine blassrothe Farbe und waren wohl urspriinglich

vergoldet.« (Schon Liiders bemerkt »das Haar ist an fast alien .
Frauenkopfen

jetzt roth , da aber mehrfaeh deutliclie Spuren von ausserst feinen Golddrahten

sichtbar sind, so diirfte das Roth wohl nur die Grundfarbe fiir eine regelmassig durch-

gefrihrt gewesene Vergoldung der Haare sein«). »Ein Stiick voni Gewande der Frau,

das vom rechten Knie abwarts laufende, ist noch jetzt rosenroth. An der Fussbe-

kleidung der Frau sind Reste hellrother Farbe erhalten. Um das Gewand derselben

lief ein breiter rother Saum. Das Kissen auf ihrem Sessel war roth und blau, wie

noch ziemlich bedeutende Reste dieser Farben zeigen. Die Fliigel des Eros sind

blau; ich kann nicht entscheiden, ob sie urspriinglich vergoldet waren. Die von Dr.

Liiders gegebene Erklarung kann ich nicht annehmen, weil erstens der von der Frau

mit der rechten Hand aufgestiitzte Gegenstand keine Spindel, sondern eher ein Spiel-

zeug ist, dessen ihm unerklarliche Bewegung den Eros so erschreckt haben mag, dass

er voll Bestiirzung in den Arm der Frau geflohen ist, und zweitens der Ausdruck

im Gesichte des Eros wie auch die ganze Darstellung nicht dazu passt«. Er fiigt

noch hinzu: »Die Frau richtet den Blick, wie mir schien, nicht auf den Eros, son-

dern blickt iiber denselben hinweg; der Eros blickt auf den Gegenstand in der Hand

der Frau.« Was Lolling's Zweifel an Liiders' Erklarung anbetrifft, so kann ich den-

selben nur gutheissen, ganz abgesehen davon, dass bei Sappho, fragm. 90 Bergk,

nicht vom Spinnen, sondern vom Weben (xQexyv xov Xmov) die Rede ist. Die mir

bekannten sicheren Spindeln zeigen nie eine solche Kugel. Sie haben vielmehr eine

langlich rnnde Gestalt, die sich nach oben und unten zuspitzt. So ist auch der

Ausdruck teres fusus bei Ovid. Metam. VI, 22 zu verstehen. Aber an ein Spielzeug
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ist gewiss nicht zu denken. Wir sind mit den verschiedenen Arten von Spielzeug

fur Kinder sehr wohl bekannt, vgl. Herm. Lehrb- d. griech. Privatalterth., zw. Aufl. von

Stark, §. 33. Allein keine passt fiir den dargestellten Gegenstand, auch nicht die

Kinderklapper, selbst nicht in dem Exemplare, welches Becq de Fouquieres Les jeux

des anc. p. 6 an erster Stelle abbildlich mitgetheilt hat. Eher konnte man sich noch

die Annahme eines kurzen Scepters gefallen lassen, Man vergleiche etwa das der

Hera auf dem Vasenbilde bei Giancarlo Conestabile Pitt. mur. scop, in una necrop.

presso Orvieto, tav. XV, wo iibrigens das Rund, welches der Herausg. p. 145, wenn

die Abbildung genau ist, wohl mit Unrecht fiir un melogranato bfi.lt, viel kleiner ist.

In dem vorliegenden Falle wiirde man die Himmels- oder Wclt-Kugel anzunehmen

haben. Indessen hat doch fiir diesen der Gedanke an ein Geriith des gewohnlichen

Lebens, welches der Beziehung nach wesentlich auf dasselbe hinauskonmien wiirde

wie die Spindel, viel grossere Wahrscheinlichkeit. Wir meinen den Rockei

colus. (i

td ijldxata, xXfiapa, xXuxstijq, angebracht ist, eine andere, mehr langliche Form. In-

dessen tritt der Knauf uns, wenn auch noch immer in etwas langlicher, so doch

viel mehr abgerundeter Gestalt entgegen bei der Alkmene auf dem oben angef. Va-

senbilde von Orvieto, und ganz rund in Gerhard's Auserl. Vasenb. IV, Taf. CCCII.

CCCIII, n. 3 (einer Darstellung, die der in Rede stehenden besonders nahe komnit),

so wie an dem Grabsteine des Blussus bei K. Klein Abbildung. von Alterth. des

Mainzer Mus. I und vielleicht auch auf dem Relief im Foggini's Mus. Capitolin. IV,

p. 235, auf welche Beispiele mich Treu aufmerksam gemacht hat. Dass die weibliche

Figur nicht Aphrodite darstelle, die Scene vielmehr genrehaft sei, wie Liiders an-

nimmt, hat die grdsste Wahrscheinlichkeit. Treu deukt sich diese nun also. »Kin

Erot ist einer emsigen Schonen zugeflogen, die Besseres zu thun hat als sich mit

dem nichtsnutzigen Erotenvolk abzugeben. Sie droht dem Kleinen daher, ihm mit

dem Spinnrocken aufzuklopfen und dieser flieht angstlich an ihren Busen, sich furcht-

i sam nach dem Instrument in der Hand des Madchens umsehend«. Uns will es be-

Weise

kannweghalt, Rechnung zu tragen. Dadurch

dass das ihm gezeigte Instrument ihm auch angeboten wird , er dasselbe aber nicht

haben will. Das Madchen sagt etwa : nimm statt des Bogens und der Pfeile oder

der Fackel, mit denen du gegen die Herzen Krieg fiihrst, diesen raeinen Kocken und

treibe friedliche Arbeit. Ausser dieser »Perle der SaburofTschen Sammlung- hebt

Dr. Lolling noch zwei andere Terracotten besonders hervor. Zunachst -ein junges

hochst anmuthigem Gesicht. Es ist sitzend dargestellt, wie in sinnende

Betrachtung verloren, die linke Hand leise erhoben, der Kopf vornubergebeugt
;
von

dem Schoosse droht ein aufgeschlagenes Diptychon herabzugleiten.« Dann »ein Stuck

Madchen mit

Hist.-vhil. Classe. XIX N

i
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von ebenfalls sehr feiner und studirter Arbeit, welches vermuthlich einen Sclaven dar-

stellt (darauf deutet der Typus des Gesichts). Die Darstellung hat manche Aehnlich-

keit mit der Hercul. Bronze in den Denkm. II, 28, 309. Jener sitzt auf einem Fels-

block und beriihrt mit den Fiissen kaum den Boden, wahrend er wie ein Verfolgter

(nach Unter

schwarze Reliefvase aus Thespiae mit der Darstellung einer Amazonenschlacht. Die

»hochst iDteressanten« archaischen bemalten Vasen anlangend, so bezeichnet Dr. Lol-

ling als besonders merkwiirdig »eine kleine Amphora mit schwarzen Figuren auf

gelbem Grande. Die dargestellten Gegenstande , lauter Thiere , die in iiber einander

laufenden Streifen urn das Gefass herumgehen , haben eine hochst primitive Gestalt.

Der zwischen und iiber ihnen freigelassene Raum ist mit schwarzen Punkten besat.«

19) Urn mit dem Miinzbestand der Rhusopulos'schen Sammlungen zu beginnen, wel-

cher von dem Besitzer jetzt besonders gepflegt wird, so belauft sich derselbe etwa auf

6000 Exemplare. Das in kunstlerischer Beziehung schonste Stuck ist eine Silber-

von Amphipolis mit dem Apollokopf en face (Vordertheil eines Lowen unter

den Locken?) auf dem Avers und der Fackel auf dem Revers. Ausserdem notirte

ich mir folgende Stiicke: die von Millingen herausgegebene alte Silbermunze von Po-

tidaa, Poseidon als Reiter mit dem Dreizack, nebst einem Stern unter dem Rosse,

darstellend, und eine kleinere Silbermunze derselben Stadt mit demselben Typus der

Vorderseite und dem Minprvpnk<W anf <w Pi^wQuQ .

munze

und dem Mmervenkopf auf der Riickseite; eine Silbermunze von Urano-
polis mit der auf einem Globus sitzenden Aphrodite Urania, ganz ahnlich wie auf

dem in den Denkm. d. a. K. II, 24, 262 a abgebildeten Exemplare, als Averstypus,
aber auf dem Reverse (mit welcbem, nebenbei bemerkt, wohl der »circulus ut videtur,

gemmatus«, der auf der Lampe in Mus. fict. Mus. Passer. Vol. II, t. XIII links von
der Buste der Venus erscheint, wahrend rechts ein sechsstrahliger Stern sichtbar ist,

der Bedeutung nach zusammenzustellen ist) mit einem strahlenumgebenen Kreise,

ein Didrachmon
,
wenn nicht Tridrachmon ; ein Exemplar der auch aus den Denkm.

d.a.K.,II, 16, 173, a, bekannten Miinze 0EPMOYN, welches dadurch von besonderem
Belang ist, dass man innerhalb des Kranzes im Felde vor der Figur der Hypereia

deutlich A2T0 liest
; eine Munze von Pharsalos, welche auf dem Avers links vom

Ohr des Pallaskopfes zwischen Helmbusch und Rand die Inschrift
T
\ enthalt und

auf dem Revers unter dem Ross des Reiters TH wiederholt (der Besifzer bezieht die

Inschriften auf den Stempelschneider, was, wenn es sich ebenso sicher erweisen Hesse,

als es in der That sehr wohl moglich ist, der Munze ein ganz besonderes Interesse

verleihen wurde); eine Goldmunze des Nikomedes, deren Revers den sprengenden
Reiter mit einem Schilde

, worauf ein Dreizack , zeigt , abweichend von dem einzigen

bisher bekannten Exemplare bei Mionnet; die Cistophorenmunze mit Cicero, vollstandiger
als die bei Pinder; eine Silbermunze von I7o$aXia in Lvfeipn • »nAKoh oi™ snWmiinze von
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Ptolomaios I, mit Andeutung der Aegis am Halse und einem 4 an der Locke hinter

dem Ohr, welchen Buchstaben der Besitzer wiederum auf einen Kiinstlernamen bezieht,

und zwar jedenfalls mit grosserer Wahrscheinlichkeit als Andere dasselbe in Betreff
«

anderer Buchstaben auf Ptolemaermunzen gethan haben. — Die geschnittenen Steine

haben dadurch einen besonderen Werth, dass sie wesentlich aus Griechenland, den

t

Tiirkischen Provinzen mit ursprunglich Griecbischer Gultur und dem Orient stammen

und sehr manichfachen Zeiten und Stilgattungen angehoren. Anlangend den alteren

Stfl, so zeigte mir Rh. den Abdruck eines zu Ithome in Messenien gefundenen ver-

tieft geschnittenen streifigen Achats rait dem inschriftlich bezeugten Kopf der l-:o

Ein anderer alterthiimlicher Stein, em Carneol, von dem eine Lithographic nach einem

Abdruck in der Schlussvignette unter a mitgetheilt ist, bietet einen Nachtrag zumeinem

Programm de diis tridentem gerentibus, wie der oben S. 89 fg. erwitlmte Fries von Lamia.

Man sieht einen bartigen Triton, oben Mensch, unten bloss Fisch, der das Gesicht

des in denNacken geworfenen Kopfes nach oben wendet, indem er mit der Hand des

gesenkten und etwas zuriickgehaltenen rechten Arms Seetang und einen rait der Spitze

gekehrten erhobenen einen Gegenstand

halt, welcher zumeist einem mit der Sehne versehenen Bogen gleicht. Kocher und

Waffen

Tritonen , vgl. Benndorf und Schone »Die ant. Bildw. des Lateran. Mus.« n. 537, B.

378, undMon. ined. d. Inst. arch. VI, t. XXXVI, ja selbst bei einer Nereide: Clarac

Mus. de sc. II, 288, 195. Die Haltung der Figur scheint zunachst auf einen im

Kampf Verwundeten zu fUhren. Von den Intaglios spaterer Zeit notirte ich mir einen

Onyx von zwei Lagen, darstellend Athena, welche in der linken Hand Schild und

Lanze halt, sich nach links hin umschaut, wahrend sie nach rechts hin schreitet, und

in der ausgestreckten Rechten eine deutliche Harpe halt (etwa aus einer Perseusdar-

stellung?); zwei Gemmen mit den drei Grazien, einen Carneol aus Makedonien mit

der nicht vollstandigen Inschrift MNHMO-I, besonders hubsch gearbeitet, und einen

rothen Jaspis (der Besitzer, welcher eine besonders ausgebreitete Kenntniss der Mo-

numente hat, bemerkte mir, dass dergleichen Darstellungen auf geschnittenen Steraen

in seiner Heimath von der grossten Seltenheit seien, indem er keine anderen kenne:

indessen habe ich eine auch im Besitz des Kunsthiindlers alia Minerva getroffen); emen

Stem , dessen mir vorliegender, in der Schlussvignette unter b wiedergegebener Ab-

druck eine stehende, unbartige mannliche Figur zeigt, welche mit der Rechten das uber

die rechte Achsel zusammengelegte Gewand, und mit der Linken eine schrag gehaltenc

mit der Spitze nach unten gekehrte, auf der linken Achsel liegende Lanze fa**,

vor ihr eineSchlange und umher die (sicherlich keinen Kiinsth namen enthaltende) In-

schrift^O^^iVJOa derenletzter Buchstabe nicht deutlich ist, also auch Y sem konnte.

Wer ist mit der dargestellten Figur gemeint? Wenn Apollon, an den man auch we-

N
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gen der Inschrift wohl zunachst denkt, so ist die Darstellung sowohl wegen der (al-

zu

69) Lanze, als auch wegen der Art und Weise , wie die Schlange angebracht „.,
beachtenswerth. Schliesslich seien nur noch zwei vortrefflich ausgefuhrte Cameen
erwahnt

krates, graulich

gt den sehr erhobenen Kopf eines bartigen Mannes, wie So-

Eros
bekranzt; von der Linken des Bescbauers her, nach welcher Richtung hin die Gottin
r+rxla~^4- :«4. n:^ • mi » «. _ _

Tauben Werk
auf Achat so ausgefiihrt, dass man an Praxitelische Kunstweise erinnert wird, stammt
aus Tripolitza. grossen

nur

itten, Gerathen, Gefassen aus

Hinsichtlich der betrachtlichen

nur

nicht beriicksichtigt da der Besitzer selbst sie zu behandeln gedenkt. Ein

Ueber einige Thonlampen mitgt Aphrodite auf dem Schwan
und bildlichen Darstellungen habe ich kiirzlich in den Nachrichten

7 fg. Notizen veroffentlicht. WeiterWiss S

und aus Attika.
XXXIII

Mitte

Unter den meist fragmentirten Reliefvasen ohne Bemalung bemerkt

ahnlich dem Welcke Taf. VH igebe Auf einer mit

Gegenstand der auch Athenischen

Europa mit dem Stier dargestellt (ein

ausser den von

47 (vgl. Taf. IV. b) aufgefiihrten z. B.

werke bei dem Kunsthandler Nostrakis.

im Arch. Anz.

m einem Dbl

Wien
\

Terracottarund-

Michaelis

1861, S. 202* nur ein paar zu signalisiren hatte, ist jetzt garmanches
,

Beachtenswerthe verhanden. Die wichtigtigste der von Michaelis beruhrten Vasen
ist von dem Besitzer selbst in den Ann ^ Tw ttvj

Aufsatze
XXXIV

simo
* p. 46 fg. besprochen. In besonders schonen Exemplaren kommen Attische

Lekyth Hervorzuheben namentlich Malerei: Charon.

, liistern

man eine junge

hcher als sonst und mit sehr geringem Bartwuchs, der wi ...
nem weiblichen Eidolon hinschaut , und eine andere , auf welcher
Frau mit Schmetterlingsniigeln mit dem xavolv zur Darbringung des C
Stele erblickt. Diese Darstellung ist, wenn die Schmetterlingsflugel
sem sollten

,
wie der kundige Besitzer annimmt , so singular , dass ich wenigstens

damit nicht fertig zu werden weiss. Ganz abgesehen davon, dass diese bemalte

wirklich
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se die erste sein wiirde, auf welcher ein Weib mit Schmetterlingsfliigeln vorkame

ein anderes in Italien zu Tage gekommenes Vasenbild, auf welchem Psyche dar-

gestellt ist, beruht auf moderner Falschung — , so kennen wir vielleicht ein

Beispiel eines als Psyche mit Schmetterlingsfliigeln dargestellten Eidolon, dem ein

Todtenopfer dargebracht wird — namlich den mehrfach, unter Anderem auch bei

Guigniaut Relig. de l'Antiq. pi. CCXLVIII bis, n. 822 abgebildeten, von Tolken »Erkl.

Verzeichn.«, Kl. IV, n. 318 beschriebenen geschn. Stein, iiber den jedoch O. Jahn

Arch. Beitr. S. 141 fg. anders urtheilt — , aber eine am Grabe selbst opfernde Psyche

ware etwas ganz Seltsames. Dazu kommen mehrere sehr schone Vasen mit gelbli-

chen oder meist rothlichen Figuren auf schwarzem Grundo, welche zu den ansehn-

lichsten Attischen Gefassen dieser Art gehoren. Die figurenreichste stellt den Dio-

nysos als Sieger dar; die grosste einen Amazoncnkampf (das Ross der einen Amazon*

ist weiss). Vortrefflich an Zeichnung und Firniss ist eine »01pe« mit einem Henkel

oben: Jungling mit zweiSpeeren, vor ihm sitzendes Miidchen mit Kranz in der einen

Hand. Sehr eigenthumlich ist ein Gefass mit Lehmfarbenauftrag, (lessen Darstellung

Gebhardt so notirt hat: »9 Frauen in einen Mantel gehiillt, auf der Riickseite 7

(weiss), Manner sich an Ornamente lehnend.* Ueber Anderes anderswo! Wir

erwahnen nur noch als merkwurdig: Holzschnitzereien mit Vergoldung und Gold-

streifen mit eingepressten Figuren aus Grabern.

20) Ich kannte die seitdem mehrfach besprochene, in Schliemann's Atlas Troja-

nischer AlterthUmer Taf. 30 u. 31 photographirt herausgegebene und, wie ich ver-

nehme, sefbst in Deutschland (Rostock) in einem Abgusse vorhandene Metope nur aus

der nach einer unzulanglichen Photographie gegebenen Abbildung und der Besprechung

in der Arch. Ztg. N. F., V, Taf. 64 u. S. 56 fg., und notirte mir in Beziehrmg auf

diese Folgendes : »Das Gesicht des Helios etwas schmal und langlich, nicht rundlich,

wie narh der Photoer.: Ausdruck: Stolz, Kuhnheit, Kraft, Unterstirn iiber der Naae

Arm
haf-

teten) « dahin

ich nur Gelegenheit die jetzt veroffentlichten Photographien zu sehen. Der famose

Goldfund war noch nicht gemacht. — Die in einem Schranke aufgestelltcn Al-

terthUmer
,

Wohnhauses
•

Schl

eigenen Buche beschriebenen Ansgrabungen auf den Ionischen Inseln
,
namcnthch

auf Ithaka.

21) Die Sammlung Komnos enthalt mehreres Auserlesen*

denen dieses ganz besonders gilt und die auch numerisch

_• -i ?a '^ jA^nia TT^-rKonfiPTi wnrpn. von Kekule

Die Terracotten
t
von
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d. Inst. arch. 1868, p. 50 fg. Als neu iiberraschte inich ganz besouders die Statuette

eines Schauspielers der alteren Koniodie, das am besten ausgefiihrte Stiick dieser

I

Gattung von Bildwerken, welches mir in Athen vor Augen kam. Anderes, auch von

den bemalten Vasen, ist anderswo gelegentlich beschrieben, Einiges auch durch den

Grabstichel bekannt gemacht , in Ch. Bigot's Aufsatze Les lampes en terre cuite du

mus. de la soc. arch. d'Athenes, welcber sich in dem, wie es scheint, aufgegebenen

Bulletin de l'ecole Fr. d'Athenes, 1869, p. 33 fg. findet, von Forster in den Ann.

d. Inst. XLII, 1870, tav. d'agg. H, von Conze Mon. ined. d. Inst. arch. Vol. VII,

tav. LVII, 2 (vergl. Zeitschr. fur Oesterreich. Gymnas.XXI, 1870, S. 879), vonRhuso-

pulos in der *Aq%. i<ptn*. 1862, S. 25, n. 2 und Taf. Z, n. 45 (eine Thonlampej, von

0. Jahn »Europa« Taf. Ill, b (Bruchstiiek eines Thonreliefs von Kreta mit Europa

auf demStiere), von R. Schone in dem Werke tiber Griech. Reliefs n. 135 (Thonfigur

von Santorino, vgl. Kekule a. a. 0. S. 56, n. 28) und n. 137 (ein ebenfalls schon

von Kekule S. 50, n. 2 beschriebenes Reliefbruchstiick anderer Art), von Forster im

Bull. d. Inst. 1870, p. 70 (Alabastron Korinth. Stils mit einer Sirene), im Heyde-

mann'schen Vasenwerke Taf. IV, no. 3 (Pyxis) , Taf. VI, nr. 2 (Lekythos). Von zwei

Stiicken, wie man sie in den Privatsammiungen Athens seltener findet, einem Me-

dusenhaupt aus Marmor und einem (schon von Kekule a. a. O. S. 59 fg., n. 40, ver*

zeichneten) Mosaik aus besitzt R. Gaedechens zum Behuf

baldiger Herausgabe Zeichnungen. Von den Munzen und Bleien des Herrn Komnos

(Rev. num. Fr. 1865, p. 160 und pi. VII, 31) habe ich nichts gesehen.

22) Die kleine, aber sehr beachtenswerthe , aus der Todtenstadt der Aexoneer

stammende Sammlung des Admirals Sotiriadis hat schon E. Curtius mit einigen

Worten beriihrt (Pr. Jahrb. a. a. 0. S. 18), und so eben ausfiihrlicher Stark a. a. 0.

S. 353 u. 403. Seit beider Aufenthalt in Athen ist qualitativ Bedeutendes hinzu-

gekommen. Der Intaglio mit der nieht verkehrt eingegrabenen Inschrift
4
^qie^ '

von welchem ich schon wahrend meines Aufenthalts in St. Petersburg im J. 1867

Kunde erhielt (s. Gott. gel. Anz. 1869, S. 2076) und der Compte rendu de la comm.

imp. arch. p. 1867, pi. I, n. 12 eine Abbildung bringt, ist wohl das wichtigste Werk

seiner Art in Athen. Die Ausfuhrung ist ausserordentlich fein und sorgfaltig: selbst

die unteren Augenwimpern sind angegeben. Dass der Steinschneider derselbe Desa-

menos ist, welcher sich auf den in Petersburg befindlichen Steinen als Chier bezeich-

net hat, Wahlverwandtschaft

cher die Ausfuhrung der Haarean dem menschlichen Kopf des in Attika gefundenen

Steins zu den Federn der Vogel auf den aus der Krimm stammenden Exemplaren

steht. Der Kopf ist ohne Zweifel ein Portrat, aber ein sehr eigenthiimliches. Von

der humoristischen Darstellung der Pyxis, welche Curtius bewunderte, hat Stark

sich eine Zeichnung nehmen lassen, die wohl bald vernffentlir.ht warden wird. Sehr
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viel bedeutender ist ein spater hinzugekommenes Thongefass, tiber welches ich kiirz-

lich in den Nachrichten der Gott. Soc. d. Wissensch. 1874, S. 98 mit Benutzung der

Gebhardt'schen Beschreibung Mittheilung gemacht habe. Auch ein schon von Stark

vorgefundenes Gefass gehort zu den besseren Stiicken seiner Art. Gebhardt notirte

es mit folgenden Worten: »Pyxis mit Deckel, auf dem 3 fliegende Eroten, zwischen

welchen je eine Ranke, Unten Parisurtheil. Hermes bartig, Petasus im Nacken, Caduceus

in der Linken, bekleidet mit Chiton und Cblamys, steht vor Paris, der stehend in der

Rechten einen Stab aufstutzt, in der Linken die Lyra hat. Bekleidet mit dem Hima-

tion blickt er nach links, wahrend Hermes nach rechts blickt. Hinter Paris ihm

zugewandt nach links blickend Athene mit der Lanze in der Linken, in der vorge-

streckten Rechten halt sie den Helm. Dann abgewandt, nach rechts schwebend und

blickend, Nike mit ausgestredkten Armen, zwischen den Iliinden eine Binde haltcnd,

in deren Mitte Buckel mit Goldspur. Nach rechts blickend, der Nike zugewiindt steht

Hera mit einem Stephanos, der ganz wie eine Mauerkrone aussieht, in der Linkon

halt sie schrag ein Lilienscepter , in der vorgestreckten Rechten eine (vergoldete)

Frucht. Dann Venus, von ihr abgewandt, nur Binde, Haar wie bei Hera lang

herabhangend, zu Hermes schreitend, sichnicht umblickend. Nike ist vollstandig mit

Chiton und Himation bekleidet, Haube, in den Iliinden der beiden vorgestreckten Arme

halt sie 2 Fruchte (Gold-Buckeln), eine zwischen Daumen und Zcigefinger. Rothfigurig..

(Ein ganz besonders interessantes auf das Urtheil des Paris beziigliches Attisches

Vasenbild auf einem Deckel , der jungst in das Kopenhagener Antikenmuseum iiber-

gegangen ist, Hera auf einem Wagen mit vier Rossen, Pallas auf einem mit zwei

Schlangen bespannten, Aphrodite auf einem von zwei Eroten gezogenen, von Hermes

vor Paris gefuhrt, darstellend , hat so eben Ussing in »IUustreret Tidende- n. 7 )

bekannt gemacht). Von geringerem Belang, obwohl ganz htibsch, ist das von Geb-

hardt so verzeichnete Stuck: >Alabastron. 6*. Guter schwarzer Firniss, 2 weibliche

Figuren, deren Extremitaten weiss sind,

ringe, Binde im Haar und Faltenenden des Gewandes, Gewandlinien schwarz*. Au-

sserdem fand ich bei Herrn Sotiriadis ein paar interessante Stiicke aus Bronze:

ein Gerath mit einer eingravirten Nike und eine kniende bartige geflugelte Figur

en ronde bosse mit recht edlem Kopf, der an Zeus oder Dionysos erinnert, beMe

Arme . an denen die Hande fehlen , in die Hohe haltend (auch wohl von einem Ge

Haar roth die Ohr-

rathe.) Das erstgenannte einem anderen iihnlichen mit derselben

Darstellung eines geflugelten Weibes, welches mir nicht zu Gesicht gekommen ist,

von Mylonas UQX . typ. 1873, S. 442, Col. 2, iiir einen gravirten Spiegel gehalten.

Unter den wenigen Marmorwerken ist das beste Stiick eine Statue der Hygkia miter

Lebensgrosse (etwa 2 Vt') mit der Schlange, welche von der linken Achsel herabhangt

;

der Kopf der Gottin ist aufgesetzt ; ihr rechter Arm ,
mit welchem sie das Thier
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fiitterte, fehlt. Vermuthlich das von Pervanoglu Arch. Anz. 1866, S. 172 fg. be-

schriebene Werk. Eine andere weibliche Gewandfigur unter Lebensgrosse mit auf-

gesetztem Kopfe entzieht sich der genaueren Deutung*

23) Dass es in und bei den Hausern zu Athen schon vor Alters zusammenge-

brachte Antikenvorrathe giebt, welche bis in die letzten Zeiten so gut wie unbekannt

geblieben sind, zeigt nieht bloss das iiber die Finlay'schen Marmore oben S. 71 und

Anm. 17 Mitgetheilte, sondern auch das, was wir so eben durch Stark »Gr. Or.c S.

307 u. S. 396 fg. iiber die Marmore im Hofe des Hauses Paparrigopulos nahe an

der Siidostecke der Akropolis horen. Ich finde dieselben von friiheren Schriftstellern

gar nicht erwahnt, selbst nicht von Pervanoglu in der Schrift iiber die G-rabsteine.

Erst kiirzlich hat Kumanudis, *Avt. imyQ. im*. n. 871, die Inschrift einer Grabstele

bekannt gemacht. Dagegen treffe ich einige kleinere Stiicke anderer Gattung der

Kunstiibung als im Besitz des Russ. Consuls Paparrigopulos befindlich schon vor mehr

tgetheilt

ME
als zehn Jahren gelegentlich signalisirt und selbst

Rhusopulos *Aqx

aus Aegina, in die Kategorie der Abraxas gehorend). Von einer Sammlung dieser

Art erwahnt Stark gar nichts. Sollte sie ganz veraussert sein? Andererseits fehlt

es auch nicht an beachtenswerthen Kunstwerken im Besitze Griechischer Hauseigen-

thiimer, iiber die uns schon vorlangst Kunde zugekommen ist, die aber jetzt in Athen

selbst so gut wie vergessen sind, ohne dass von ihrem Export etwas bekannt ge-

worden ware. Ich erinnere z. B. an jenen von Stephani 1843 in domo Demetrii

Graeci cujusdam gesehenen und gezeichneten Lowen, qui ad meliores omnium ex

antiquitate ad nostram aetatem servatorum

ii)

(Tit

(A

»

2. 3.) Wiederholt sind in archaologischen Werken

Bildwerke als in Privathausern

beschrieb

Privatsammlungen vorhanden bezeichnet und

ngefahrer

ohne Angabe des Namens der Besitzer , im Falle

Man um nur

gendwie beachtenswerthe Steinsculpturen zu beriicksichtigen, Pervanoglu

Schrift S. 15, Anm. 1, S. 28,. S. 69, n. 78 (.

msweise zwischen

(der Grabstein m
vorkommen), S

habe durchim Bull. d. Inst. arch. 1860, p. 57). Ich

konnen, wer der Besitzer des an vorletzter Stelle aufgefiih

Hr. Kosonakis, von dem unten die Rede sein wird. Durch

nur herausbringen

S. 560 horen wir dass auf einem Relief iiber einer Hausthiir der Altstadt

gehobenem schreitend j
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wie auf Mtinzen von Byzanz, zu sehen sei. Vielleicbt konnte eine genauere, nach

Aushebung der Platte zu veranstaltende Untersuchung weitere Aufschliisse iiber das

immerhin interessante Werk bringen. So verhielt es sich hinsichtlich der wichtigen

Reliefs, welche C* von Liitzow im Herbste 1867 bei einem Particulier in der Strasse

des Museums eingemauert fand. Nachdem dieselben ausgehoben waren, ergaben sie

sich als jenes Werk, dessen Abbildung und Beschreibung die Ann. d. Inst. Vol XLI,

tav. d'agg. IK u. p. 253 bringen und von dem jetzt auch GypsabgUsse (einer hier

in Gottingen) vorhanden sind. Endlicb erwahnt Matz in der Arch. Ztg, 1872, S. 10,

Anm. 47, III, 1 einen Sarkophag im Ilofe eines Hauses der Universitiit gegcniibcr.

Denjenigen, welche Athen zum Zwecke archaologisclier Powchungen besuchen, wird

noch mehr daran liegen, Namen und Wohnung der Besitzer von Alterthumsubcrrestcn

als diese durch Beschreibungen kennen zu lernen. Wie das II aus Paparrigopulos,

so enthalt aucb das Finlay'sche vermuthlich noch jetzt eine Saramlung kleinerer Al-

terthiiraer, und allem Anschein nach eine grossere als jenes. Sehen wir doch als in

Finlay's Besitz gelegentlich erwahnt: bleierne Schleudergeschosse im J. 1862, von W.

Vischer Ant. Schleudergesch. , Basel 1866, S. 13; bleierne Gewichtstiicke, vor 1865,

von Schillbach Ann. d. Inst. arch. XXXVII, p. 194; eine unliingst angekaufte Vase,

imArch. Anz. 1866, S. 173*; allerhand vorhistorischen Steinsachen, in der Rev. arch.

N. S.XV, p. 457 fg.; ein mvdx$ov, ebdaXVII, p. 145; Stempel an Thongefassen, von

Dumont Inscr. cer., p. 6; und wenn wir beziiglich der letzten zugleich erfahren, dass sie

an die Sammlung im Varvakion abgetreten seien, so ist es kaum glaublich, dass Mr.

Finlay alles bis dahin in seinem Hause Befindliche veriiussert habe. Sollte er nicht

auch noch im Besitze jenes wichtigen aus Aegina stammenden, schon im Bull. d.

Inst. arch. 1840, p. 140 erwahnten Scarabiius sein, der mit der Aufschrift Kqtovtida

if*i versehen , aber ohne andere bildliche Darstellung als die vertiefte tines Kafers

mit ausgebreiteten Fliigeln sein soil (was Stephani zu Kohler's »Ges. Schriften* IV,

2, S. 120, Anm. 1, mit Recht bei einem Scarabiius fur ganz singular bult)V — Unter

den Antikenvorrathen von Privaten, deren Name und ungefahrer Besitzstand mir be-

kannt geworden ist, ohne dass ich selbst Gelegenheit gehabt hiitte diesen zu Gesi« lit

zu bekommen, erwahne ich zunachst einige meist erst in neuerer Zeit zusammenge-

brachte, welche mehr oder weniger den Namen von Sammlungen verdienen. Dahin

gehoren, abgesehen von der schon oben Anm. 18, S. 95 fg., besprocbem-n neu bingagft-

kommenen Abtheilung von bemalten Vasen und Terracotten des Russ. Gesandten, der

Besitz der Franzosischen »Schule von Athen

,

v welcher wohl noch mehr umfasst aU

die von Burnouf in der Rev. des deux mondes vom 1. Januar 1874, vgl. Augsb.

Allg. Ztg., 1874 Beil. z. n. 8, als besonders wichtig bezeichneten Alterthiimer von

Santorin; die Sammlung des Tiirkischen Gesandten Photiadis Bei. aus welcher von

Benndorf >Griech. u. Sic. Vasenbild.« I, Taf. I der hochst interessante Pinax und

•

Hist.-pkil. Classe. XIX. O
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im Heydemann'schen Vasenwerke Taf. 1, 3 und VII, 2 zwei Stucke bekannt gemacht
sind, ferner eine tablette judiciaire im Bull, del'ecole Fr. 1868, p. 27 fg. besprochen ist,

so wie ein interessantes Relief a us gebranntem Thon, auf welchem Perseus mit der

Keule dargestellt ist (ob als solarischem Attribut ?), von Matz im Bull. d. Inst. arch.

1870, p. 34; dann die Sammlung des Redacteurs des Aion, Philimon, besonders in

und den Nymphen, von welcher
bemalten

besitzt), Thonlampen und Terracotten, (d

t werden) bestehend, vgl. jetzt besonders
S. 353 u. S. 403 fg.; ferner die Samml. Vassos (deren durclTMatz Bullett. d. Inst.

arch. 1870, p. 11 Erwahnung geschieht, dann auch durch Schone in den Gr. Eel,
S. 64 fg.^, welcher einige »Melische Thonreliefs* aus ihr publicirt hat); weiter die

Vasenbestand schon A. Michaelis in dem Arch. Anz.
1861 S. 201* fg. Bericht erstattet hat,' vgl.

•

S. 234*, und

XXXVII, 1865, p. 194 fg. auf-
fuhrt. Ob die idmnxii cvUoyj ™* &*yroQov ZagmoXov, welche Rhusopulos

y
Aq%

nw. a ap
Wohl

6 erwahnt, noch jetzt besteht, weiss ich nicht.

dieses von der (iixQd
, dW togaia avlloy^ %ot TtQcStjv inovgyov zrnv

^r^uvwuty j£. AtysQivoZ, von welcher Mylonas im Atyvcuov von 1872, p. 176,
A. 1 spricht. Unter den Miinzsammlungen verdienen die unseres Landsmanns Prof,
von Heldreich und die des Herrn Alexander Sutzos besondere Erwahnung. In der
letzteren befindet sich nach A. Postolaka Kami, x&v dQX. vo^Ofx. ttiv v^v Keg-

slevxddoq

Mionnet

kleinerer Miinzen

Xin
,

n. 5 beschriebenen und abbildlich mitgetheilten und nach Pouqueville's Vor-
gang den Celtae Aidonites in Thesprotien zugewiesenen Bronzemiinze mit der vyaUj
AWVTQOg avt(ajl6g> atdxvai mQl(i€(awtvv auf dem Ayerg und der Aufschrift EAEMt

Kegpjgov, auf dem Revers. Dieselbe Aufschrift findet sich auf

. , XT .

mit abweichenden Typen , welche jetzt der Sammlung
m der NationalbibJiothek gehoren. Sie ist zu lesen *2.«|.„. Die betreffenden
Munzen smd der in dem >Ete>*uS genannten Theile von Thesprotien (Thucyd. I, 98)
an dem jetzigen Hafen Oavdgi (Bursian Geogr. von Griechenland I, S. 28 fg.) bele-
genen Ortschaft >EXi« oder 'SXata zuzuschreiben, welchem Hafen bei Skylax 30 der
flame £«« - denn so ist mit Bloomfield fur das verderbte >EXed des Codex zu
schreiben - gegeben wird, wahrend er bei Ptolemaos III, 14, 5M b&
heisst.

durch

Sammlung

Zf T'J W0hlerhalte''« *»*>• _ Gehen wir jetzt zu den einzelnen zer-
streuten Alterthumern

, deren Besitzer dem Namen naeh bekannt sind, Uber, so ist



«•

BERICHT
• •

107

zuvorderst auf eine Anzahl von sepulcralen Sculpturen aufmerksam zu machen. Die

meisten sind schon seit langerer Zeit bekannt. Dahin gehoren der Sarkophag im

We
Pervanogl

noch jiingst von Matz (Arch. Ztg. 1872, S. 16, 17, 18) beriicksichtigt ist, und die

beiden im Hause Spiro-Mylios an der Stadionstrasse befindlichen Sarkophage, welcho

zuerst Bursian im Arch. Anz. 1854, S. 475 fg., dann Pervanoglu a. a. 0. S. 45, n.

3 u. S. 75 fg., n. 4 beschrieben, und deren einen Conze in der Arch. Ztg. 18G9,

Taf. 19 u. 20 herausgegeben und S. 50 fg. besprochen hat; vgl. audi Matz a. a. 0.

S. 15, A. 33, u. 29. Als die schonste Grabvase von Marmor gilt die schon oben

beriihrte im Hofe eines Herrn Kosonakis befindliche, welche audi in weiteron Kreisen

durch die von E. Curtius besorgte Herausgabe in der Arch. Ztg. 1864, Taf. CLXXIII,

1. 2 bekannt geworden ist. Die zweitschonste besitzt Hr. Kostis, wie mir Ithuso-

pulos mundlich mittheilte und schon Conze nach einem Bericht desselben in dem

Arch. Anz. 1866, S. 185* bemerkt hat. Eine andere iuteressante Marmorvase im

Besitz des Directors Schmidt lernen wir gelegentlich durch 0, Liiders in der Arch.

Ztg. 1873, S. 56, Anm. kennen. Eine hiibsche Grabstele mit Mutter und Sohn

{MHAUOZ ANTIOANH2) liess K. 0. Miiller, wie ich aus dessen mir vorliegendem

Nachlass sehe, im Hause des Besitzers, des damaligen Hofmarschalls
,
jetzigen Gene-

rals, Sutzos zeichnen. Das Haus Kostis enthielt seit 1858 und enthalt vermuthlich

noch jetzt auch andere durch Ausgrabungen an Ort und Stelle zu Tage geforderte

Alterthumer, unter denen ausdrucklich eine Grabstele (Bull. d. Inst. arch. 1860, p.

96, n. 5) und ein schones mit Vergoldung in der Malerei versehenes Thongefass

(Arch Wilberg

ausser der angeblich in einem Grabe bei Phaleron gefundenen Hydria plumper Form

mit eingekratzten drei Delphinen und ebenfalls eingekratzten Inschriften (Postolaka

in der Arch. Ztg. 1864, S. 233*, b, Heydemann Vasen S. 14) noch Anderes besitzt,

kann ich nicht sagen; viel wird es nicht sein, da unser Landsmann, welcher mir

so manche Gefailigkeit wahrend meines Aufenthalts in Athen erwiesen hat, mich

iird

ie wich-

XXXIV
Vasen im J. 1860 sind von Michaelis Arch. Anz. 1861, S. 202* fg., (der (

tige alte Korinthische Vase der Frau Koromilas in den Ann. d. Inst. Vol.

tav. B abbildlich mitgetheilt und p. 56 genauer besprochen hat), als Besitzer von

Gewichtstucken (die schwerlich den einzigen Besitz bilden) von Schillbach in Ann.

d. Inst. arch. XXXVII, p. 163, Anm. aufgefuhrt. Einige Anticaglien aus Metall im

Besitze eines Dr. Beretta erwahnt Rhusopulos in dem Arch. Anz. 1864
,

S. 262*.

Was ist aus der Sammlung des friiheren koniglichen Leibarztes Roser geworden, der,

^ie Preller in den Ber. d. Sachs. Ges. d. Wissensch. 1855, S. 28 zu Taf. II, n. 1 er-

02
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wahnt, »manche interessante Keste des Alterthums um sich versammelt hat,« und

was aus der Samralung Skene, welche J. de Witte nach der Gaz. d. Beaux-Arts,

A. XXI, 1866, p. 116 im J. 1841 zu Athen vorfand?

24) Antiquitatenhandler um d. J. 1865, aufgefiihrt von Schillbach a, a. 0. Dar-

unter befindet sich noch nicht Hr. Nostrakis, welcher jetzt zu den betriebsamsten

gehort. Die Laden liegen meist an der Hermesstrasse , nicht so auch sammtliehe

Magazine der Handler, welche zum Theil besonders wichtige Stiicke enthalten. Der

stattlichste Laden ist der alia Minerva, im Besitz von Hrn. Polychronopulos. Ich

fand, als ich ihn zum ersten Male besuchte, unter manchen anderen nicht iibelen

bemalten Thongefassen ein besonders ausgezeichnetes Exemplar dieser Gattung der

Kunstiibung vor, eine in Attika gefundene Amphora von aussergewohnlich bedeutenden

Dimensionen mit sehr wohl ausgefiihrten bildlichen Darstellungen , auf der Vorder-

seite bakchischen Inhalts (Silen, Krater mit Figur daran, Knabe mit Prochus, gelagerter

Dionysos , Madchen mit Platte , worauf Friichte) , auf der Hinterseite drei Mantelfi-

guren. Man forderte von mir einen Preis von tausend Drachmen. Als ich geraume

Zeit spater wiederkam, war die Vase verkauft. Ich fand sie denn auch in einer

Athenischen Privatsammlung wieder, deren Besit^er, ein Grieche, sie grade um den

halben Preis erstanden hatte. Unter den Terracotten waren drei jener bekannten

Melischen, hinten abgeplatteten : eine befliigelte Frau mit Modius schreitend; eine Pe-

nelope, sitzend, das Gesicht auf den Linken Arm gestiitzt, blauer Spinnkorb unter dem

Sessel, ein Eros in der Gestalt eines langen befliigelten Jiinglings, mit einem Ka-

ninchen auf der Rechten, in der linken einen Korb mit Frtichten haltend. Ganz

ahnliche Darstellungen sind anderswoher bekannt und dadurch das Bedenken, wenn

auch nicht ganzlicher Falschung, so doch partieller Umarbeitung wohl gerechtfertigt.

Auch an Metallsachen fehlte es nicht. Unter den "Werken aus Bronze erregte ein

stattlicher, recht wohl erhaltener Helm, als dessen Fundort Olympia angegeben wurde

(woher allerdings besonders viele Helme stammen, auch einige der in Varvakion be-

findlichen), meine besondere Aufmerksamkeit. Noch etwas Selteneres war das Bruch-

stiick einer Bleiplatte (ob zu einem Sarkophag gehorend?) mit der Darstellung von

Herakles und Hesione in roh ausgefiihrtem Relief, welche von der Insel Rhodos ge-

kommen sein soil. Auch Miinzen waren vorhanden und selbst einige geschnittene

Steine. — Dass zu Athen in der Person des Herrn Lambros ein Handler mit Miinzen

lebt, der zugleich sehr tiichtiger Kenner derselben ist, bedarf fur Fachmanner kaum

der Erwahnung. — Aus dem Gebiete der Arbeiten in Thon traf ich in einem Ver-

stecke so ausgewahlte Stiicke, wie ich sie kaum sonst wahrend meiner ganzen Reise

gesehen habe: einige Statuetten von ganz bewunderungswiirdiger Feinheit der Aus-

fiihrung aus Tanagra, die, wenn sie, was zu erwarten, in weiteren Kreisen bekannt

werden, zeigen konnen, wie eminent die Virtuositat der Griechischen Kunst in der
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Zeit nach Alexander d. Gr, auch in diesen Arbeiten war (seit der Zeit da Obiges

geschrieben wurde, sind wir genauer iiber die Tanagraischen Terracotten, worm auch

nicht grade iiber diese im Besonderen, unterrichtet worden, s. oben Anm. 18, S.

95 fg., Rev. arch.Fr. 1873, p. 333), ferner mehrere Pinakes aus Grabern von Athen,

mit trefflich ausgefiihrten scbwarzen Figuren auf rothlichem Grunde (unter den Fi-

guren auch einige en fa9e), ganz ahnlieh jenen, iiber welche im Reichsanzeiger dieses

Jahres 1873, n. 68 die Rede ist, vgl. auch Arch. Ztg. 1873, S. 70.

25) Schon im Jahre 1860 signalisirte Ad. Michaelis in der Arch* Ztg. XVIII,

S. 203* die Anbringung moderner Malerei auf einem antiken Gefasse, und zwar, wie

es scheine, nicht ohne Einfluss unteritalischer Vasen. Zehn Jahre darauf hat iiber

moderne Bemalung antiker Vasen in Athen Benndorf gesprochen in den Gutting,

gel. Anz. 1870, S. 1546. Derselbe hat ebenda S. 1545 iiber gefiilschte eingeritzte
t

Ornamente auf Vasen und anderen Thonsachen gehandelt. Gefiilschte Inschriften

auf einem vom Phaleron stammenden Spiegel erwahnt Forster Bullett. d. Inst. arch.

1870, S. 38; dergleichen auf einer Bronzeplatte im Mus. der arch. Gesellsch., der-

selbe ebda p. 67. Ich selbst hatte mehrfach Gelegenheit grobe Betriigereien der

ersterwahnten Art zu gewabren. Ein Kunsthandler bot mir eine Vase von der

Form und mit den Darstellungen des Argivischen Thongefasses an, welches mir

durch Conze's Besprechung und Herausgabe in der Arch. Ztg. 1859, S. 33 fg. und

Taf. CXXV zur Geniige bekannt war. Nachher fand ich eine andere Vase mit der-

selben Darstellung in einer Privatsammlung , deren Besitzer inzwischen selbst auf

den ihm gespielten Betrug aufmerksam geworden war. Auf dem letzteren Thonge-

fasse hat die Hydra nur acht Kopfe statt der zehn des Originals und findet man

auch einen Versuch Inschriften anzubringen. Der erwahnte Kunsthandler besass

auch eine Vase mit rotlien Figuren, deren Gemalde mir als eine Darstellung der

i erklart wurden: eine Figur mit dem Kopfe und Leibe einer Frau in zwei

hintertheile auslaufend: hinter derselben in einem Kahne, welcber sich wie

BflSQ

Pferd

ein umgestulpter Hut ausnimmt , eine schneckenformige Gestalt , deren Gesicht das

dmeckenfiihlhornern versehen ist. Dem Vernehmen nach

Vasenfalschungen von Italianern her. Die Griechen, welche

Ui. n.~r,„uxu „;«K ecaTi hrnrhttm es nicht besonders weit

aber

ur

riihren die betrachtlichsten Vasenfalschungen von Italianern her.

sich anfanglich auch auf das Geschaft einliessen, brachten es

darin. Dagegen ist der bedeutendste Falscher auf dem Gebiete

jetzt in Athen thatig ist, ein geborner Grieche. Dieser Mann leistet wirklich Ausser-

ordentliches. Ich sah zwei sicherlich von ihm herruhrende Werke (ein Reliefbrucb-

stuck mit einem schonen mannlichen Kopfe und einen schonen Kopf en ronde bosse,

der hinsichtlich des Gesichtsausdrucks zunachst fur den eines Satyrs gehalten werden

konnte, wahrend er, nach der Haarbehandlung zu urtheilen, eher als der des Eros

betrachtet werden miisste) , beide aus Naxischem Marmor ,
dessen sich jener Mann
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zu seinen Arbeitenbesonders gernbedient, ohnejedoch andere Sorte n auszuschliessen.

Wer fabricirte aber die von Stark »Gr. Or.« S. 307 als modernes Machwerk be-

zeicbnete »kleine Wiederholung der beruhmten Ringergruppe im Innern des Hauses

Paparrigopulos , welche in Aegina gefunden sein soil und der nur die Unterarme

fehlen«, ob auch ein Grieche und nicht vielmehr ein Italianer?

26) Den im Text seines oben angefiibrten Werks beschriebenen oder verzeich-

neten Vasengemalden konnte Heydemann schon in dem Jahre der Herausgabe jenes

Werks in der Arch. Ztg. 1870 unter der Ueberschrift »Gr. Vasenbilder in Athen«

einen Nachtrag von 20 Stiicken hinzufiigen.

27) Vgl. dartiber jetzt A. Conze »Zur Geschichte der Anfange Griechischer

Kunst,« aus dem Jannerhefte des Jahrgangs 1873 der Sitzungsber. der phil.-hist.

Classe der kais. Akad. d. Wissensch. (LXXIII Bd. S. 221) besonders abgedr., zu-

nachst S. 20, wo nach einer brieflichen Mittheilung Hirschfeld's auch inzwischen wie-

derum neu gemachte einschlagende Funde, iiber welche jener Gelehrte Nachrichten

veroffentlichen werde, erwahnt sind. S. einstweilen Hirschfeld selbst in der Arch.

Ztg. XXXI, 1874, S. 114 und Kumanudis AQHN.t Bd. I, S. 395.

28) Die betreffende Bronzestatuette ist jetzt auch in Gypsabguss bei Martinelli

zu Athen zu haben (und fur die Gottinger Sammlung erworben). Unter den aus

Athen in neuerer Zeit entfiihrten Bronzestatuetten sind namentlich drei alterthiimliche

und deshalb zu den grossten Seltenheiten gehorende der Pallas Promachos hervor-

zuheben, welche wir nach der Zeit ihres Bekanntwerdens hier auffiihren wollen: 1,

die von L. Ross 1836 im Unterbau des Parthenon gefundene
,

jetzt im Besitz des

Commandanten Oppermann zu Paris befindliche, vgl. Ross Arch. Aufs. I. S. 106 u.

Taf. VII, Friederichs Berlins ant. Bildw. I, n. 11, Frohner Mus. imp. du Louvre,

Notice de la sculpt, ant., I, n. Ill, p. 140 fg. ; die von Fr. Lenormant mitgebrachte,

vgl. Gaz. des Beaux-Arts, XX, p. 176, Arch. Ztg. 1867, S.121 fg. u. Taf. CCXXVIII,

n. 1 n. 2: 3. die liincst in das Rerlinpr Mnspnm erolonnrfo vnn A/llor in der ArCfl.

behandelt

29) In der Notiz iiber Griechische Spiegel, welche Benndorf in der Arch. Ztg.

1868, S. 77 gegeben hat, werden , ausser mehreren ungereinigten Spiegeln auf der

Akropolis im Hauschen beim Erechtheion und in der Sammlung im Gebaude des

Cultusministeriums , nur 8 Exemplare aufgefiihrt, darunter nur zwei in Athen selbst

befi ondem

in Berlin zu suchen ist, vgl. einerseits Benndorf n. 7 und andererseits C. Friederichs

Berlins ant. Bildw. II, S. 21, n. 2a- b
. Seitdem ist theils durch die ebenerwahnte

Schrift theils durch den von C. T. Newton herriihrenden Guide to the Bronze-Room

in the departm. of Gr. ant. Rom. Antiq. des Brit. Mus. eine viel bedeutendere An-

zahl von Spiegeln, welche aus Griechenland nach Westeuropa gebracht worden sind,
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bekannt geworden. Athen allein anlangend, so lesen wir in einem SchreibenA. Du-

mont's vom 14 Nov. 1867 in der Rev. arch. N. B;, XVII, 1868, p. 87: Le musee de

l'Acropole, celui de la Societe archeologique et quelques collections particulieres pos-

sedent line soixantaine de miroirs, dont quelques uns portent des ornements en

relief et meme des figures bien soignees. Durch den Bericht im Bullett. d. Inst,

arch. 1870
,
p. 98 erfahren wir aber, dass Dr. Forster in Breslau nicht weniger als

120 Spiegel in den offentlichen und privaten Sammlungen zu Athen vorfand, von de-

nen 49 allein auf der Akropolis ausgegraben sind. Ausserdem berichtet Forster

a. a. 0. p. 36 noch iiber zwei mit Reliefs versehene Spiegelkapseln im Varvakion,

von welchen die eine, deren Darstellung man gewiss eher auf Aphrodite llippia als

auf Selene zu beziehen hat, die von Mylonas im Athenaion a. a. 0. herausgegebene ist.

30) 0. Luders erhielt Gelegenheit den jetzigen Bestand des westlichon l'arthe-

nonfrieses zu untersuchen, als dieser von Martinelli fiir das Brit. Museum abgeformt

wurde. Durch den genannten formatore kann man vortrefflich gelungene Abgiisse

kauflich erh . m

beaux-arts in Paris neu abgeformt.

31) Die Grundlage des Museums bildeten, wie Pervanoglu in dem Arch. Anz.

1860, S. 109* berichtet , 306 Stuck unbedeutender Vasen aus Korinth und manche

fragmentirte Grabstelen, welche im J. 1846 angekauft wurden. Dasselbe blieb je-

doch bis zur Reorganisation der archaol. Gesellschaft im J. 1858 ganzlich unbeachtet.

Hinsichtlich des jetzigen Bestandes konnen wir nach den J1PAKTIKA TH2

J. 1861 fiir dieEcole des

APXAIOAOTIKH2 ETAIPIA2 vom J. 1873 folgende von Kumanudis

he Mtygt tijs GijfisQOV, 28 Avyovawv, 1£

rifli) slq 6602, xal dvyxstxai ex tcav i%

XQVOlOVMpmv 2225, %aXxdav 632, mdtjQCop 33, (toXvpdimv 549, dqyvQuv 27,

dcutvav 53, vaXivcav 125, diacpoqoov vXwv dvapixtuv 99, nijXivcov dyyetutv 1504,

nijXivuv fioQfftip 574, nqXivaiV Xvyvuv 364, nijXivmv oxev&v 162, ni}Xiva>v xvnwv ijtot.

PrjiQM 63, &QccvGuamv rniXivcov 132, nvoautdosidtov nriXivcav 90, aaxoetdtov nqXiviav 18,

*

IIccqov, Kvidov, KoXotf-wvoq xctl dXXw psQbiv) ovftnoaovviw

Noiiiffpcnce de vndqxov^v-XQVdd f*sv 16 (%d nhlaia Bv£avnvd)

<fe peid xal %&v ix tov xgaftarog potin ijf
billon vmQ *« 500, %«Xxd 6i mQi tdg 10

X*Xtd6aq. Manches einzelne Stuck ist gelegentlich schon beschrieben und selbst durch

bekannt eemacht. Andere werden dem Vernehmen nach nachstens in demung

Werke

durch die Wiener Akademie. Besonders hervorzuheben

kurze, aber umfassende Jahresberichte iiber den Bestand und den Zuwachs der Samm

die sich in Gerhard's Arch. Anz. 1860. S. 97* fg., 101* fg., 109* fg., 1861, S. 231* fg., 1
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S. 89* fg., 1864, S. 205* fg., 251* fg., 283* fg., 297* fg. finden und mit Ausnakme

des an zweiter Stelle erwahnten, von Conze abgefassten, von Pervanoglu herrukren,

welcher die Angaben von Kumanudis in den Praktika der arch. Ges. zu Grunde gelegt

hat. Ausserdem sind einige Gattungen der vorhandenen Denkmaler in besonderen

Schriften zur Besprecbung gebracht. So ist eine besonders reich besetzte Abthei-

lung durch Charles Bigot in dem Aufsatze Les lampes en terre cuite du mus. de

la soc. arch. d'Athenes, Bullet, de l'ecole Fr. d'Ath., 1868, p. 33 fg. Gegenstand iiber-

sichtlicher Behandlung geworden, ausser welcher jedoch ein Detailcatalog sehr wiin-

schenswerth ware. Von den Inschriften auf Thonwerken sind sehr viele jiingst be-

kannt gemacht durch A. Dumont Inscript. cer. de Grece, namentlich von den Henkel-

inschriften. Inzwischen wird H. G. Lolling, welcher sich mit diesen Inschriften sorg-

faltigst beschaftigt, ohne Zweifel bedeutende Nachtrage geben konnen. Vermuthlich

ist auch in Dumont's mir noch nicht zu Handen gekommenen Schrift De plumbeis

apud Graecos tesseris commentatio prima, Paris 1870, fiir die betreffende Gattung

von Werken das Mus. im Varvakion beriicksichtigt. — In der folgenden Uebersicht

Jahresberichten aufgefiihrten Denkmaler meist iiber-

gangen. Mit den Steinsculpturen beginnend erwahnen wir zuerst einige Repliken.

So wiederholt sich der in der Sammlung befindliche hubsche Kopf aus der Stoa des

Attalos, welchen Brunn Ann. d. Inst. arch. 1861, p. 412, zu Mon. ined. VI, t. LVII,

3. 4 als den des Juba betrachtet (vgl. auch Pervanoglu Bull. d. Inst. 1861, p. 43),

in einem weit weniger erhaltenen, der in einem Orte Attikas an der Bootischen

Grenze gefunden ist; der Kopf des im Theseion befindlichen Apollon auf dem Om-

phalos aus dem Dionysischen Theater (Conze Beitr. z. Gesch. d. Plast. Taf. III. V) in einem

anderen, auch zu Athen aufgefundenen , der aber am Gesicht stark beschadigt ist.

In dem kleinen Zimmer, in welchem die Aegyptischen und sogen. vorhistorischen Al-

obenerwahnten

Marmorkopf

(d

:ebildeten

Imperiale bei Florenz existirende Replik schon vor vielen Jahren signalisirt habe.

Besonders iiberraschend ist die Aehnlichkeit einer aus Gytheion im Peloponnes stam-

menden statuarischen Gruppe einer Manade und eines Satyrs, welche von Perva-

noglu in den Ann. d. Inst. XXXVIII, 1866, p. 272 u. tav. P, n. 2 beschrieben und

herausgegeben ist, mit einer in Wien befindlichen Gruppe derselben Darstellung,

welche von Sacken »Die ant. Sculpt, d. K. K. Miinz- u. Ant.-Cabin.«, S. 28

besprochen und durch eine Photographie auf Taf. XI bekannt gemacht ist. Der

Satyr aber wesentlich nur in sofern

,

Ver

Manade dort durch das AusRtrfip.ken Har linkan Arms, hier durch die

Wendung des Kopfs nach dieser hin bezeichnet ist. Die Manade ist ganz dieselbe,
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zudem wiederholt sich der Umstand, dass die Gruppe auf einem altarformigen Sockel

steht, welcher einem Cippus als Postament dient, dessen Verkleidung die Gruppe

bildet. Diese Monumente waren sicherlich irgendwie als architektoniscbes Glied

verwandt. In dieselbe Kategorie gehoren zwei dem bekannten »Pan vor einem

Pilaster« (Denkra. d. a. Kunst II, 43, 532, Kekule Theseion n. 48) entsprechende

Fragmente. Unter den statuarischen Bruchstiicken kann als eine Art von Replik

betrachtet werden ein Torso des bogenspannenden Eros, iiber den schon Benndorf,

Arch. Ztg. XXVI, 1868, S. 38, A. 3 gesprochen hat. Von den Reliefs erregt namhaftes

Interesse ein in den Kellerraumen aufbewahrtes , beschrieben von U. Kohler Bull,

d. Inst. arch. 1865, p. 136, als genaue Replik der Vorderseite des Sarkophags von

Salonichi erkannt von Matz Arch, Ztg. XIX, 1872, S. 14, so eben als »Amazonen-

fries« auch erwahnt von Stark »Gr. Orient* S. 349 u. 402; so wie das von Schone

»Gr. Bel* n. 56 abbildlich mitgetheilte Fragment, welches, wie derselbe S. 30 be-

merkt, fast Zug fur Zug mit einer Gruppe auf dem Venetianischen Relief in der

Arch. Ztg. 1866, Taf. CCXIV, ubereinstimmt, vgl. auch Matz in den G6tt. gel. Anz.

1873, S. 337. Ein am Dipylon gefundenes Relief, das dem oben, Anm. 15, S. 92,

angefuhrten bei Stuart entspreche, erwahnt Pervanoglu im Arch. Anz., S. 231*. Dass

dieser irrte, wenn er vermuthete, das jetzt im Thurm der Winde aufbewahrte Relief

sei das von Stuart abbildlich mitgetheilte , erhellt schon , wenn man unsere obige

Beschreibung mit der Vignette in den Antiq. of Ath. vergleicht, die nur drei Flugel-

figuren zeigt , und zwar die in der Mitte mit einem Dreifuss und einem Kranz
,

die

beiden anderen mit je einer Prochus und einer Phiale. Stuart betrachtet a. a. 0., p.

45 fg. das abgebildete Bruchstuck als zu dem Fries eines choragischen Monuments

gehorig. Er fiigt hinzu: Other fragments of this frize are seen at Athens, in which

these figures of winged youths bearing alternately vases and tripods are repeated

without any variation in their form or attitude. Spricht er genau
,

so gehort das

Stuck im Thurm der Winde auch nicht zu diesen, und ebensowenig das im Varvakion,

selbst wenn man annehmen wollte, dass dieses erst nach Stuart's Aufenthalt unter

dieErde gekommen sei. Stuart's Ansicht iiber die Beziehung der von ihm gesehenen

Bruchstucke ist nicht ohne Schein; iiber die der anderen wage ich ke.n Urtheil.

Hieran schliesst sieh passend die Erwahnung eines Bruchstiicks
,

durch welches em

Weise

d. Inst. arch. 1858, p. 106 signalisirten und in der Arch. Ztg. I860, T. CXXXV, 2 be-

kannt gemachten GrabstelenreUefbruchstUck, welches ira Theseion aufbewahrt .st, bes.tzt

Nur das Mittel-
uas varvakion den unteren men, uei o^a,^^ ~~

die obere eingemanert war, weit entlegenem Orte aufgefunden wnrde.

*k ist ganz verloren gegangen. Dieses Werk ist jetzt anch m^^J
taben. - Manche Stncke sind in technischcr Beziehnng beachtenswerth. tm ^eger

Hist.-nhih Classe

I
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kopf etwas unter Lebensgrosse aus blaulichem Stein kann den Beispielen absichtlich

gewahlter farbiger Steinarten, welche ich in den Gott. gel. Anz. 1862, S. 1275 fg.

zusammengestellt habe, hinzugefugt werden. Ein schoner weiblicher Frauenkopf von

Marmor aus Makedonien, dem Miinchener in der Glyptothek nr. 89 der Brunn'schen

Beschreib. (Ltitzow, Miinchen. Ant. Taf. 19) entsprechend , aber aus spaterer Zeit

stammend, fallt durcb den gelblicben Teint, welcher ihm ganz das Ansehen giebt, als

sei er mit Wachs bestrichen, auf. Ganz besonderes Interesse hatte fur mich ein

Beispiel der Malerei auf Stein. Dass bei den Grabstelen, namentlich in Attika, die

Farbe nicbt bloss zum charakterisirenden Scbmuck der Architektur diente und zur
*

Sculptur binzutrat, sondern die Malerei auch geradezu die Modellirung der arcbitek-

tonischen Glieder und der Sculptur vertritt , ist jetzt namentlich seit Boss's (Arch.

Aufs. I, S. 40 fg.) und Michaelis' (Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wissensch., phil.-hist.

CI., 1867, S. 113 fg.) Darlegungen eine ausgemachte Thatsache, die auch der Kun-

digste unter den Griechischen Forschern auf diesem Gebiete, Kumanudis, *Atx. imyq.

emz. (f. x£ anerkennt, indem er bemerkt, ow dxQcopdnazct *otog, xcci dvsv Xa<a$, shcn

fiovcc %d iv 'P(ofia£xoTg xgdvoig noitj&svrcc iavi^sT* vsxqav. Auch im Varvakion befinden

sich schon seit langerer Zeit interessante Belege fur die meisten der oben angege-

benen Falle. Eine der betreffenden Stelen ist vorlangst von Kumanudis in den

*BmrQ. dvixd. 1861, Taf. VIII, n. 70 publicirt. Abgesehen von den Grabstelen sind

aber Falle, in denen man auf Marmorplatten statt der Sculptur sich mit blosser Ma-
lerei Oder Zeichnung begniigt hatte, fur Griechenland gar nicht mehr nachweisbar
und fur Italien nur in sehr geringer Zahl, durch die Platten aus Herculaneum und
Pompeji, welche Gaedechens in den Gott. Nachrichten 1872, S. 135, und genauer im

IX Aus-
serdem kennen wir seit 1869 aus einer anderen Gegend Italiens ein hochst ansehn-
liches Beispiel von Malerei auf Alabaster, namlich an dem zuerst von Helbig und
Donner in dem Bull. d. Inst. arch. 1869, p. 193 fg. und p. 257, und jetzt eben von

Kluegmann in den Ann. d. Inst. XLV, p. 239 fg. besprochenen und in den Mod.
ined. Villi, t. LX abbildlich mitgetheilten Amazonensarkophag aus Corneto. In den

Athenischen Sammlungen, besonders der des Varvakion, finden sich kleine kraterfor-

mige Gefasse aus Alabaster, die nie mit Reliefdarstellungen, wohl aber mit farbigem
Anstrich oder mit Malereien versehen sind. Die interessanteste Vase dieser Art ist

im Varvakion. Der Deckel derselben ist urn den Knopf herum roth bemalt. Urn
den Bauch herum befindet sich (nach Gebhardt's Notiz) foigende bildliche Darstellung:
»zwei Viergespanne mit Wagenlenkern und zwei mit Schilden versehene Manner,
von denen nur die Beine bis zu den Hiiften erhalten sind : die Wa

Arme roth, rother Hel

griin; die Wagenlenker i

grimes Gewand fast nur in Frackform
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erhalten, urspriiuglich aber wohl ganz heruntergehend.« Audi Kluegmann, mit dem

ich in Athen zusammenzutreffen das Vergniigen hatte, beriihrt, wie ich sebe, diese

Vase a. a. 0. p. 249, A. 2. Es feblt ferner nicht an Sculpturen, die durchaus un-

vollendet geblieben sind und somit einen genaueren Blick in die von den Marrnorar-

beitern geiibte Tecbnik verstatten, wie denn derartige Stiicke in Athen iiberhaupt nicht

selten sind. Zwei interessante Beispiele aus anderen Sammlungen, die Pallas Par-

thenos im Cultusministerium nnd ein Kopf aus Tanagra im Besitz des Herrn von

Saburoff, sind schon oben S. 88 und 94 erwahnt. Ein Beispiel aus der Sammlung

der arcb. Gesellschaft hat Conze bereits im Arch. Anz. 1860, S. 101* signalisirt.

Durch Kumanudis erfahren wir in der UQX. *w 1862, p. 79, dass das betreflende

GvfinXsyna UyQodizTjg xai 'Equimv nebst nicht wenigen anderen halbvollendeten Bild-

hauerarbeiten bei Gelegenbeit der Erbauung eines Hauses an der Ecke der Stadion-

und der Musen-Strasse gefunden wurde. — Die Sculpturen und anderen Gegenstiinde

aus Stein , welche dem Bereicbe des classiscben Aterthums angehoren ,
datiren vor-

zugsweise aus der Hellenischen und Romischen Zeit. Grossere Rundwerkc sind nur

in geringer Zahl vorhanden. Die Reliefs zerfallen fast durchaus in die namentlich

aus Athen und Attika bekannten drei Classen derer an Grabsteinen, Weihgeschenken

und offentlichen Urkunden. Von den Grabsteinreliefs sind die bis 1862 vorhandenen

in Pervanoglu's Schrift iiber die Grabst. d. a. Gr. nacb den verschiedenen Classen

aufgefuhrt und beschrieben*), ausserdem 19, welche die in neueren Zeiten wiederholt

besprochene Darstellung des hauslichen Mables oder des Todtenmahles enthalten, in

desselben Gelehrten Werkchen »Das Familienmahl auf altgr. Grabst.«, S. 21 fg., n.

41 Wiener

photographirt. Unter den Griechischen finden sich zwei, die in Beziehung auf den

dargestellten Gegenstand einzig in ibrer Art sind , indem sie die Prothesis angehen.

Beide sind aucb von Benndorf »Griech. u. Sic. Vasenb.* I, S. 17, n. 17 u. Anm. 21

signalisirt. Das erste wurde schon von Pervanoglu im Arch. Anz. 1864, S. 297*

das auch in anderer Hinsicht merkwurdig ist, haben jiingst
ihm

Schone »Gr. Rel.« Taf. XXIX, n. 120 u. S. 59, und Dumont Rev. arcb. Fr., N. S.,

1872, XXIV, p. 339 fg. Abbildung und Beschreibung gegeben. Beachtenswerth ist

ferner an der Stele, deren Inschrift Kumanudis 'An. imrg. in. n. 3507, P.

mitgetheilte Steleninschrift metrisch und, wie uns diinkt, lolgendermassen zu verbessern ist

:

MriTQdq navmisxvov nQonolog ctjivj f» r^QttlQa

twcfe tutpw xsttai XaigsatQccrt}, qv 6 cvvtvvog

iotsgyev i*hv t(0<tav, snev&rjGtv ds Vavovaav.

Pervanoglu giebt Vs. 2 Xa^a^r b a., Vs. 3 inM>**, Vs. tvda^ov und »«.<W

imhnovGa.

I
>#



•

116 FRIEDRICH WIESELER,

Mann

Graberngeln bedeckt, obgleich sonst bildliche Darstellungen dieses Vogels auf

an Grabmonumenten nicht unbekannt sind, vgl. Stephani Tit. Gr. Ill, p. 19 fg. Neben

den Grabsteinen der Griechen zieht der zu Athen gefundene eines Romischen Flot-

tensoldaten die Aufmerksamkeit auf sich, vgl. Hiibner in der Arch. Ztg. XXVI, 1868,

S. 40 fg. und Taf. V, 1. Auch Sarkopbagfragmente sind vorhanden (Pervanoglu

»Grabst.« S. 74, n. I, u. S. 77 fg., Matz in d. Arch. Ztg. XXX, 1872, 8, 14). Die

wichtigsten Reliefs von Weihgeschenken und offentlichen Urkunden (unter welchen

letzteren sich auch das alteste uns erhaltene dieser Gattung befindet) hat Schone in

den »Gr. Rel.« abbildlich mitgetheilt , das eben erwahnte unter n. 59; die anderen

unt. n. 48, 89, 94, 101, 104, 106, 107, 111. Agonistische Reliefs als Beigabe zu

Ephebeninschriften, die in grosser Anzahl und zum Theil noch unedirt in der Samm-
lung aufbewahrt werden, sind in der \4qx. i<p. 1862, n. 199, und danach in Rich.

MDCCCLX1X In ge-

genstandlicher Hinsicht dominiren bei den Marmoren das Portrat und die Figuren

aus dem Leben, wie sie in ganz iiberwiegender Mehrzahl auf den Grabmonumenten
vorkommen. Ein neben der Bucht an der Eetioneia bei dem Piraeus gefundener le-

bensgrosser Portraitkopf ist wegen seines entschieden archaischen Charakters von In-

teresse. Sehr beachtenswerth ist fur die Kaiserzeit auch in kunsthistorischer Bezie-

hung die grosse Reihe von Hermen und Kopfen von Kosmeten mit lebendigem Ge-

sichtsausdruck, welche letzteren man auf einem Tisch zusammengestellt findet. Manche
von jenen sind in der

yAo% und 1863 abbildlich nebst
sprechenden Inschriften herausgegeben. Bessere Abbildungen stehen in dem Werke
von Dumont und Chaplain in Aussicht. gute

d

zeichnet sich aus ein mit Eichenlaub bekranzter Kopf des Tiberius aus Lamia (Per-

vanoglu Bull. d. Inst. arch. 1861, p. 141). Doch fehlt es unter den Marmoren naturlich

auch nicht an Darstellungen aus der Mythologie. Dahin gehort dieses und jenes
~ iick von den (schon seit 1864 in der Sammlung vorhandenen, s. U. Kohler im Bull.

Inst. arch. 1865, p. 135 fg.) Cyprischen Sculpturen, unter denen namentlich ein

weiblicher Idealkopf hervorzuheben ist. Der bedeutendste Idealkopf ist aber der

»aus dem Bereiche des Heraideals« (Stark »Gr. Or.« S. 349 fg.), von dem wir auch
hier in Gottingen einen Gypsabguss besitzen. Sonst ist an Kopfen etwa noch ein

nicht iibel gearbeiteter des Herakles, der zu Athen gefunden ward (Pervanoglu a. a. 0.),

zu erwahnen. Den von Conze im Arch. Anz. 1860, S. 102* erwahnten, nimbusartig
von einer hinter ihm liegenden Scheibe umgebenen, kleinen zierlichen Kopf von weissem
Marmor, gewiss aus romischer Zeit, mit einem »Modius«, an dem vorn ein Halbmond,
seitwarts mit Fliigeln

,
einer Binde mit Blattern unter dem ^Modius«, je einem Wid-

derhorn an den Schlafen, unter denen statt der Haarlocken Weintrauben herabhangen,
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habe ich leider nicht zu Gesicht bekommen. Werk ware wohl einer genaueren

Bekanntmachung durch Abbildung werth. Allem Anscheine nach bezieht es sich auf

Dionysos. Von zweien der statuarischen Werke, von welchen Anderes oder Mebreres

als der Kopf erhalten ist, wagen wir freilich nicht zu entscheiden, ob sie in diese

Kategorie zu stellen seien oder nicht. Wir meinen die bis auf den Kopf und den

rechten Arm erhaltene Marmorstatuette einer stehenden vollstandig bekleideten Frau,

welche in der linken, an den Korper gelegten Hand eine Spindel halt, und die von

Pervanoglu »Grabst.« S. 27 als »idealisirte Verstorbene* betrachtete, uns nicht mehr

erinnerliche »weibliche Gewandstatue aus spater Zeit mit einer der sogenannten Pu-

dicitia des Braccio nuovo ahnlichen Gewandung, neben ihren Fiissen eine Cista, wor-

aus eine Schlange herausschliipft, gefunden im sogenannten Buleuterion. « An sicher

hierhergehorenden Rundwerken konnen wir folgende erwahnen. Werk

darf der aus mehreren Stucken zusammengesetzte Obertheil von einer Statue des

Minotauros nebst dem dazu gehorenden Torso des ihn bekampfenden Theseus (Per-

vanoglu in der Arch. Ztg. 1866, S. 160 fg. zu Taf. CCVIII, 4. 5) betrachtet werden.

Eine andere, Werk auch seltene Gruppe von Insel

XXXVIII

p. 271 fg. u. tav. P, n. 1 u. 2). An der Halbfigur einer Ephesischen Artemis, oben

mit Niken und Lowen , findet man das Abbrechen des Korpers unten durch das Ge-

wand verdeckt. Ein Venustorso im Himation und Chiton mit entblosster einer Brust

und angegebenem Nabel zeigt hinten den auf die Schulter hinaufkletternden Amor; bei

einem anderen ahnlichen gewahrt man an dem einen Arm noch etwas von dem Eisen,

vermittelst dessen jener angesetzt wurde. Unter dem erhobenen Bildwerk verdient

besondere Beachtung ein fragmentirtes Relief mit der Darstellung des schlangenwiir-

genden Heraklesknaben, hinter ihm Amphitryon, nackt, mit einem Schwerte zuhauend.
-. * ^ A ._ _ . I I _A *». Aft

Inst

XXXV, 1863, p. 457 u. tav. Q Ein aus Makedonien stammendes

T .outer's Philol. XXIX, S.

runden
Votivrelief fiir die JijjjhJti]Q xaqnocpoqog (C. Curtius in

700) ist, abgesehen von der Darstellung der Gottin, au„

»auf dem eine hohe Flamme in Gestalt eines Dreiecks brennt* beachtenswertn.

Von dem allergrossten Interesse ist aber die Figur der Parthenos (Artemis) als Ver-

treterin der Thrakischen Stadt Neopolis auf dem einem offentlichen Decrete angeho-

renden Relief bei Schone n. 48, vgl. denselben S. 23.

sich eine Figur aus der Mythologie: Hermes der

(Pervanoglu Arch. Ztg. 1868, S. 74, Kumanudis U*r. imrQ. **, «- **
.

bchonc ^
Selbst

Unterwelt abholt

'

lis

u. Taf. XXIX, n. 127). Daneben sei aer nocu '«^ c—

'

Arch. Anz. 1860, S. 102* und Ann. d. Inst. XXXVI, 1864 p

stand erwahnt . dass in einem anderen Grabrelief dargestellt ist
5

wie
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eine Person der Schlange nahert, urn sie anzubeten, wabrend sonst Sterbliche den

Verstorbenen in menschlicher Gestalt auf den Grabsteinen zu adoriren pflegen. Vgl.

auch Pervanoglu »Grabst.« S. 82 fg., namentlicb S. 83, n. 2. 3, und, was die Bezie-

hung der Schlange betrifft, Stephani »Ausr. Her.« S. 65, Anm. 1. — Ein eigenthiimliches

Stuck ist die aus dem Dionysischen Theater stammende, schon in dem Bull. d. Inst,

arch. 1866, p. 132 und Anz. z. Arch. Ztg. 1866, S. 170* von Pervanoglu besprocbene

ovale Kugel aus dunkelem blaulichen Stein. An der einen kleineren Seite ist Helios

dargestellt mit Strahlenkranz, thronend, zu seiner Rechten ein Greif, zu seiner Linken

ein Lowe am Boden, in seiner Rechten eine Geissel, in seiner Linken eine Fackel,

die ganz an einen Dreizack erinnert, iiber dem Lowen ein Gerath, gewiss ein Cande-

laber. Welchem Zwecke diente die Kugel, die Gerhard als ovalen Abraxasstein be-

zeichnet? Sie erinnert unwillkiirlich an die jetzt durch H. Schliemann » Trojan.

Alterth.« S. 120 fg. bekannt gewordenen »mit den mannichfaltigsten symbolischen

Zeichen, auch ganz mit Sternen bedeckten Terracottenkugeln.« — Als ein seltenes

Werk signalisiren wir endlich noch eine etwas vertiefte, wie ein grosser nacher Teller

gebildete Tischplatte aus Marmor von der Insel Thera, auf deren breitem Rande zwischen

vier Frauenkopfen die Verfolgung von Thieren durch reissende Thiere dargestellt ist,

in flachem Relief aus spaterer Zeit. — Von den Gerathen aus Stein, welche nicht mit

figiirlichem Bildwerke versehen sind, haben den grossten Belang jene Gqxoofiaia aus

Panidon und Naxos, welche von Dumont behandelt sind in der Rev. arch. N. S.,

XXIV, 1872, p. 229%., und XXVI, 1873, p.43fg. (beide mit Zugabe einer Abbildung).

Ein noch weiterer Erorterung bediirftiges, eine gewisse Aehnlichkeit zeigendes Ge-

rath ist durch die neulichen Ausgrabungen zum Behuf der Auffindung des Dipylon

in den Besitz der arch. Gesellschaft gelangt; vgl. Kumanudis 'A&. Bd I, S. 399.

Zwei andere Gerathe aus Stein, von denen eins einem im Theseion befindlichen,

durch Kekule unter n. 196 verzeichneten , entspricht, hat Kumanudis schon in der

UqX . ecpw. 1862, p. 23 fg. besprochen und auf Taf. abbildlich mitgetheilt. — Unter

den Bronzesachen trifft man verhaltnissmassig wenige selbststandige Rundbilder. Ich

notirte mir an erster Stelle einen bekranzten Agonisten mit einem jener halbeiformigen

Sprungkolben (akz^Qsg) in jeder Hand, etwa in halber Figur ; dann einen Knaben mit

Kranz und Palme und eine verschleierte weibliche Figur, lauter Werke sehr geringer Di-

mensionen
, deren als aus demselben Grabe stammend , wie die gleich zu erwahnen-

den Lokrischen Bronzereliefs
,

jetzt auch Stark a. a. 0. S. 402 gedenkt. In sach-

licher Hinsicht ist von besonderer Wichtigkeit ein aus dem Peloponnes stammender

Bock mit der Inschrift MAAEATA, die sich ahnlich an der anderen Leibseite wie-

derholt. Ohne Zweifel Besitz eines Heiligthums, vermuthlich als Weihgeschenk. U-

Kohler, der es im Bull. a. a. 0. p. 137 zuerst beschrieben hat, bezieht die Inschrift

auf den Apollon MaXsdrijg (Pausan. H, 27, 7, III, 12, 8). Jedenfalls mit zu grosser
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Entschiedenheit. Uns hat es noch grossere Wahrscheinlichkeit, dass an Pan zu denken

ist, welcher von Kallimachos bei dem Schol. zu Theocrit. VII, 103 als u Mcdsrftrjg,

nach Toup's unzweifelhaft richtiger Emendation, erwahnt wird. An Relieffiguren aus

Bronze besitzt die Sammlung sehr Beachtenswerthes. Wir heben zunachst hervor

fiinf schone, aus Talandi in Lokris stammende Stiicke, welche urspriinglich zu einem

Gefasse gehorten, darunter ganz besonders ausgezeichnet eine weibliche Figur mit

entblosster reenter Brust, die an der rechten Seite von dem rechten Arm eines

gehalten An eine Ama-

zone ist scbwerlich zu denken. Mehr jetzt bei Stark a. a. 0. S. 402 fg. , welcher

irrthiimlich angiebt, dass die Stiicke aus Phokis berriihren. Das Relief einer Spie-

gelkapsel ist schon oben gelegentlich erwahnt, das einer anderen von dem dort an-

gefiihrten Forster signalisirt. Die betreffende „Pallade seduta" bat Aehnlichkeit mit

der auf einer bekannten Scbale des Hildesheimer Silberfundes , mit Ausnalime der

Attribute, welcbe in dem Schilde und darunter zusammengerollter Scblange besteben.

In Gebhardt's Notizen finde ich erwahnt, dass ein Spiegelkapselrelief von schlechterer

Erhaltung aber grosserer Schonheit als das mit dem reitenden Weibe Aphrodite mit

Eros zeigt. Danach scheint es, als sei diese Kapsel nach Forster's Besuch von Atben

hinzugekommen. Dieselbe wiirde nicbt dassiebente, sondern das neunte Exemplar der

bekannten Griechischen Spiegeldeckel, die mit Reliefs verziert sind, sein; denn ausser

den in der Arch. Ztg. 1868, S. 61 und 77 signalisirten vier Exemplaren, von denen

sich zwei jetzt im Berliner Museum befinden, kommen noch in Betracht die beiden

aus Korinth stammenden, welche Newton, Bronze-Room p. 39, n. 17 u. 18 beschreibt.

Dabei handelt es sich nur urn Stiicke, die nachweislich aus dem eigentlichen Grie-

chenland herruhren; von Griechischen Werken dieser Art, welche anderer Herkunft

sind
, giebt es noch einige. Ein Spiegel mit der auf einem von drei Lowenklauen

getragenen Untersatz stehenden alterthiimlichen Aphrodite als Stiinder und zwei neben

ihrem Haupte schwebenden Eroten ist von Blondel in der Rev. arch. 1868. p. 468

kurz beschrieben und von Mylonas AOHNAION 1872 , Taf. 1 in Abbildung heraus-

gegeben. Es fehlt nicht an Waffen , unter denen besonders Helme nennenswerth

sind, Strigiles, auch mit Fabrikantennamen, Siegeln und anderen kleinen mit Inschriften

versehenen Stucken aus Bronze, die zum grossen Theil von Kumanudis in der Ufofr

fyw- 1872, S. 402 fg. und Taf. 58 besprochen und abbildlich mitgethcilt sind.

Interesse sind auch ein paar sistra (Blondel Rev. arch. XVII, 1868, p. 467 fg.). Die

in sachlicher Hinsicht interessantesten Stiicke sind aber die auch anderswo vorkommenden

Richtertafelchen, mvd*>a (iiber welche, abgesehen von Friiheren, gehandelt haben Rhuso-

pulosW<>;^w. 1862, S.304, n. 380, zuTaf.16, n. 1, Pervanogluim Bull. d. Inst. arch.

1864, p. 227, Dumont Rev. arch. XVII, 1868, p. 140 fg., XIX, p. 225, Bull, de l'ec. Fr.

d'Ath. n.2, p. 27 fg., Vidal-Lablache ebda n. 3, p.51fg., Benndorf Gott. gel. Anz. 1870,

Von
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S. 274 fg., W. Vischer Epigraph, und arch. Kleinigkeiten, Basel 1871, S. 13 fg. und

Taf. II, n. 39—42, Friederichs Berlins ant. Bildw. II, S. 262, Newton Bronze-Room

p. 45, n. 42 und 43) und ganz besonders die, so viel mir bekannt ist, mit Aus-

nahme eines aus Athen an Professor W. Vischer d. Alteren in Basel verkanften. vrm

diesem fiir echt gehaltenen und in den »Epigr. und arch. Kleinigk.« S. 16 fg. be-

handelten und Taf. II, n. 43 abbildlich mitgetheilten Exemplars, nur zu Athen im

Varvakion und auf dem Cultusministerium (Rhusopulos Bull. d. Inst. 1864, p. 227)

zu findenden, seit 1861 wiederholt besprochenen Richterpsephoi. — Von den

Bleisachen habe ich noch nirgendwo erwahnt gefunden ein Relief mit der Darstellung

der eine barbarische Figur bekranzenden Siegesgottin. Dass sich unter jenen auch

mehrere der Platten mit fiaywal xcczadsfcu; befinden, ist aus Kumanudis' *A%%. emyq.

inn. p. 311 fg. bekannt. ^QX
1869, Taf. 49, y. Dazu kommen 145 Stiick jener zu Styra auf Euboa zu Hunderten

gefundenen, langlichen diinnen Bleiplatten aus friiher Zeit, die sowohl in epigraphischer

als in linguistischer Beziehung wichtig sind, und hinsichtlich ihrer Bestimmung zum

Losen sogar einzig dastehen. Mehr iiber sie — die ausser Athen nur zu Paris,

wie wir zuerst durch de Witte in der Gaz. d. Beaux -Arts 1866, XXI, p. 122 ver-

nahmen, zu Basel, und, allem Anscheine nach, wenigstens in ein em Stiicke auch

(F bei Rhuso-

W. Vischer »Alte

Mus. N. F.. XXII
fg., zu Taf. 1—8a Auch an Gewichtstucken, von denen schon Schillbach Ann. XXXVII,

1865, p. 194 fg., eineAnzahl aufgefiihrt hat, und an Schleudergeschossen ([iolvpdifcs

oder polvpdaipcu, glandes) fehlt es nicht. — Unter den Goldsachen sind wohl die

interessantesten die Todtenkrauze. — Aus Holz ist eine fragmentirte Pyxis vorhanden,

auch Bruchstiicke von holzernen Sargen (Pervanoglu

Rhusopulos *Aq%. *W» 1862, p. 90 u. 92, Anm. 12^

Grabst >

Unter den wenigen Stiicken

aus Elfenbein oder Knochen, welche ich sah, interessirte mich ganz besonders eine

jener runden Tesserae mit einem H auf der einen Seite, wahrend die andere nur

die bekannte knopfahnliche Verzierung hat. Ueber eine sehr interessante tessera

nautica aus Elfenbein vgl. Dumont Rev. arch. XXIII 1870—1871, p. 37 fg., oder

Inscr. ceram., p. 415 fg., nach Kumanudis' Mittheilungen. Ausserdem giebts aus diesen

Materialen Bruchstiicke von Fldten, Astragalen, und, schon seit langerer Zeit (Per-

Arch
) Von geschnit-

Unter den ganz ansehnlich

gar

XAIPQ
glas ahnliches StUck, mit vier, wie es scheint, Opfergaben tragenden Figuren, die
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von iimen herausgedriickt sind. — Aus Gyps sind Henkel da und die Form zu dem

oberen Theil einer Lampe. — Ausserordentlich zahlreich und manichfaltig sind die

Sachen aus Thon, unter denen sich zudem manche besonders seltene und merkwiir-

dige Stiicke finden. Letzteres gilt namentlich auch von den Fornien und Modellen

zu Formen, iiber welche Ch. Bigot im Bull, de l'ecole Fr. d'Ath. a. a, 0. p. 44 fg.

gesprochen hat. Ein in kiinstlerischer und kunsthistoriscber Hinsicbt besonders be-

acbtenswertlies Stuck, die Form zu einem Relief, dessen Original sicberlicb von einem

Toreuten aus der Lysippischen Schule herriihrt, bat seitdem Matz bosprochen und

herausgegeben (Bull. d. Inst. arch. 1870, p. 7 fg. und besonders Ann. d. Inst. arch.

XLIII, 1871, p. 210 fg. u. tav. R). Von den einzelnen Zweigen der Arbeiten in

Thon mogen zuerst die Rundwerke berucksiehtigt werden. Unter ihnen bdimlen sich

jene drei durch ihre bedeutenden Dimensionen und die besonders gute Erbaltung der

Befarbung ausgezeichnete Stiicke von der Insel Aegina, welche Pervanoglu schon im

Bullett. d.Inst. arch. 1861, p. 141 beschrieben hat, und deren interessantestes (lurch

eingehenden Erklarungsversuch und Abbildung als die Gruppe von Aphrodite Pontia

und Nerites bekannt gemacht hat Stark Arch. Ztg. 1865, S. 71 fg., zu Taf. CC.

Wesentl Weibe

besteht sicher nicht aus Muscheln, sondern aus Blumen, die Bekleidung der niiinn-

lichen Figur nicht in einem Seehundsfell (eine ahnlich gerippte Nebris findet sich

bei einem Satyr in Theseion); auf der Saule stand ein Eros, wie Kumanudis miind-

lich mir mittheilte: ist das wahr, so lasst sich auch deshalb an eine Grabstele nicht

denken. Eine andere schon langer durch Erklarung und Abbildung bekannte Terra-

cotta, welche friiher im Besitz des Prof. Xanthopulos war, befindet sich jetzt auch

im Varvakion: der Hermes Kriophoros, welchen Conze in den Ann. d. Inst. arch.

1858, p. 347 fg. u. tav. d'agg. 0. publicirt und nachher auch Logiotatidis in der^*.

tyflfc 1862 p. 57 fg. (der von derStrigilis in derRechten der Statuette nichts wissen

will) undBeule in der Rev. arch. 1862, V, p. 361 fg. besprochen haben. Ausserdem

besitzt die Sammlung des Varvakion noch einige Fragmente von Thonbildern des

widdertragenden Hermes, die ja iiberhaupt ofters vorkommen. Eins derselben hat

Logiotatidis a. a. 0. abbildlich mitgetheilt zum Beweise dafur, class Hermes auch

ttto. Auch von den Tlionwerken, welche

durcli die auf K

bei Teeea im J

sJ hj v \-/ 11 V4 V> A. til wllLi V/i • X-/* %•w ^*** *** ^^*"» ^"^ »-

1862 unternommenen Ausgrabungen zu Tage gefordert warden <s.

^QX> hw. 1862, S. 241 und Pervanoglu an mehreren Stellen, zuletzt in den Nuov.

Mem. d. Inst. Vol. II, p. 72 fg.), sind mehrere der im Varvakion aufbewabrten Rund-

werke abbildlich mitgetheilt N. Mem. a. a. 0. pi. VI, darunter auch eine jener Ily-

drientragerinnen, fiber welche ich vor Jabren, als noch wenige derartige Figuren be-

kannt waren oofcon^if haha in rfon ftnttin<r. Ant. S. 5, wahrend dieselben uns jetzt

Hist. Q
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durch ziemlich zahlreiche Griechische Funde aus verschiedenen Gegenden zur Kunde
gekommen sind, vgl. Pervanoglu a. a. 0. p. 74 und de Witte Gaz. d. Beaux-Arts
1866, XXI, p. 119 u. 112. Von hervorragender Schonheit ist ein Venuskopf; an-

sprechend auch eine nackte Aphrodite, innerhalb eines Blumeokelchs wie auf einem
Sessel sitzend (jetzt eben nach einer Photographie herausgegeben von E. Hiibner

»Bildniss einer Romerin« Taf. Ill, S. 4, vgl. S. 21). Einige interessante Stiicke

betreffen die Nike. Eine Gruppe von zwei Weibern, die beschaftigt sind zu wippen,
hat Schone »Gr. Rel.« n. 146 abbildlich mitgetheilt. Mehrere Schauspielerfiguren
und Caricaturen, welche ich mir genauer notirt habe, um so mehr als sie in Athen
verhaltnissmassig selten sind, werden besser anderswo beschrieben werden.- Einpaar
Caricaturen hat ubrigens schon Schone n. 138 u. 139 gut herausgegeben. Von den
Thonreliefs erwahnen wir zuvorderst jene Melischen , deren Beschreibung und Abbil-
dung wir dem eben genannten Gelehrten verdanken, vgl. S. 61, 8, a, u. 29, a, S. 63,

ig. n. 127 u. 129. Auch die Ausgrabungen von Agios Sostis haben
Reliefs geliefert, von denen das in kunstlerischer Beziehung beste auf den Amazo-
nenkampf sich bezieht. Abbildungen in den N. Memor. a. a. 0. Unter den nicht be-
malten Vasen mit Reliefs befinden sich einige den sogenannten Arretinischen Gefassen
entsprechende von schwarzblauer oder rother Farbe. Eins von den schwarzblauen
enthalt die im Kreise sich wiederholende Darstellung der Athena und eines Triton,
welcher in der Rechten eine Schale und in der Linken eine Prochus halt und auf
semem Rttcken einen flotenblasenden Eros tragt. Eins der Gefasse von rother Farbe
ist mit der rich ebenfalls im Kreise herum ofters wiederholenden Figur der auf einem.:_,.',

endenNike geschmiickt. Ein Gefass von schwarzer Farbe aus Me-
gara ist schon von Pervanoglu Arch. Anz. 1861, S. 232* beschrieben, mit der Be-
merkung, dass Vasenscherben mit Reliefdarstellungen ihm bis dahin nur aus Bootien
und Megara bekannt seien. Jene Art schwarzer Gefasse findet sich auch nach A. Du-
mont Rev. arch. XIX, 169, p. 214, Anm. 2 nur in Megara. Indessen befanden sich

schon im J. 1861 in der Sammlung der arch. Gesellschaft mehrere Fragmente von
Vasen mit Reliefdarstellungen, die den rothen Arretinischen durchaus entsprechen
und mit Ausnahme eines von Melos gekommenen in Athen selbst ausgegraben sind,

ausserdem Boden von solchen Vasen mit eingedruckten Inschriften , meist in Latei-

mscher Sprache, die aus Italien heriibergebracht worden zu sein scheinen, wie eben-
falls eine Anzahl von Bruchstiicken von Amphoren aus anderem Thon als die Arre-

tinischen Vasen, welche auch mit fast durchaus Lateinischen Topferinschriften verse-

henen Bruchstucke im Piraus aufgefunden __. WW„WMW „«<««-«— —
verleibt waren. Man vergleiche den fur den Verkehr von ItaTiernacrGrLhenland
sehr mteressanten Aufsatz

Wag

Mus

^QX
nebst den dazu gehorenden Abbildungen auf Taf. 5. Kurzlich signalisirte auch Lol-
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ling in den Monatsber. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Berlin vom 19 Dec. 1872, S.

5 ein zu Athen ausgegrabenes Stiick der Art. Unter den Reliefvasen anderer Art

erwahne ich zunachst die schon von Benndorf »Gr. u. Sic. Vas.« S. 51, n. 13 be-

sprochene schwarze Amphora, welche besonders in Betreff der Graffitinschrift, durch

die sie als Geschenk eines Barkaios an einen Barkaios bezeichnet wird, wichtig ist;

dann einen Lagynos mit zwei einander entsprechenden Darstellungen : Amazone, die

einen Griechen, Grieche, der eine Amazone besiegt. Zu dem Henkel eines Geflisses

scheint gehort zu haben ein Reliefbruchstiick aus rothera Thon mit der merkwiir-

digen Darstellung des ohne alle Verzerrung gebildeten Kopfs der Medusa, unter deren

Kinn man das Schlangenhalsband gewahrt, zu den Seiten der Backen je einen kleinen

mannlichen bartigen Kopf und iiber dem Scbeitel der Medusa den Halbmond. In

wenigstens 24 Exemplaren kommen jene Griftbruchstucke von Kohlenbecken mit Rc-

liefdarstellungen von Ornamenten oder Kopfen vor, die von Conze in den Verhand-

lungen der 24. Versammlung deutscher Phil, und Schulmanner in Heidelberg, Leipz.

1866, S. 139 fg., zu Taf. I u. II, und von Dumont Inscr. cer. de Grece p. 410 fg.

besprochen sind, der auch eins der im Varvakion befindlichen Exemplare mit dem

Namen des Topfers 'Exaraiov abbildlich mitgetheilt. Die haufig nur rob ausgefuh rten

,

immer barock aussehenden, regelmassig Wesen des Baccbischen Kreises angehorenden

Kopfe (auch der auf dem von Conze auf Taf. II, n. la und lb in Abbildung gege-

benen Wurzburger Fragmente soil wohl nicbt den Hephastos darstellen) hatten aus-

ser dem praktiscben Zweck, wohl den, als Amulete zu dienen. Ein Gefass
,
ganz so

aussehend, als wenn es aus Alexandrien stamme— doch ist dieselbeThonart auch an Wer-

ken, die von Anaphe stammen, bekannt - , stellt den Helios-Apollon-Dionysos dar mit

dem Kalathos auf dem Haupte, mit Bogen und Traube unter der Halbfigur; ein anderes

eine Affenmutter, die sitzend wie ein Mensch ihr Kind saugt, indem sie nach rechts hin

sich umschaut. Einfachere Gefasse in Form eines Affen sind auch aus Italien bekannt

(0 Gar Manches ware iiber die Thonlampen zu be-

richten, wenn es der Raum erlaubte. Ein Curiosum ist ein Haufen von Lampen, die, als

sie noch nicht getrocknet oder gebrannt waren, zusammengeriethen und so zusammenge-

backt sind. Ein paar Lampen haben die Gestalt eines flotenblasenden Affen (Aelian. Hist.

26)

Wandmalerei
den Cylinder

bei F. Lajard Mithra, pi. XXIX, n. 7, das Stroganofi'sche Silbergefass in der Arch.

G

Mas. de France p. 16, Arch. Anz. 1867, S. 23*). Ueber die Affen auf dem Stroga-

noffschen Gefasse urtheilt iibrigens anders Fr. von Erdmann, Ausserordenthche Bei-

lage zu der Arch. Ztg. 1860, S. 6*. Von den manichfaltigen bildlichen Darstellungen

in Relief seien nur zwei erwahnt, 1, ein Panther oder Tiger steht iiber einem mensch-

Q2
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lichen Skelett, welches ausgestreckt am Boden liegt, 2, Venus bekranzt einen rechts

von ihr stehenden Amor, wiihrend links "von ihr ein anderer Amor in der Haltung

eines Betriibten dasteht. Der ersterwahnte Amor hat, wie es scheint, eine Fackel

im linken Arm. Besonders zogen die Inschriften meine Aufmerksamkeit auf sich,

namentlich die den Topfernamen enthaltenden , iiber welche ich, sowie iiber andere,

an den im Varvakion aufbewahrten Gegenstanden aus gebranntem Thon, namentlich

Stirnziegeln, befindliche, ausfiihrlich gehandelt habe in den Gott. Nachrichten 1874, S.

3 fg. Unter den nicht mit Reliefs und auch, bis auf den angestrichenen einfachen

um die Oeffnung in Streifen umlaufenden Rand, nicht mit Malereien versehenen Thon-

gefassen findet sich in ziemlich zahlreichen Exemplaren vertreten jenes urspriinglich

den Spartanern eigenthiimliche, dann in Griechenland allgemeiner verbreitete Trink-

gefass, welches den Namen xco&cov fiihrte, und dessen Seitenwande so gestaltet waren,

dass ein triiber Bodensatz der Fliissigkeit beim Trinken nicht mit in den Mund kam
(Conze im Philologus XVII, 1861, S. 575 fg.). Ein aus Bootien gekommenes einfach

schwarzes Feldflaschchen mit dem Fabrikstempel des Apollonios ist an der innern

Flache so gearbeitet, dass es sich dem Korper bequem anschmiegt (A. Michaelis Arch.

Ztg. 1861, S. 201*). — Als interessantes Stuck aus Thon mit Malereien auf weisser

Grundfarbe mag der schon von Pervanoglu Arch. Anz. 1861, S. 232* erwahnte oben

mit zwei Lochern zum Aufhangen versehene Diskos von der Insel Syra weiterer Be-

rucksichtigung empfohlen werden, da die Meinung, derselbe habe, wie die bekannten

Marmordisken mit Reliefdarstellungen , zum Schmuck eines Gebaudes gedient, wegen

der Auffindung in einem Grabe nicht sehr wahrscheinlich ist. Sollte nicht vielmehr an

einen Schmuck des Grabes zu denken sein? Gemalte Verzierungen , Blumen von

grunlicher Farbe, auf dunkelrothem Grunde hiibsch ausgefuhrt, gewahrt man auch

Bruchstiicken aus einem

Attischen Grabe (Pervanoglu Arch. Anz. 1861, S. 195, A. 1, u. »Grabst.« S. 8,

A. 2). — Besonders beachtenswerth sind dann in mehr als einer Hinsicht die ge-

firnissten mit Figuren bemalten Thonwerke, unter denen es auch mehrere giebt,

welche zugleich oder hauptsachlich mit Reliefs versehen sind. Einige von diesen

Gefassen oder Gerathen haben eine ganz eigenthiimliche Form welche mit ihrer be-

sonderen Bestimmung zusammenhangt. Dahin gehort ein schon vorlangst bekanntes

Stiick, dem freilich neulich ein Doppelganger zur Seite getreten ist (Matz bei 0.

Jahn »Europa« S. 45): jene von Preller in den Ber. d. K. Sachs. Ges. d. Wissensch.

1852, Taf. 5. 6, und (1854)
mitgetheilte Garnwinde, welche sich damals im Besitz der Konigin Amalia befand,

(es ist also
, nebenbei bemerkt, nicht Alles, was dem fruheren Deutschen Konigspaar

gehorte, in die Sammlung des Cultusministeriums gekommen, wie man hie und da

angegeben findet). Noch interessanter sind die drei von Kumanudis in der *Aq%-
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e<pm. 1869, Werkzeuges

weiblicher Handarbeiten bestimmt gefassten, aber noch rathselhaften halbirten Ge-

rathe mit unten voller Kundung, oben ziegelartig gelber Flache, mit Verzierungen in

Malerei oder Belief oder Relief und Malerei, von clenen zwei a. a. 0. Taf. 51 abge-

bildet sind. Man vergleiche mit ibnen zunachst den »imbrex « bei Birch Hist, of

ana potter. Vol. I, p. 275, n. 132. Als Werk mit Figuren archaischen Stils, welche

audi in gegenstandlicher Hinsicbt ein namhaftes Interesse bieten , ist der in der Ne-

kropolis des Phaleron gefunclene, durch chroinolithographische Nachbildung bckannte

Teller mit den auf Peleus, Thetis, Achilleus und Neoptolemos lautenden Inschriften

hervorzuheben, betreffs dessen sonst auf Forster Bull d. Inst. 1873, p. 12 verwiesen

werden kann. Anlangend die eigentlicben Gefasse, so hat einige der schon in der

ersten Halfte des J. 1860 vorhandenen (Lekythoi von geringeren Dimensionen) lehon

Michaelis Arch. Anz. 1861, S. 200* fg. beschrieben. Bald darauf erwarb dieSammlung

We
auf

Euboa gefunden ist. Beide sind zuerst von Pervanoglu im Bull. d. Inst. arch. 1861,

Arch Die Vase

von Kleonae ist dann in der Arch. Ztg 1863, Taf. CLXXV mit einer eingehenden

Besprechung von 0. Jahn S. 58 fg., die von Karystos vor einigen Jahren zwei Male

in Abbildung herausgegeben , am besten in Benndorf's Gr. u. Sic. Vasenbild. Taf.

XXX, n. 10. Das Gefass, dessen archaische bildliche Darstellung mit ausserordent-

licher Sauberkeit ausgefuhrt ist, gewinnt dadurch noch an Bedeutung, dass es durch

seine hochalterthiimlichen, nicht Euboischen, sondern Korinthischen Inschriften einen

Handel mit Vasen von Korinth nach Euboa schon fur friihe Zeiten bekundet. Ein

Alabastron des alterthiimlichen Korinthischen Stiis mit der Darstellung eines mostro

merino, etwa eines Triton, erwahnt Forster Bull. d. Inst. arch. 1872, p. 70. Hin-

sichtlich der Dimensionen , der kunstlerischen Ausfuhrung und des sacMichen Inter-

esses der bildlichen Darstellungen nehmen wohl den ersten Platz ein die Amphoren

mit Prothesis und Begrabniss von Cap Kolias, welche von Conze in den Ann. d.

Inst. arch. XXXVI, p. 183 fl. besprochen und in den Monum. ined. Vol. VIII, t. IV

und V herausgegeben sind, wie es eben damals moglich war (spater sind noch meh-

rere Bruchstiicke hinzugekommen, die man jetzt an den Originalen eingesetzt findet),

eme Lekythos mit der Darstellung der Grablegung einer Frau durch zw<i Flugel-

figuren, eine alte und eine junge, welches Bild, wie verlautet, von Dumont herausge-

geben werden wird , und eine Hydria mit schonen rbthlichen Figuren
:

in der Mitte

Sappho (durch Inschrift bezeichnet), sitzend, im Lesen begriffen, vor ihr zwei stohende

Weiber, deren vorderes, »Kallis,« ein Saiteninstrument hinhalt, hinter Sapho stehend,

»Nikopolis,€ wie in Bewunderung begriffen. Diese Vase kannte 0. Jahn »Ueber
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Darstellungen Griech. Dichter auf Vasenbildern«, Bd. VIII der Abhandlungen d. K.

Sachs. Ges. d. Wissensch., 1861, S. 706 fg., noch ebensowenig als die von Henri de

Longperier in der Rev. arch. Fr. XVII, 1868, p. 345 fg. beschriebene des Grafen

Dzialinski mit clem Naraen der beriihmten Dichterin in der Form Watpw. Die wegen

»der die zierlichste Ammuth athmenden Darstellung« als das Juwel der Sammlung im

J. 1860 von Michaelis a. a. 0. bezeichnete Lekythos ist schon langst nicht nur durch

Beschreibungen von Conze und Pervanoglu, sondern auch durch Abbildung und ein-

gehende Besprechung in 0. Jahn's Schrift »Ueber bemalte Vasen mit Goldsehmuck,* .

Leipz. 1865, Taf; I, n. 1 u. 2, und S. 1 fg. so bekannt, dass es nur der blossen

Erinnerung daran bedarf. Eine andere interessante Lekythos mit Spuren von Ver-

pricht Von den zahlreichen weissen

Lekythoi der Sammlung sind fiinf durch Benndorf Griech. u. Sic. Vasenb. II, Taf.

XVIII, 2, XIX, 4, XX, 2, XXIII, 2, XXIV, 2 bekannt gemacht, der auf Taf. XXX

auch die Graffiti an den Vasen mitgetheilt hat, wie denn auch in dem Heydemann'schen

Vasenwerke mehrere Gemalde aus der Sammlung des Varvakion veroffentlicht sind.

TJeber die eigenthumlichen Vasen vom Phaleron giebt A. Dumont Rev. arch., N. S.,

XIX, 1869, p. 213 fg. Kunde. Eine in Betreff ihrer technischen Ausfiihrung und

wegen des dargestellten Gegenstandes ausserst merkwiirdige , sonst unscheinbare Le-

kythos finde ich eben vor dem Abschlusse dieses Berichts in der Arch. Ztg., N. F.,

VI, 1 und 2 Taf. 5 und S. 52 fg. von G. Hirschfeld publicirt und mit Einsicht be-

sprochen. Bei der Unmoglichkeit, hier eine vollstandige Uebersicht von den bemalten

Vasen zu geben, wollen wir nur noch ein paar in technischer Beziehung interessante

erwahnen, welche Gebhardt genauer notirt hat. Die erste ist auch in Betreff des

dargestellten Gegenstandes beachtenswerth , da sie, irre ich nicht, den Abschied des
i

Tfiptolemos von Demeter anders als gewohnlich vor die Augen bringt. »1, Lekythos,

etwa 1'5". Form die gewohnliche. Ein bartloser Jungling, Gesicht, Arme und

Fusse weiss, von mittelguter Zeichnung, halt mit der Rechten in Nasenhohe ein

Scepter und drei Aehren. Die Linke ist unter dem graurothen Himation verborgen.

Der Chiton zeigt unten und am Arm hellrothere Partien. Vor dem Jungling steht

eine jugendliche Frau, die in der Linken eine Fackel hat und mit der Rechten aus

einer Phiale libirt (gelbes Band im Haar, grau und rothes Gewand). 2. Gefass von

4". Drei Eroten (Haar und Flugel gelbroth auf schwarzem Grunde, deutliche Gold-

spuren an den Fliigeln) zwischen zwei grossen Frauenkopfen , die weiss sind (Haare

roth, Ohr desgleichen, Buckeln fur Goldschmuck im Haar, am Hals und am Ohr,

. bei letzterem auch noch Spuren, Augenlinien roth, Iris dunkler, bei einem Kopf noch

die Stephane vergoldet). 3. Kleine Dose: Reiter mit Satyrn, schwarz auf gelbem

Grunde, die Umrisslinien (Bein, Bart und Gewandfalten) sind nach der Farbung roh,

oft falsch und iiberflussig eingeritzt. 4. Lekythos mit schwarzem Grunde. Unten als
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Boden eine braune Lime, oben schwarze Verzierung, dazwischen gelbe, fast wie Lehm-
striche. Ein unbartiger Mann greift nach einem Satyr. Die Technik ist sehr interessant.

Der Mann ganz von Lehmfarbe, die dick auf dem schwarzen Firniss aufgetragen ist.

Mundl Das Ganze fast

silhouettenartig. Der Satyr ganz roh in den Firniss eingeritzt, an Schweif und Bart

rothe Farbenspuren. Schwarz, blau, gelb, roth sind die Linien der Figuren, dicke

und diinne Striche (bei der Handkriimmung ungeschickte Zeichnung)*. Leider fehlen

specielle Angaben uber die Herkunft. Hoffentlich erhalten wir bald genauere Kunde
iiber den Bestand der Sammlung an bemalten Vasen, die namentlich auch fur Special-

studien iiber Bootische und Peloponnesische Gefasse reiches Material bietet. — Wir wollen

nicht unterlassen schliesslich noch einige mit Inschriften versehene Thonwerke zu

erwahnen, welche meist hinsichtlich ihrer Bestimmung ein namhaftes Interesse haben.

Dahin gehort die von Rhusopulos in dem 'dq%- *yjy/i*. 1863, p. 307 zu der Abbildung

auf Taf. 46, n. 3 bebandelte, den oben S. 120 erwahnten bronzenen fast durchaus

entsprecbende Richterpsephos, welche mir leider mcht zu Gesicht gekommen ist; ferner

die von Dumont Rev. arch. XXII, 1870—1871, p. 35 fg. oder Inscr. cer. p. 413 fg.

nach Kumanudis beschriebene und abbildlich mitgetheilte Tessera, und noch mehr

jenes cylinderformige metrologische Gerath, welches wiederholt von Dumont, zuletzt

in den Inscr. cer. p. 417 fg., in den Miss, scient. VI, p. 466, und in der Rev. arch.,

N. S., XXIV, 1872 (hier mit beigefiigter Abbildung), ausserdem auch von Evstratiadis

in der *Aq%. iyjjp. 1870, p. 379 besprochen ist. Auch unter den wiederholt bespro-

chenen Webegewichten (dyvvdeg), von denen sich in der Sammlung eine bedeutende

Anzahl findet, sind solche, die mit Inschrift oder mit Bildwerk oder beiden zugleich

versehen sind, vgl. A. Conze, zuletzt in den Ann. d. Inst. arch. Vol. XLIV, p. 198.

Ausserdem sind in clerselben gleichfalls in vielen Exemplaren jene auch von Conze

im Arch. Anz. 1860, S. 102* signalisirten, meist zweimal durchbrochenen Thonstucke

von einerseits flachgewolbter , anderseits platter kreisrunder Form vorhanden, welche

A. Dumont Inscr. cer. de Grece 41 u. p. 409 als pains de terre cuite, offrandes

aux dieux, betrachtet, mit dessen Angaben beziiglich der Inschriften zu vergleichen

imyg. S. 25, Anm. *. Weiter gehort hierher auch das hochst

interessante
, in den schwarzen Firniss eines Thonziegels eingeritzte Syllabanum,

welches zuerst herausgegeben ist von Mavrophridis im Philistor Bd. IV, EL 4, p. 327,

und zuletzt von Dumont a. a. 0. p. 405, vgl. auch p. 49; die Buchstaben auch im

Arch. Anz. 1863, S. 92*. Endlich mag noch zur Berucksichtigung kommen eine in

Attika gefundene "Weinamphora in den Kellerraumen der Sammlung, welcher in

grossen rothen Buchstaben das bekannte rNQOl IEAYTON aufgeschrieben ist,

vgl- Heydemann in E. Hubner's Hermes VII, S. 110.

*Am,

32) Vgl. »Medaglie inedite del d
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arch. Vol. VIII, t. XXXII, Ann. d. Inst. Vol. XXXVIII p. 330 fg. (wo p. 339 fg.

auch die Bleistticke mit Attischen Typen verzeichnet sind), »auch Med. ined.« Ann. d.

Inst. Vol. XXXIII, tav. d'agg. Q u. p. 352 fg., und »Piombi inediti delMus. numism.

di Atene« Mon. d. Inst. arch. Vol. VIII, tav. LII, Ann. d. Inst. XL tav. d'agg. K,

p. 268 fg., KazdXoyog zwp aQxccicop po^a/zdzoop zJjp PtjocoP Keqxvqag Aevxddog 'I&dxijg

KewalXnviaq Zccxvp&ov xal KvtftJQWP GvXXex&sPtcoP fisp vno IlavXov AdfinQOV, dcaQq-

&€PT(qp de zo) i&PMM zrjg ^EXXddog napsmGzfjpia) ^dpdqov Movgovty

AQ£H3 KazdXoyog twp dgxaicop popiGpdztoP %coq(op s ^w, ndXecop xal (laGi

zov *ASy "qdip i&pixov pOfjuCfAazixov {Aovtisiov, Ath. 1872, Bd. I. Dieser Catalog reicht

bis zum Ende von Makedonien und umfasst 1669 Nummern. Einzelne besonders

beachtenswerthe Stiicke hebt hervor A. von Sallet in seiner Zeitschr, fiir Numismatik

I, S. 92. Hinsichtlich des in der Sammlung in einem zweiten Exemplare vorhandenen

Goldstaters des T. Quinctius Flamininus, weleher nach dem langst bekannten Pariser

Exemplare in Mionnet's Descr. d. Med., Suppl. , T. Ill, zu p. 260, und danach in

den Denkm. d. a. KunstI, nr. 344, und Rev. num. Fr. 1852, pi. VII, n. 1 abgebildet,

spater auch von Fr. LenormantRev., p. 196 fg. besprochen ist, hebe ich noch beson-

ders hervor, dass das Atheniensische Exemplar den Kopf des Averses noch schoner

und besser, die Nike cles Reverses aber schlechter giebt als das Pariser* Zu den

sehr interessanten Bleien, deren das Museum eine verhaltnissmassig grosse Zahl be-

sitzt, vgl. Benndorf in den Gotting. gel. Anz. 1869, S. 2071 fg.

33) Die von Gaedechens zunachst herauszugebenden Abbildungen betreffen einen

Amazonenkopf, eine Statue des Kaisers Balbinus, eine archaistische Madchenstatue

und drei Grabreliefs. Die von ihm auf Balbinus bezogene, 2, 10 Meter hohe, und

eine andere, 1, 75 hohe, zugleich mit jener im Hafen gefundene Statue hat zuerst

genau beschrieben C. Curtius in Leutsch's Philol. XXIX, S. 696 fg. Unter den

Grabmonumenten, deren Herausgabe von Gaedechens zu erwarten steht, ist vermuth-

lich auch die Stele, an weleher ein Jiingling mit zierlich fressendem Eichhornchen

auf der Hand und darunter ein kleiner Knabe dargestellt ist. Mich interessirte ausser-

dem unter den Sculpturen auch die kleine Statue einer vollstandig bekleideten,

das Obergewand an der rechten Seite des Kopfes wie bogenformig hinaufhaltenden

weiblichen Figur, welche in den Handen je einen undeutlichen Gegenstand halt und

an ihrer rechten Seite einen Bock stehen hat, wohl Aphrodite darstellend, und ganz

besonders ein sehr kleiner und konischer » Omphalos « von gelbweisslichem Marnior,

mit dem Netze aus gegliederten Wollenbinden, um welches eine durch Vertiefung

angedeutete, also wohl aus Bronze hinzugefiigte Tania herumlauft, und, ganz unten,

mit einem Rande aus gelblichen Marmor. Den neulichen Fund eines schonen Grab-

cippus mit Giebelfeld erwahnt Lolling in den Berliner Monatsber. 1873, S. 496. Die

von E. Curtius in den Preuss. Jahrb. a. a. 0. S. 17 erwahnte fragmentirte Inschrift
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Wort
laute nach bekannt geworden, verdient aber wohl auch eine die Buchstaben genau

wiedergebende Publication (die ihr denn auch, noch ehe diese Bemerkung durch den

Druck veroffentlich werden konnte, von G. Hirschfeld in der Arch. Ztg. XXXI. 1873,

S. 106 fg. zu Theil geworden ist. Derselbe Gelehrte hat den ebenfalls

zweierfriiher durch Evstratiadis auch nur in Minuskeln veroffentlichten Grenzstein

Trittyen einer Phyle, welcher im J. 1870 im Piraeus gefunden wurde, genauer be-

lt in E. Hubner's Hermes VII, 1873, S. 486 fg.). Denkannt

Phonikisohen

welchen besonders zu vergleichen ist Hirschfeld in der Arch. Ztg. 1872, S. 21 and
im Bull. d. Inst. arch, fur 1872, p. 103, fand ich noch vor; er ist aber an seiner

Stelle so wenig sicher, dass ich mich nicht wundern wiirde, wenn ich horte, er sei

iiber Nacht von irgend einem Liebhaber weggeholt.

34) In dem Hauschen des Apomachos war es, ausser einer wegen der Nebris

beachtenswerthen Marmorbiiste der Artemis, namentlich die mir durch die Erwiihnung

von Seiten Fr. Lenormant's Rech. arch, a El., Rec. d. Inscr., p. 255 bekannte Statue

des Antinoos mit dem »Omphalos« auf der Basis, welche mich interessirte. Die Ansicht

des Franzosischen Gelehrten, dass Antinoos als Iakchos dargestellt sei, ist olme

Zweifel irrig; vielmehr handelt es sich um jenen als Asklepios. An der Statue mit

linkeni Spielbein, deren Haarbehandlung die gewohnliche des Antinoos ist, lasst, wie

Gebhardt notirt hat, das Himation den rechten Arm und die rechte Brust frei und

fallt iiber die linke Achsel herab ; von der linken Hand wird es gehalten ; der rechte

Arm, der ganz fehlt, lag fest an; iiber der Scham ein Ansatz. In der Kapelle des h.

Zacharias zog ein etwas angestossener Marmorkopf dadurch meine Aufmerksamkeit

auf sich, dass er mir dem des Zeus als Gigantenbesiegers in den Denkm. d. a. Kunst

H> 1,4 sehr zu entsprechen schien. Leider erinnerte ich mich augenblicklich nicht

daran, dass es sicherlieh derselbe Kopf ist, iiber welchen sehr verschiedene Ansichten

geaussert sind, indem er von Rangabe auf Poseidon, von Conze und Michaelis auf

Pertinax bezogen wurde, vgl. Ann. d. Inst. arch. Vol. XXXIII, 1861, p. 90; ich wiirde

sonst eine genauere Untersuchung angestellt haben. So kann ich, abgesehen von

dem oben Erwahnten, nur noch inittheilen, dass die Stirn

hervorspringt.

35) Die Sammlungen sind im Besitz der beiden Gebriider Rente und eines Herrn

Eutimios Kanelopulos. Ihr Bestand entstammt dem an Metallspiegeln, bemalten

Vasen und anderen Thonsachen so ergiebigen Boden Altkorinths. Der eine Rente

besitzt als Ausbeute eines Grabes eine Spiegelkapsel mit der Darstellung von

iiber den Augen seln

Aphrodite und Eros in Relief, zwei Spiegel, einen gewohnlichen ohne bildliche Dar-

stellung und einen ausserordentlichen. von

Hist.-phil. Classe

XXIII. 1872,

R
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p. 297 fg. u. pi. XI, und besser von Mylonas herausgegebenen : einen Klappspiegel mit

der gravirten Darstellung von KOPING02 , welcher von AEYKA2 bekranzt wird.

Die Figur jenes erinnert sehr an die des Zeus, in Uebereinstimmung damit, dass der

Namengeber der Stadt Korinthos als Sohn dieses Gottes gait (Pausan. II, 1,

I. Schol. Pind. Nem. VII, 155). Doch findet man bekanntlich den personificirten

Demos auch sonst zuweilen dem Zeus ahnlich dargestellt. Die in Silber gravirten

Figuren sind, nach Gebhardt's Notizen, von Gold begranzt. In dem Silber zeigen

sich blau eingeritzte Muskellinien. Das Scepter des Korinthos ist weiss (Silber) mit

blauer Schlangelung ; die Gesichter sind roth, wohl in Folge der Oxydation, das des

Leukas hat noch einige weisse Stellen; der Sessel ist weiss, unten blau ausgefiillt

;

die Rosetten hatten unten » Silb erfliigel « . Die Technik ist wesentlich dieselbe, wie die

der beiden anderen bekannten Korinthischen Spiegel mit gravirter Zeichnung, des

in der Rev. arch. XVII, 1868, pi. I, woriiber zuletzt gesprochen hat Dumont Rev.

arch. XXIII, p. 298, und des schon ini Camarmond'schen Werke iiber das Museum

zu Lyon, dann in der Rev. arch. 1868, pi. XIII abbildlich mitgetheilten , iiber den

die genauesten Bemerkungen bringt de Witte Rev. arch. XVIII, 1868, p. 76 fg.

Die archaologische Gesellschaft in Athen hat ihr Moglichstes gethan, um dies Werk,

das ausgezeichnetste seiner Art*), fur Griechenland zu erhalten, indem sie dafiir

1500 Drachmen bot. Jetzt aber, nachdem der Spiegel mehrfach von Fremden gepriesen

und zweimal publicirt worden ist, haben sich die Forderungen des Besitzers so ge-

steigert, dass nur Einer, dem das Geld so gut wie nichts ist, auf dieselben eingehen

kann. Sonst fand ich bei diesem Rente im Hause nur noch eine Pyxis aus weisslicheni

Thon mit einer Kinderfigur als Griff und ausserhalb desselben die Marmorstatue des

Pan im Mantel und mit der Syrinx, ganz wie die auch in den Denkm. d. a. Kunst

II, 43, 532 abgebildete aus Athen. — Auch der in der Nahe schrag gegemiber woh-

nende Herr Kanelopulos hat einen Spiegel, dessen Griff oder vielmehr Stander in der

Figur einer Aphrodite besteht, welche, ganz wie bei dem oben S. 119 erwahnten Spiegel

des Varvakion , von schwebenden Eroten umgeben war , von denen nur der eine er-

halten, der andere aber bis auf das Fliigelpaar verloren gegangen ist. Es ist der

von Mylonas im A0HNAION, 1872, Taf. 2 abbildlich mitgetheilte , wohl derselbe,

von welchem schon Pervanoglu im Bull. d. Inst. arch. 1865, p. 131 Kunde gegeben

hat, wenn dieser nicht vielmehr der ist, welchen, dem Vernehraen nach, der friihere

Russische Gesandte zu Athen, Graf Bludoff, besass. Zwei ahnliche Spiegel besitzt

das Brit. Mus., vgl. Newton »the Bronze -Room« p. 13, iiber den einen schon Birch

*) Ausser jenen drei Spiegeln mit in Silber gravirten Figuren ist nach Mylonas

zespiegel vorhanden.
ebenfalls
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in cL Arch. Ztg, 1851, S. 38, n. 2, a. Ausserdem hat Kan. einige beachtenswerthe Thon-

gefasse mit Gemalden alterthiimlichen Stils, unter welchen eine grosse Patera mit

Kampfern, unter denen man Herakles und eine Amazone erkennt, und ein Kantharos

mit einem Bacchanal von trunkenen Mannern, von welchen einer in ganz thierischer

Weise seine Nothdurft verrichtet, hervorzuheben sind. — Bei dem andern Rente

fand ich eine hiibsche kleine Sammlung von bemalten Vasen und anderen Thonsachen.

Unter jenen ragen durch ihre Schonheit hervor vier mit Goldschmuck versehene, der

aber durch das wiederholte derbe Betasten fast ganz abgegriffen ist. Die wichtigsten

Darstellungen , unter welchen eine, anderswo genauer zu beschreibende, einzig in

ihrer Art ist, beziehen sich auf Aphrodite und ihren Kreis. Auf einer findet sich

zwischen Aphrodite und Eros ein Reiher, dessen erotische Beziehung auch anders-

woher bekannt ist (0. Jahn Arch. Beitr. S. 37). Eine Lekythos zeichnet sich durch

herrlichen bluuschwarzen Firniss aus. Beachtenswerth ist auch eine Reliefvase mit

braunen Figuren. Noch viel schoner ist aber eine weissliche Reliefvase rait derl'ir-

stellung der nackt auf den Knien des Adonis dasitzenden Aphrodite. Zwei Lampen

erregen durch die darauf befindlichen Topfernamen Interesse: sie sind in den Nach-

richten von d. K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen, 1874, S. 8, c. verzeichnet. An Bronze-

sachen ist nur Unbedeutendes vorhanden. Eine Strigilis hat nach Gebhardt die In-

schrift 2102. Auch diese Sammlung ware kauflich zu haben, ganz oder theilweise,

aber diePreise sind auch hier so enorm, dass kein Vernunftiger sie leicht zahlen wird.

36) Anmerkungsweise sei inzwischen Folgendes hinzugefiigt. Monumente, wie

die von Mykenae — um von Tiryns zu schweigen — , sind ganz der Discretion der

Reisenden iiberlassen. Doch habe ich nichts von Zerstorungen oder Beraubungen

aus neuerer Zeit gehort. Das letzte von Mykenae weggenommene Stiick von Erheb-

lichkeit ist meines Wissens jener in der Gazette des Beaux-Arts T. XXI, 1866, p.

114 fg. von J. de Witte und in der Arch. Ztg. 1866, S. 257* und Taf. A. besprochene

und abbildlich mitgetheilte Backstein mit der Darstellung der »Persischen Artemis.

Die Fragmente von den sculptirten Verzierungen des Thors an dem Scbatzhause,

iiber welche nicht einraal einer der mit den Alterthumern seines Vaterlandes am ge-

nauesten bekannten Griechischen Gelehrten Kunde hatte, befinden sich im Brit. Mu-

seum, vgl. Ch. Newton Travels and Discov. in the Levant Vol. I, p. 37. — Der schonste

und besterhaltene , mit Unrecht auf Hera bezogene Kopf unter den Sculpturen vom

Heraon , welcher zu Argos aufbewahrt wird , ist durch Fr. Lenormant in der Rev.

arch. Fr. , N. S., 1867, pi. XX nur ungenugend bekannt. Das Gotting. arch. Inst,

besitzt einen Gypsabguss von Martinelli in Athen.

37) Die Ausgrabungen auf dem Boden von Olympia , auf welche sich die obigcn

Worte beziehen, sind jetzt, wie wir hoffen diirfen, in erwiinschter Weise gesichert,

nachdem E. Curtius, dem wesentlich das Verdienst gebiihrt, die betreffende Unter-
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nehmung in Gang gebracht zu haben, am 28 April 1874 mit der Griechischen Re-

gierung einen Vertrag abgeschlossen hat, durch welchen dem Deutschen Reich auf

zehn Jahre das ausschliessliche Recht zur Vornahme von Ausgrabungen in Olympia,

bleiben

ertheilt wird.

Auf S. 93 ist in Zeile 19 fur I 12 zu schreiben 1 , 2 und weiterhin von den doppelt gesetzten

p. p. das eine zu streichen.

S. 105, Z. 2 von unten, hinter >Santorin« einzuschalten: (fiber welche zuerst berichtet habeu

Mamet und Gorceix im Bull, de 1. £c. Fr. d'Ath. Vol. I , n. IX
, p. 183 fg. , und n. X,

P. 199 fg.)".

S. 119, Z. 10 zu scbr. Phthiotis fur Phokis.
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