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ie Griechen zeigen bekanntlich in keinem Punkte ein warmeres Naturgefiihl

und eine scharfere Naturbeobachtung, als in Bezug auf die Quellen ihres

Landes. Je weniger Neigung sie sonst zu beschreibender Poesie haben, um

so mehr iiberrascht uns die unerschopfliche Fiille ihrer Dichtersprache, wenn

sie den Segen des fliessenden Wassers darstellen. Man ist erstaunt zn sehen,

wie sorgfaltig sie die Eigenschaften desselben erforscht und in welchem Um-

fange sie die Gewasser weit entlegener Lander nach Temperatur, Geschmack,

Farbe und Gewicbt sowie nach ihrera Einflusse auf den mensehlicben Korper

beim Trinken und Baden mit einander verglichen haben. Begleitet man den

Periegeten Pausanias auf seiner Wanderung durch Hellas, so findet man, dass

er auf den Bau des Landes im Ganzen nicht die geringste Aufmerksamkeit

wendet, dass er grosse Gebirge ubersteigt, ohne sich um ihren Zusammenhang,

ihre Hdhe und Ausdehnung, um die Gliederung der Thaler oder um die Aus-

sichten von den Hohenpunkten zu kummern; ja er nennt ihre Namen nicht

einmal wahrend er bei der kleinsten Quelle anhalt und von ihrer Beschaffen-

heit sowie von der ihr gewidmeten Verehrung ausfuhrlich spricht. Er ist

auch in dieser Beziehung ein echter Hellene. Denn wo die Quelle mit un-

widerstehlicher Kraft den diirren Felsboden sprengt, da erschien den Alten

die gottliche Lebenskraft, welche die ganze Natur halt und tragt, am un-

mittelbarsten und deutlichsten bezeugt. Darum war ihnen jedes fliessende

Hist.-Philol. Classe. VIII. U
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Wasser etwas Heiliges, dem sie Ehrerbietung' schuldig zu sein glaubten; es

Frevel, gedankenlos nd Hesiodos fWerke und Tage

V. 735) droht dem Wanderer alle Strafen der Gotter, wenn er ein schon

stromendes Wasser durchschreite, obne zuvor mit reinen Handen, den Blick

auf die Fluth gerichtet, sein Gebet gesprochen zu haben. Bei den ROmern

finden wir dieselbe Sitte in festen Satzungen ausgebildet (vgl. peremne au-

spicari bei Festus 245), und wenn wir bei beiden Vdlkern das Uberschreiten

fliessender Gewasser mit religidsen Gebrauchen verknupft sehen, so begreift

sich auch, wie die Hersteilung eines Uberganges, welcher die Flulhen nicht

verunreinigt , in Attica wie in Latium als eine religiose Angelegenheit und als

das Geschaft priesterlicher Personen betrachtet werden konnte. Fassen wir die

Briicke im Zusammenhange mit den Prozessionsstrassen auf (Vergl. m. Abh. zur

Geschichte des Wegebaus bei den Griecheh S. 25. 50), so soil sie zunachst

nichts sein als eine heilisre Bahn, eine Verbindunff der beiden Ufer zu gottes-

enstlichen Zwecken, aber kein Joch, welches der Strom auch wider Wilier

agen muss. Darum durfte kein Eisen angewendet werden; jeder Versuch

den Gewassern Zwang anzuthun Freveh wie Herodots Urteil

uber Xerxes Verfahren am Hellesponte beweist, der zwar ein Meerarm, aber

ein flussartiger, ist.

Wenn der Strom im Ganzen als ein personliches und gottliches Wesen

geehrt wurde, so geschah dies vorzugsweise an seinem Ursprunge. In die

Quellen des Spercheios gelobt Peleus die Hekatomben fiir seines Sohnes Heim-

kehr zu schlachten (II. 23, 148); an der Quelle ist man der Gottheit am

nachsten, hier sind die Gebete am wirksamsten; daher heisst es von Aristaeus,

da er seine Mutter Kyrene anrufen will: ad extremi sacrum caput adstitit

amnis. Vergil. Georg. IV, 319. Dem lateinischen Worte entspricht das grie-

chische xs^)aM ([Herod. IV, 89) , das sich in dem neugriechischen xe^ctXcigiov

erhalten hat, und aus derselben Anschauung erklart sich nicht nur der mythi-

sche Ausdruck, welcher sich in der Sage von den lernaischen Schlangenkopfen,

von dem Kopfe des Eurystheus bei der Quelle Makaria (Strab. 377) und

anderweitig wiederholt, sondern auch der Ausdruck der bildenden Kunst,

welche das Element des Wassers durch einen bartigen Kopf oder eine kolossale

Maske darzuslellen pflegt. Vergl. 0. Jahn iiber die puteolanisehe Basis in den
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Berichten der Kon. Sachs. Ges. der Wiss. 1851 S. 144 1
)- Wenn ferner in

beiden alten Sprachen Ursprung und Miindung der Fliisse rait denselben Aus-

drucken bezeichnet werden (capita Rheni, sx@dh.Xeiv, «x/3oA.r), so erkliirt

sich dieser Sprachgebrauch derails, dass an jenen beiden Punkten, bei dem

ersten Hervordringen des Wassers aus dem Boden und bei dem Ausmiinden

in das Meer (prorumpere in mare), die dem Strome inwohnende Lebenskraft

am deutlichsten zu Tage tritt.

Aber nicht nur die Kraft des stromenden Wassers ist es, die bei der

Quelle besonders zur Anschauung kommt, sondern auch die Ueinheit und

Lauterkeit desselben. Auch in diesem Punkte stimraen die klassischen Spra-

chen auf das Genauste uberein, indem beide das unberuhrte Quellvvasser als

ein jungfrauliches bezeichnen. Wie man heilige und unverletzliche Baume

iragS&voi nannte (Paus. VIII, 24, ?), so war es auch eine itagdhos 7nty>f,

aus welcher man die Weihegiisse zu Opfern holle. Aesch. Pers. v. 616. Mit

dieser Vorstellung hangen auch die vielerlei Sagen von der Verw

Jungfrauen in Quellen zusammen (vergl. Parthenios in Meineke's Analectu

Alexandrina S. 277) und die romische Sage von der Aqua Virgo, vvelche

sich der Liebe des herkulanischen Baches entzog. Plin. XXXI, 3, 25. Auch

Brunnen werd vor alien das itagSsviov tyg&ug

Hymnus auf Demeter V.99; es ist derselbe Brunnen, den Pausanias to av&tvov

nennt. Die ldentitat hatte von den Erklarern des Hymnus nicht bezweifelt

werden sollen, da nicht nur Pamphos bei Pausanias und der Hymnograph in

Beziehung auf die Legende des Brunnens genau ubereinstimmen ,
sondern auch

schon der Name >na§Slviov selbst eine blumenreiche Umgebung andeutet, wie

Strabo beweist, wo er von dem paphlagonischen Parthenios spricht S. 543:

ttorafxos hd xagiuv dv&v,guv pepopevos xal Id tovtq rod oriparas tovtov

tstvxWus. Dies passt auch auf den Parthenios in Pisatis. Parthenion ist

also gleichbedeutend mit Anthinon. Von den attischen Brunnen wird uberdiess

1} Dieselbe Anschauung findet sich auch in den Ausdrucken neuerer Sprachen
,
wie

id-water.' Ygl. Robinson Palastina III, 2 S. 659 uber ras el-'Ain,

•on dem Tyras mit Wasser versorgt wurde. Saulcy Voyage
Quellhaupt

den Quellenort,*von

autour de la mer morte I, p. 67.

U2
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ausdriicklich bezeugt, dass sie mit Veilchen umpflanzt zu werden pflegten

(jomct r\ 7f§os tu (figsctTt Aristoph. Frieden 575). Die Blumen wurden

benutzt, die Brunnen zu schmiicken, wie Varro von den romischen Brunnen-

festen, den Fontanalien, meldet (in fontes coronas iaciunt et puteos coronant

VI, 22). Von der gleichen Sitte der Hellenen zeugen die in die Eurotas-

und Alpheiosquellen geworfenen Kranze, von denen Strabon S. 227 spricht.

Naturmale von so ausgezeichneter Bedeutung, wie die Quellen ansehn-

licher Fliisse, wurden bei den Allen mit Denkmalern und Inschriften ausge-

stattet, welche bezeugen sollten, dass die Menschen die Gaben der Gotter

anzuerkennen wiissten. Beispiele finden wir bei den Persern, welche mit

besonderem Eifer die Strome ehrten. Als Dareios vom Bosporos aus an den

Tearos gelangte und seine acht und dreissig Quellen aus dem Felsen dringen

sah, stellte er ein inscbriftliches Denkmal auf, um sein Wohlgefallen uber den

schonen Strom zu bezeugen, der das edelste und beste Wasser unter alien

Fliissen habe, wie er selbst, Dareios, des Hystaspes Sohn, der Edelste und

Beste unter alien Menschenkindern sei. Herod. IV, 91. Die Griechen stellten

besonders an solchen Platzen Denkmaler auf, wo sie das Wasser am Gebirgs-

abhange auffmgen, um es zu ihren stadtischen Zwecken zu verwenden. Ein

solches Denkmal war der Altar des Acheloos, welchen Theagenes in Rhus

errichtete, oberhalb Megara, wo die Quellen hervorsprudelten, welche der

Tyrann in einem Kanale nach der Stadt leitete, wo sie den prachtvollen

Marktbrunnen speisten. Paus. I, 40, 1; 41, 2. Ein ganz entsprechendes

Denkmal hat sich in Epirus erhalten, 30 engl. Meilen von Nikopolis, wo

die von Leake (Transactions of the Royal Society of Litterature. Second Series.

Vol.11, p. 236) herausgegebene Inschrift gefunden worden ist:

iiPiinanoTAMa
KA0IEP 2ANETXA

t

Der Stein ist in einer Wasserleitung eingemauert, deren ansehnliche
• •

Uberreste, jetzt xaixoi§cits genannt, sich in doppelter Bogenstellung erhalten

haben, inmitten einer wilden Berggegend, wo die beiden Hauptarme des

Flusses von Luro (den Leake ohne hinlanglichen Grund Charadros nannte)

sich vereinigen. Plan und Beschreibung der Ruine gfebt Leake in seinen

Travels in Northern Greece I, S. 260. Zwei Aquadukte sind durch die tiefe
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Schlucht gebaut worden. welche am rechten Ufer derselben in spitzera Winkel

zusammenlreffen, urn das vereinigte Wasser nach Nikopolis zu fiihren. Die

Hauptleitung wurde durch eine Quelle gespeist, welche in der Kirche des

Dorfs Hagios Georgios entspringt und jetzt wieder regellos die Abhange der

Felsschlucht hinunterstiirzt. Die Inschrift stammt wie das Bauvverk, dem sie

angehort, aus der Kaiserzeit. Denn Augustus war es, welcher zum Andenken

seines Seesiegs die Stadt grundete, von welcher die ganze Umgegend, deren

Bewohner in den neuen Mittelpunkt zusammengezogen wurden, den Nameu

Nikopolis erhielt. Da die Inschrift nur in einem Bruchstiicke erhalten ist, so

S b sie von Anfang an, als eine d

wanze Bauvverk betreifende Dedikationsinschrift, in die Wasserleitung einge-

mauert war, oder ob sie einem besonderen Denkmale angehorte, welches,

wie der Acheloosaltar in Rhus, der Verehrung des Flussgottes gewidmet war.

In diesem Falle wiirde man die Inschrift etwa so erganzen konnen: [ctya^if

tv%t ol SeTves {ol NtKOTToXirctil) rov Qoofjov] 'Clgarta Worafxca xa$i€§[a>]crctv

s. Es war dann ein Altar, an welchem

ich zufliesseuden VVohlthaten des VVasser-

ctlgiaTypiopli oder i

Svaicti sv%ctgtUTr\g

gottes dargebracht wurden. Dass rov Qoj/uov auch fehlen kann, zeigt die

Inschrift des delischen Altars im C. L n. 2305. Uber den Gebrauch von

Xagiarigtov , evt%a§ ia
i-y

'§
iov und evxttgiaretv bei Weibgescbenken siebe Bockh

C. I. Gr. I, p. 888 und Franz Elementa Ep. Gr. p. 375.

Die Inschrift ist trotz ihrer argen Verstummelung in mehrfacher Hinsicht

lehrreich. Sie zeigt zunachst, dass die Quelle von Hagios Georgios als die

Hauptquelle des ganzen Flusses angesehen wurde, obwohl die Schlucht des-

selben sich stundenweit oberhalb der Quelle hinauf erstreckt. Dies stimmt

durchaus mit der Sitte der Griechen uberein, nicht die fernsten und hdchsten

Wasseradern als den Ursprung des Flusses anzusehen, sondern die wasser-

reichste- ein Sprachgebrauch , welcher der Natur eines Landes, in dem die

oberen Flussthaler so hautig trocken liegen, vollkommen entspricht. Daher

bei den heuti Vgl

geographiques sur les mines de la Moree p. 107. Aber auch unter ver-

schiedenen, perennirenden Zuflussen wird in der Regel der starkste, wenn

er auch schon in einen ansehnlich angewachsenen Fluss einmundet, als die
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namengebende Flussquelle angesehen, wie sich dies am deutlichsten an dem

messenischen Panisos und dem phokischen Kephisos zeigt. Diese fiir uns

befremdliche Ausdrucksweise hangt mit der Vorstellung der Alten zusammen,

nach welcher das ganze Thalgebiet, welches ein Fluss durchstromt, als das

Eigenthum desselben, als die 7roTcc^/a, angesehn wurde. Vergl. Strabons

Ansicht von Aegypten p. 32 und 789. So ist der bootische Asopos der Ur-

heber des ganzen Thalgrundes Q/rotuv rrjv 'Acuit'iav %u§ttv Strab. 382),

den er innerlich durchdringt, alles Wasser, das in demselben aufsprudelt,

kommt also von berechtiet, die machtiffste d

verschiedenen Quellen ohne Riicksicht auf ihre hohere oder tiefere Lage als

das eigentliche caput fluvii anzusehen. Aus dieser Anschauung der Alten

erklart sich auch , wie man die Quellen und ihre Nymphen als ^ochter des

Flusses betrachten konnte Qx§Hva.i Svyctrtges Trora/xoov Anecd. Cramer. II,

453), selbst solche Quellen, welche sich gar nicht mit dem Hauptflusse ver-

einigen. Am auffallendsten zeigt sich dies bei der Oeroe, welche ihre eigene

Thalrinne und Miindung hat und dennoch des Asopos Tochter heisst. Herod.

IX, 51. Entweder werden nun Fluss und Quelle als besondere Wesen be-

trachtet, wie bei Homer (II. 20, 7ff.) die XioTctfxol von den Nymphen getrennt

werden (al
1

r aXaea xctXd rsfxavrcu xal Tryyds Ttora^oov^j oder die Haupt-

quellen werden als die aus dem Boden sich erhebenden [sirlte\\oper

o

l

Dion. Per, 298) Flussgotter betrachtet und selbst TTorafJLoi genannt. Dies

war um so naturlicher, da itorov auch von der Quelle gebrauchlich ist

(Meineke zu Theokrit S. 290) und Ttoramos wahrscheinlich das siisse Wasser

bezeicbnet. Ahrens De graec. ling. dial. I. p. 82.

So ist also auch in der epirotischen Inschrift Oropos als Name von

Quell und Fluss anzusehen; es ist der alte Name des heutigen Luro, und dar-

nach kann auch die Stadt Oropos bestimmt werden, welche Stephanus als

fiinfte dieses Namens anfiihrt £v QevrrguTicz, mit dem einer spateren Hand

zugehorenden Zusatze: %yovv kv Kixonoksi. Denn unweit der Quelle von

H. Georgios liegen die Ruinen einer alten Stadt bei dem heutigen Ferekisi,

auf einer Hohe, welche die ganze Umgegend beherrscht. Die Stadt hatte

also, wie Theisoa, Thelpusa, Thurioi, Pagasai, Sy ban's (Subur, Stromung,

nach Movers Colonieen der Phon. S. 344. 645), Pisa (Tranke nach G. Curtius
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Grundziige der Gr. Etymol. I, S. 245), Ortygia, Salmakis u. a., von der be-

nachbarten Quelle ihren Namen x
).

Wenn Oropos aber ursprunglich ein Flussname ist, so erklart sich auch

um so passender eine Gruppe in dem vom alteren Philoslratos (I, 27) be-

schriebenen Bilde des Amphiaraion: 'Oropos als Jungling unter den Meerfrauen.'

Hier einen Ortsgenius, als Personitikation der gleichnamigen Stadt, anzunehmen

ist bedenklicb und wird sich schwerlich durch eine analoge Darstellung erlau-

tern lassen. Denn mit dem von Welcker zu Philostr. S. 370 angefiihrten

Isthmos hat es doch eine andere Bewandtniss. Flussgotter dagegen linden

wir baufi^ als Gespielen und Geliebte der Seenymphen, wie unter and

die Sage von dem Knaben Selemnos und der Argyra bei Paus. VII, 23, 1

beweist. Ich vermuthe daher, dass unter den vielen Quellen und Bachen,

welche die Gegend des Amphiaraion auszeichnen, ein Gewiisser war, welches

den Namen Oropos fiihrte, und zwar wahrscheinlich der ansehnliche Bach,

welcher nahe unter dem Tempel voriiber fliesst und dann durch ein tiefes

Thai die Kustenebene nordlich von Kalamo erreicht. Dann gehort seine Ge-

stalt recht eigentlich in den Kreis der von Philostrat beschriebenen Darstellung

hinein. Vergl. Preller Oropos in den Berichten der phil. hist. CI. der K. Sachs.

Ges. der Wiss. 1852. S. 144.

Abgesehen von der allgemeinen Heiligkeit des lebendigen Quellvvassers

hatten gewisse Quellen einen besondern Charakter der Weihe, so weit sie

Raumes Fluss in Lebadeia

halb ein heiliges Wasser, welches zu den Gebrauchen des Trophonioskultus

benutzt wurde, und hiess als solches Herkynna Cwahrscheinlich von sgxos,

weil es das Alsos des Zeus Trophonios von der Stadt trennte); unterhalb

des Alsos war es ein profanes Gewasser und erhielt den Namen Probatia.

So hiess der Gortynios an seiner Quelle Lusios, weil hier das Zeuskind ge-

badet sein sollte. Paus. VIII, 28. So war das Nymphenhaus der schonquellen-

den Tilphosa von einem Alsos umgeben und mit Altaren ausgestattet
,

ein

Xfieos itfff^ CHymn- Ap. Pyth. 66) , wahrend der untere Abfluss als Tranke

l^Unter n^ugriechischen Ortsnamen gehort in diese Reihe Mauromati 'Schwarz-

auglein', ein Name, welcher ursprunglich der Quelle von Messene zukommt.

ithar aL hildlictien Ausdruck siehe Pott Quin. und vigesim. Zahlmethode S.238.
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far die Rosse und Maulthiere diente. Die genaueste Scheidung (inden wir bei

dem umbrischen Clitumnus, wo eine Brucke die Granzlinie bildete zwischen

dem Heiligen und Profanen. Plin. Ep. VIII, 8. Es konnte auch eine Quelle,

welche fruher den Bedurfnissen des Lebens gedient hatte, durch einen be-

sondern Akt dem Gebrauche entzogen werden. Das geschah unter den

Pisistratiden mit der Kalirrhoe, als bei der zunehmenden Durre des Bodens

ihr Wasser immer sparlicher wurde, und die Stadt inzwischen durch Brunnen

und unterirdische Leitungen hinlanglich versorgt worden war. Die griechische

Kunst bezeichnete eine solche Weihung durch Ausstattung der Quelle rait

wie Paus. II, 27 den Brunnen des Epidaurischen
I

\l7t& Sscts dfcict

xiovzs. Solche

hieratischer Architel

Heiligthums als eine xgnwi rco re KCtl XOa/JLU) TO) X

beschreibt

;

36, 10: qqq(Lqs xal dvi%ovT£S top o§o(p

Brunnenhauser erscheinen in ihrem vollen Schmuck auf griechischen Vasen-

bildem (^Gerhard Arch. Zeitung II, T. 18). Baumpflanzungen, wie die Platane

Agamemnons an der Kastalia, Weihgeschenke, welche die vieljahrige Ver-

ehrung bezeugen, und Inschriften kommen dazu, die Heiligkeit der Quelle

auszudriicken.

In landlicher Umgebung, wo keine weitere Kunst angewendet ist, geniigt

ein einfaches Nv/xtyoZv legov, wie es in der Nyraphengrotle von Siphnos ein-

gemeisselt gewesen zu sein scheint. C. I. Gr. n, 2423c. Doch ist nur das

erste Wort NT4>EON
Quellen, die Ttnyai ode

MP her n S b die natiirlichen

fontes

,

Lucretius I, 232 nennt, mit

einem Saulendache ausgestattet

,

so wird dies in Inschriften bezeugt. Denn

diese Ausstattung ist unter der cLvctSeuis verstanden, wTenn es in der Inschrift

aus Branchidae n. 2885. b. v. 12 heisst: xal to vficog sx tuv t&cap [dvsSyxe

ro7s] SsoTs, und ganz entsprechend lautet das Inschriftfragment aus Stura in

Euboia, das Rangabe (Memoire sur 1'Eubee p. 223) und Bursian (Quaest. Eub. p. 49)

ben haben Man liest 'O\iu§o[s] OXtywgos), YictXXitjrgctTos

<t>i\ojTa<iy[sj , [ijegoTrowaavTss dvsSecrav ryv xgyvyv 'AaxXyyr«2 , '{sgagxos

snoei. Die Weihung erfolgte also nach einer feierlichen Opferhandl

1) Was die Schreibung des Worts betriftl, so sind die Namen Nt^odwpo.c und

Svwe zu vergleichen. C. I n. 3155. 8 und 7079. Keil Anal. Ep. p. 173.
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welcher dadurch eine besondere Bedeutung verliehen wurde, dass fortan der

Brunnen nicht mehr zu profanen Zwecken benutzt werden sollte. Zu ver-

gleichen ist die Dedikalion der kampanischen Heilquellen, welche Sulla nebst

den umliegenden Grundstiicken der Gottin Diana vveihte und die Urkunde der

Schenkung an der Terapelpfoste wie in der Cella anschreiben Hess. Veil.

Paterc. II 25. Die Hymettosgrotte bei Vari mit ihren Inschriften (C. I. Gr.

459; vgl. Vischer Erinner. aus Griech. S. 60) zeigt, wie den wasserspenden-

den Nymphen von ihren Verehrern ganze Heiiigthiimer im Schosse der Berge

nebst vorliegenden Gartenpflanzungen geweiht wurden QAgx^Pos ° Qygctios

xctTtov Nvfjtfpats s$vTevaev~). Auf einen solchen Nymphengarten bezieht sich

auch das Epigramm der Anthol. IX, 329.

Wie aber Archedamos den Grottenbau am Hymettos zum Andenken

seines Verkehrs mit den Nymphen gestiftet hat, so hat auch ein gewisser

Eutychianos bei Erythrai aus gleicbem Anlasse eine ganz ahnliche Stiftung

gemacht und zugleich eine Quelle geweiht, wie die

Le Bas in der ersten Lieferung seines archaologisch

Inschrift bezeugt, welche

m Reisewerks liber Grie-

chenland und Kleinasien n. 58 herausgegeben hat. Sie gehort der spateren

Kaiserzeit an und zeigt in Schrift und Stil einen sehr verderbten Geschmack;

sie ist aber merkwurdig als ein Denkmal des Cultus der erythraischen Sibylle.

Was die Form betrifft, so erkennt man deutiich, dass es Verse sein sollen;

aber es kommen nicht nur einzelne Verstosse vor, wie dyaXofxevos, Evtv-

Xictvos, dyogapopos, sondern in einigen Zeilen widerstreben die Worter, wie

der Steinmetz eingehauen hat, jeder metrischen Fugung. Es sind aber
sie

Zeilen wie wir auch in ahnlichen Widmungen (C. I. 5974) die Sieb

zahl finden; sechs Hexameter und ein Pentameter, wie dergleichen anomale

Pentameter in spaten Inschriften vorkommen , z. B. C. I. n. 4535. Nach dem

vorliegenden Texte lautet ie Inschrift

AyaSji t

Nvptyctis Nalxaiv dyctko^vos sv$a "ZifivWys,

elpwiis defects Evrvxiavos to -ndgoide

Sccrrdvctis kroifxQiS dyogctvcpos (fiXoTEifxos^

aix$u <T sv-^vx^s avv EvTvX'ctva tfctiSi iravir/ugidgxifl

5 8X TtQOCobuV ihloJV Tt\ TtaTQlh TO VO(ti§rrgoao

Hist.-Philol. Classe. Mil X
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(Pctibgvvh rs ygatycus sTtixoa^aas to avXistov

fAVIjfJOGWOV TOVTO TOlGlV sTteaaofjtevois )•

Eutychianos hatte also mit seinem Sohne gemeinschaftlich zwei Amter in

Erythrai nach einander bekleidet, die Irenarchie, die in den Inschriften der

spatern Kaiserzeit mehrfach vorkommt und zwar auch in dieser Form
: ei§v\vi\s

clqXeiv, wie C.I. HI, p. 1159, und dann die Agoranomie, wobei er sich

keine Aus°-aben zum Besten der Stadt hatte verdriessen lassen. Dann hat er

»/

©

dies Brunnenhaus geweiht, es mit Gemalden geschmuckt und die Grotte mit

neuer Kunst ausgestattet, und zwar an der Stelle, wo er sich der entziicken-

den Nahe der Nymphen erfreut hat. Auf ihren Dienst wird sich also auch

die Panegyris beziehen , als deren Vorsteher der jungere Eutychianos angefuhrt

wird, und da die Nymphen nach der Sibylle genannt werden, so sind wohl

keine anderen zu verstehen, als die, welche die beriihmte Sibyllengrotte des

Rorykon bewohnten. Vergl. Paus. X, 12, 7: 'Egv&gatoi $e K.wgvKcv ts

xakovfjtspov ogos xai kv tw oget GTryXatov ditotyaivovaij T€%dijvctt rvjv

'HgotyiXriv kv avru) Xiyovres, QeoSwgov $s kitixcagiov itoi^ivos xai vvptpw

Tcalba eivctt.

Die angefuhrten Inschriften beziehen sich auf die Weihung der ^uellen.

1) Auch in den unmetrischen Zeilen erkennt man deutlich die metrischen Bestand-

theile; sie mussen durch das Ungeschick des Steinmetzen durch einander ge-

worfen, wie auch durch Zusatze, Weglassungen und Auflosungen entstellt worden

sein. Am deutlichsten erscheint V. 4 Emvyjctvw als Einschiebsei. Ich glaube

daher, dass die Herstellung des ursprunglichen Textes, welche Freund Sauppe

mir in Vorschlag bringt, der Hauptsache nach unzweifelhaft ist:

tivftfputs vai'uotv dyaXoftsros ev&cc —ifi
f «*

E
yatoifioig (ianavaiotv vcyogttvofiog q>tXo%stfiog ,

aft-quo d' evWv%^^ °^ v naidl navr
t
yvgtagyrn

5 in ngonndtav idiwv %% nuxgidt [diJHavot] &ovdwg

qaidgvviv is ygarpirig STitxoofirjOug lavXiiov

fiV^ftoQWOV tovt [strut] zoiatv eneaaofievoto\_tv.

Nur des letzten Hexameters wegen trage ich Bedenken. avkietov (im Verse

dreisilbig; Lob. Paral. I, p. 28) ist Adjektiv von avXtov, hier substantivisch ge-

braucht. Vergl. Anth. Pal. VI, 334: avXta xut Nvjuqwv ugoc nayog.
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Andere Inschriften betreffen die Auffindung derselben. Denn die Entdeckung

einer reichhaltigen Wasserader ist eine Epoche in der Geschichte sudlicher

Lander. Darum wurde Herakles, der Begriinder einer umfassenden Landes-

kultur, auch als Quellenfinder geehrt (Plutarch, ed. Hutten XII, p. 31); der

Name des koischen Konigs Chalkon war gefeiert vvegen der Eroffnung der

Burinaquelle (Theocrit. VII, 6) und in Rom erwarb sich C. Plautius den

Ehrennamen Venox, weil er in Auffindung der Aqua Appia ein besonderes

Gliick bewahrt hatte (Frontin. de aquis c. 5). Man pflegte auch wohl

benachbarten Kapelle die Geschichte der Findung darzustellen (wie Frontin.

c. 10 bezeugt), oder durch ein Weihgeschenk darauf hinzuweisen. Auf ein

solches Weihgeschenk bezieht sich das scheme .Epigramm Platons in der Antho-

logie (VI, 43), welches den Frosch besingt, den Diener den Nymphen, der

den irrenden Wanderer an das Wasser gefiihrt habe. •

Eine griechische Steinschrift, auf die Entdeckung einer Quelle beziiglich,

hat man bei einem Mineralwasser unweit Pantikapaion gefunden; sie ist zuletzl

in den Antiquites du Bosphore (inscr. XX) heraus gegeben worden. Der

Stein ist oben abgebrochen und es ist nicht zu bezweifeln, dass in voran-

gehenden Distichen die Eigenschaften des heilkraftigen Wassers geschildert

waren. Schild

v\i]sqs 'Ac[7ro]y[p]yoi; evaefisos Kqtvos,

yati\s xctt n§o
t

/ . . "\ *
XvSoS KEIVCIXMV GXTJltTg 67t8X0VT0S o\ct

Kotys, des Aspurgos Sohn, ist als Zeitgenosse Neros bekannt (C. I. G

n. 2108 c); er herrschte zur Zeit der Quellenfindung iiber alle umwohnendt

Griecben, die Achaer Strabos (S. 406), welche hier W%«m genannt werde

*) Die Liicke der ersten Zeile hat der Herausgeber nach einer Vermuthung von

Prof. K. Keil erganzt, der iriiher mil Grafe: Mvp/^S aW*«lw las (Allgem.

Litt. Zeitung 1849 S.039). Auf dem Steine scheint aber deutlich EEANEAEIHEN

zu stehen. Man kiinnte also versucht sein, A I, was vor der Liicke steht, fur

M zu nehmen und UoiQ i*arifoi£t» zu lesen, wie Franz wollte. Dann wurde

der Ruhm der Ent.leckung auf Kotys selbst zuriickgefuhrt. Mciga Koivcg

ware so viel, wie Kazvg ^«'« foigu ignvede/l-er.

X2
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cxijTtTPa sTrt%ovTo$ scheint die richtigere Lesart zu sein statt der fruheren

dttixovroSy das sich auch nach Analogie von ev%w ctrtsxeiv rechtfertigen

liesse. Jacobs zur Anthol. Ill, S. 137. Eine andere griechische Inschrift, die

den Auffinder einer Quelle namhaft macht, aber aus spater, christlicher Zeit,

sah Barth bei Kios auf dem Wege nach Nicaea. Rhein. Museum 1849 S. 260.

Eine dritte Gattung von Inschriflen hat das Gemeinsame, dass sie den

Gottheiten, welchen die Quelle eigen ist, den Dank fur empfangene Wohl-

thaten abstatten. Sie finden sich nicht bloss bei eigentlichen Heilquellen,

sondern auch bei andern Gewassern, namentlich bei den durch Kalte ausge-

zeichneten. Denn man kann aus mancherlei Spuren erkennen, dass die Grie-

chen den heilsamen Einfluss des kalten Wassers sehr hoch schatzten. Der

Kydnos in Tarsos, der Ales bei Kolophon, der Melas bei Side und der

arkadische Gortynios waren in dieser Beziehung besonders beriihrnt Qa^lai to

vSajg Ttivofjtevov te xai Xovofxivovs dv&guTtovs ctvct'4/v%£i Paus. VIII, 28).

Aristeides dem Rhetor wurde von Asklepios mitten im Winter ein Fiussbad

verordnet ^Welcker Kl. Schriften. Ill, S. 145). Der Akesines hatte von der

Heilkraft seinen Namen (rtoTafxos els axeuiv (p&gcav Herod. VI, 90), und auch

der Flussname Akis wurde nur von ausnehmend kalten Gewassern gebraucht.

Meineke zu Theokrit S. 190. Auf die schonen Quellen von Arykanda in

Lycien bezieht sich die Inschrift im CI. 4316. f. : Zooai/uas o xaraXet(p^els

fjLVi\uo&o%os rov (3a)fjiQV rji ev€§y8Ticii Tryyji xcltcl ovag MoV%ou rov peyct-

XoTrgerreaTctTOv — — 'Agvxctp&as ccviar7jaa.

Von der sonstigen Ausstattung einer den Nymphen geheiligten Quelle

erhalten wir eine sehr anschauliche Vorstellung aus dem Epigramme der

Anthologie IX, 326: Tlsroys sx Siaaijs \bv%Qov xctreTtciXuevoP vScao, xaloots

xa\ Nvfjttysctjv Tfoifxepixct kpava u. s. w. *). Im Folgenden beschreibt der

Dichter, wie Meineke im Delectus poet. anth. Gr. S. 123 nachgewiesen hat,

die vom aufspritzenden Wasser benetzten, zahlreichen Votivfiguren, die xogo-

xoGfjua oder xogai (Plat. Phaedr. 230). Denn wie die Jungfrauen das Spiel-

1) Hier ist dioafg gegen das von Meineke vorgeschlagene kioo?;g festzuhalten.

Denn aus doppeltem, d. i. gespaltenem Felsen quillt ja so haufig das Bergwasser

herunter, wie z. B. bei der Kastalia, auf welche die Beschreibung wortlich passt.
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zeug ihrer Kindheit der Aphrodite fund auch diese wurde ja als Nymphe an

Quellen verehrt, wie am Ursprunge des Hyllikos Paus. II, 32, 7) und andern

Hochzeitsgottinnen weihten, so wurden auch die Heiliglhiimer der Nymphen,

deren Quellwasser vorzugsweise zu hochzeitlichem Gebrauche diente, mit sol-

chen Thon- und Holzpuppen reichlich ausgestattet. Vergl. 0. Jahn in Gerh.

Arch. Zeitung 1848 S. 240. Werthvollere Weihgeschenke wurden aber dtirch

besondere Aufschriflen den Gottheiten der Quelle zugeeignet, so z. B. die

Erzschale von Kyme (C. I. n. 5859) mit der Umschrift : Zuikos 'Ayc&wvos

Nvixtyciis ev%r\v. Ein grossartigeres Weihgeschenk war das Denkmal des

frommen und kunstliebenden Arztes Nikomedes aus Smyrna, wovon die Basis

mit doppelter Inschrift in den Thermen Trajans nufgefunden worden ist. C. I.

Gr. n, 5974. Ein Bildwerk des Boethos, Asklepios als Kind darstellend, hatte

Nikomedes aus seinem Besitze dem Gotte der Heilkunst geweiht, als ein

Schaustuck alterer Kunst zugleich und als einen Ausdruck des Danks fur

mehrfache Bewahrung vor Krankheit, die ihm in seinem gefahrlichen Berufe

von Seiten des Gottes zu TheiJ geworden war:

&i]X8 <T GfJtOV VOVGUV re xaxoov faciygict NlXG-

pri&ys xcii xsi§&v 3a7yuct Ttctkaiyavtuv,

auf der anderen Seite aber:

vya cT sv TwSe fadygict SHxev og&c&ai

iroWdxi aats 3ov\ct7s vqvgov ctXevctfjLeyQSi

aos $£§cL7ruv ev%yv oKiyv\v So<Tiv, olct SsgTciv

Ausser den sieben Distichen, welche auf beiden Seiten vertheilt sind, steht

noch auf jeder von ihnen eine Ueberschrif't als Widmung; einerseits: tw aooTiigi

'AaxXiiTttu (TMTgct xctt xagtarrigict N/*o/i»f<W o targos, andrerseits: rep

cc<ji\e7
'AaxXymw gJjgtqcl xai xaqiarrigia NixofjuHSys ^nvgvaios icirgos.

Dies Weihgeschenk war also eine Stiftung im Asklepiostempel und fiihrt

uns somit von den Quellen der Nymphen zu den eigentlichen Tempelquellen,

wo die Nymphen unter der Autoritat hoherer Gottheiten stehen. So erscheint

vor Allen Apollon als Herr der Najaden und empfangt die Huldigung fur .die

in ihrem Gewiisser gefundene Genesung. Ein Beispiel ist die Marmorinschrift,

welche 1851 in der Basilica Iulia gefunden, von Matranga im Bull. Inst. Arch.
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1853, S. 137, von Welcker im Rh. Mus. 1853, S. 155 und Gerhard im Arch.

Anzeiger 1854, S. 437 herausgegeben worden ist und so zu Jesen sein wird

:

dyps \qetgo[%o\cdV xoigavn NctiaSoov,

Scogop 'Tyefpos 8Te[y]£[e]v $ op dgyctXsys diro vox

civtos dpct£ vyirj Syxcto 7tgoa7r£X[d]a[a]s.

rtctai ydg [sv t8Xs]e(J(Jip 8fjio7s dva[(p\ctpSop STtsa

ovx wag 9 dXXd /jlscovs r\fxaros d^tyi Sgo/xovs
*

Ein gleiches Verhaltniss zwischen Apollon und den Nymphen bestand bei

den Mineralquellen von Vicarello am See von Bracciano, wo ausser den Ge-

fassen mit punktirter Inschrift 'Apollini et Nymphis' audi die Marmorbasis ge-

funden worden ist: ljegrik[ios] 'AttccXov '0/3as(?) 'ArtoWcovi kclt. ova§

'AtygoSeitTiEvs. Gerh. Archaol. Anzeiger 1852, S. 151. Arch. Zeitung 1855,

S. 127. 155.

Auch in einer Quelleninsehrift aus Attalia im C. I. n. 4341 f. p. 1159

finden wir Apollo nebst Artemis in eigenthiimlicher Verbindung mit den Nym-

phen. Sie lautet nach Franz' Erganzungen:

<J>o//3w xai xov§f\ 'AgTSfXiciii] eivexep Evxijs,

/xst^ov [or]»f[<ra]s t7r[X]til
aS]siaa[t]s iriiyaTs vtto Nv/utyajv,

ctfxtya) hitdis TfOTctfios Xayovcav §Ei[$}qQi,[s V7t]o[^EVOi —
Voran scheint dyaSji rv%y\ gestanden zu haben. Soviel aus dem Bruchstiick

zu erkennen ist, errichtete Orthagoras nach Bekleidung des Irenarchenamts (s.

S. 162) die Altare oder den Doppelaltar der delischen Gottheiten so, dass er

durch diesen Bau zugleich die Quellbache des Heiligthums eindammte, das

Ufer befestigte und die Gewasser in ein ordentliches Bett leitete.

Die zu den Heiligthiimern gehorigen Quellen standen unter besonderer

*) So unterscheidet auch Aristeides der Rhetor die Epiphanie des Heilgottes, vvelche

dem Kranken im wachen Zustande zu Theil wird, von den Traumvisionen (%u

/tier i/. %ov (fuvtoov nitowi', tu dh tij nofmij tmv ervnviiov- vgl. Welcker

Kl. Schriften HI, S. 148) und in einer christlichen Inschrift aus Ezra heisst es

von einer Erscheinung des h. Georg: tfavivtoe ov *u& vnvov, «/A« (fctvago^.

C. I. Gr. n. 8627.
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Aufsicht der Priester. Eine Inschrift aus Palmyra ira C. I. Gr. n. 4502 (A

v-^iaru), fxeyiaru xcti sTtyxou SooXavos ZyvoQiov . . t7rifjteXyrijs etigeSets

"Ktyxcts 7fyyijs vno 'letgiSctXov rov Seov rov @u}jov s£ Idiwv dveSyxev)

nennt einen Syrer von vornehmem Geschlechte (C. I. n. 4474), welcher von

dem Schutzgotte der Palmyrener selbst, also durch Orakel oder Auspicien,

zum Aufseher der Quelle Ephka bestellt worden ist. Auch in griechischem

Terapeldienste flnden wir priesterliche Beaufsichtigung der Quellen, namentlich

in Kyrene, wo an der Felswand, aus welcher das Wasser miindet, noch heute

die Linien des Tempelgiebels sichtbar sind, welcher einst die Wohnung der

Nymphe als ein heiliges Quellhaus bezeichnete, entsprechend dem dreisiiuligen

Marmorportale der Peirene auf Akrokorinth. Vgl. Barlh Wand< rungen durch

das punische und kyrenaische Kustenland S.

V

j Kustenland S. 425. Von der Wiederlierstellung

des Quellhauses durch einen priesterlichen Beamten zeugt die Felsinsclirift C.

I. Gr. n. 5134: Aiovvaios ^coret legstrevuv retv xgeivetv irteaxevaas.

angestellt ist die Jahreszahl L iy. Die inneren Wande des Felsganges, durch

welchen der Quellstrom ausfliesst, sind mit angeschriebenen Namenreihen dicht

bedeckt. Die verschiedenen Namengruppen sind von einander gesondert durch

des Apollopriesters (iirl legscas rov xrtarov AttoXXuvos)

unter dessen Amtsfiihrung die Einzelnen zum Zwecke gottesdienstlicher Hand-

lung oder neugieriger Besicbtigung die Wohnung der gefeierten Quellnymphe

betrejen hatten. Barth S. 491. In der messenischen Inschrift aus Karna-

sion betrifft ein besonderer Abschnitt der Tempelordnung die Quelle (jets xget-

va$ rets uvofjtctcpspcts Std rwv dgxetiwv eyygdtyuiv 'Ay'vets — rdv Inifui-

Xetetv extra Mvetaiurgaros sots av fa.
Z. 68). Die Quelle erscheint hier zu-

gleich als der Platz, an welchem die Opferschmause gehalten wurden, und an

dem, seiner besondern Heiligkeit wegen, eine Abtheilung der Tempelgelder

aufbewahrt wurde. Arcbaol. Anze 2er 1858, S. 255. Pausanias erwahnt diese

Quelle IV, 33, 4.

Wo das heilige Wasser vom Tempel entfernt war, musste es zur Rei-

nigung desselben und zur Vollziehung der Opfer- und Siihnungsgebrauche in

den Tempel getragen werden. Daraus bildete sich ein bestimmter Tempel-

dienst, namentlich bei solchen Heiligthumern , welche, wie die altesten des

Zeus, auf hohen Bergkuppen lagen. So wurde Tag fiir Tag aus der Klepsy-
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dra am Abhange von Ithome das Quellwasser zum Zeus Ithomatas hinaufge-

tragen. Paus. IV, 33, 1. Dass unter dieser Klepsydra nicht der Ausfluss der

Quelle am Fusse des Berges verstanden sei, glaube ieh noch immer, wenn

auch Vischer (Erinnerungen aus Griech. S. 448} in dem von Le Bas entdeok-

ten Grottenbaue unterhalb des Gipfels das Quellenhaus der Klepsydra nicht hat

erkennen konnen. Ohne Nachgrabungen wird sich diese Frage schwerlich

entscheiden lassen. Dem griechischen Lutrophorendienste sind die jiidischen

Gebrauche am Laubhiittenfeste zu vergleichen , auf welehe sich die Reden

Christi Joh. 7, 37 beziehen; denn auch in Jerusalem wurde aus der Quelle

Siloah das Wasser geholt und in den Hof des Tempels hinaufgetragen. Auch

eine Hierodulie mit Verpflichtung des Wassertragens zum Hause Gottes finden

wir im Buche Josua Kap. 9, wo den besiegten Gibeoniten dieser Dienst auf-

gelegt wird. So werden in Delphi die Tempeldiener zum Weihebrunnen der

Kastalia hinuntergeschickt (Eur. Ion. 94: dkk
9

a <&oil3ov AeXtyol &Spanes,

tols Kaarakias dgyvgoetSsTs Qaivere diva.* u. s. w.), und nachher sprengt

Ion aus goldner Kanne den Terapelboden mit dem unten geschopiten Wasser

(V. 146: %§vasojv <T kx rrevx&uv gi\pco yaias itayoivy civ aTroxsvovTcti K«-

(jTa'kicts divcti). Dreissig Jungtrauen, die Lykiaden, trugen, taglich sich ab-

losend, das Wasser in das Lykeiou (Hesych. s. v. A-vxidbes), und auch von

den Vestalinnen ist bekannt, dass sie nach Numas Ordnung aus der Egeria das

Reinigungswasser schdpften. Im Didymaion finden wir die Hydrophone als

eine hohe priesterliche Wurde, welehe mit Mysteriendienst verbunden war.

Die Inschriften von Branchidae fiihren eine Reihe von Stiftungen an, welehe

herriihren von vbootpegot 'AgTs/xitios, TsXiaacrai rriv vbgotyogiav evctgscTws

toTs TtoX'nais (C. I. Gr. 2885), und dass sie sich auch ins Besondere die

Versorgung des Heiligthums mit WT

asser angelegen sein liessen , bezeugt die

Inschrift zu Ehren der Hydrophore Theogenis 2885. b. (II. p. 1120), in der es

heisst V. 6: xctTtaxevctos &s — hetcl tup dSeXtyav xal (pg&ctTct xal

v&gelTctt] — — xal xgyvas Fvngoa^E t[ou vaovt — xat\ to v&ag ix tuv

t&lOJV [cLV&&1\X£ TOli] &£07s.

Wenn die Quelle bei Griechen und Romern als etvvas Jungfrauliches auf-

gefasst wird, so muss auch die Person, welehe das (Juell wasser tragt, einen

gleichen Charakter haben. So hatte Aphrodite in Sikyon ausser einer alteren
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Priesterin zur Bedienung eine TragShos legooivvyv STrsreicv s'xowct' \ovrgo-

(po$ov rr\v Trctgdsvov ovofictgovvi. Paus. II, 10. Audi bei der Besorgung

des Brautbades werden immer Knaben iind Madchen er\v;ilmt, and so ist niehts

natiirlicher, als dass die Lutrophorie ein bildlicher Ausdruck fiir die Jun^friiii-

lichkeit wurde. Auf diese Weise erkliirt sich am einfachslen das Symbol, mit

dem man bekanntlich das Grabmal unverheiralhet Verstorbener auszuslatten

pflegte (jtctts vSgiar t'xw °^ er Xovr§ct ns xofj^ovact Xovrgo^ogos vgl. Be-

cker Charikles HI, 301.). Dann begreift sich audi, vvie schon der Wasser-

krug aiJein diese symbolische Bedeutung haben konnte, wie Kuslalh. zu Ilias

p. 1293 bericbtet, wenn er auch den Sinn des Symbols nicht rirlilig angiebt

(_els svcisifciv tov on aXovros ra rvutyixct xa) ctyoros anewi) und Hesych,

s. v. Xovrgo(p6gct.

Eine andere Bewandtniss scheint es mit den VVasserkrugen im Grabe zu

baben. Die Freude an friscbem Quelhvasser, die hochste Freude der Slirbli-

cben auf Erden, soil ihnen auch im Hades nicht fehlen. Darum werden in al-

ien Schilderungen der Unterwelt die Quellen der elysischen Gelilde gepriesen

(Aeschin. Dial. ed. Fischer p. 164.). Genaueres giebt die Inscbrift auf dem

Goldbleche, welches in einem Grabe bei Petilia gefunden vvorden ist (C.I. 5772).

Hier wird dem Verstorbenen als trostender Spruch die Verheissung mitgegeben,

er werde gleich am Eingange des Schattenreichs zur Linken eine Quelle lin-,_,.v,.v-«. ».." »""©

den, «on einer Cypresse beschattet. Von ihr solle er aber nicht trinken, son-

dern von dem zweiten Brunnen, den er Gnden werde, dem frischen Brunnen

der Mnemosyne, welcher von unsterblichen Wachtern gehutet werde. Sie wiir-

den seiner verschmachtenden Seele von dem gottlichen Wasser mittheilen und

dann wiirde er in die Gemeinschaft der Heroen eintreten. Was hier in mysti-

sche Lehrform eingekleidet ist, erscheint als einfacher Wunsch, den' Todten

nacbgerufen, in mehreren Inschriften; so im C.I. 6256: -^vxgov v&ag holy aoi

civet?; svtgoov 'AtSuvevs, und n. 6562: &oiq aoi o "Oaigis to -^vx§ov vdcag. Es

gehort dies zu dem Zustande des vollkommnen Wohlseins, welcher als das

evyLvxw t*£TX T™ 'Offlgtks in den Mysterien verheissen wurde. Schopf-

kelle und f beziiglichen Symbole agyptischer K

Zoega de obel. p. 306. Bottiger Archaologie der Malerei S. 60. Gl

cheii Sinn hat auch der Wasserkrug

Hist.-Philol. Classe. VIII.

Andeutung erwuusebter

Y
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Erquickung neben Symbolen des Todes und der Unsterblichkeit auf Gemmen

findet (Miinter Antiq. Abhandlungen S. 240), und demgemass wird man wohl

berechtigt sein, auch bei den Hydrien, wie bei den anderen Vorraths- und

Trinkgefassen , welche dem Verstorbenen mit in das Grab gegeben werden,

eine gleiche Beziehung vorauszusetzen. Es soil ausgedriickt werden, dass

auch der Todte fortfahre, sich an Trank und Bad zu erfreuen (\ovt§o7s ds-

vdotaiv dSvglofxcLi], wie C. I. 6322 zu lesen sein wird). Eine solche sym-

bolische Mitgabe von Wasser wiirde in einer Grabschrift geradezu ausgespro-

chen sein, wenn man C. I. 6267 V. 10 mit Sicherheit lesen diirfte: ravrtw

tyjv ctyiXw STro'ttiact StfTtfS as $i\foas, -^vxi ^-vj/oierji \J/u%£oV v$ug fxe-

TCL&QVS *).

Wird das Quellwasser durch kiinstliche Anlagen dem Heiligthume gena-
|

hert, so ist die Wasserleitung ein zum Kultus gehdriges Werk und wird durch
r

Inschriften als ein den Gottern bezeichnet. So fuhrte Ditas

lesbischen Warmquellen von Kenchreai in das Heiligthum der Artemis, welche

als Thermia bei den Mitylenaern eine ausgezeichnete Verehrung genoss. Von

der Widmungsinschrift sind die Worte erhalten (CI. 2172): ngdvav (aolisch:

xgdvvav) xat to v&gaywyiov dno Keyx8s* v 'Agrifjudi Qegpic? svctxoo)

Aims. Wahrscheinlich ist auch der Altar C. I. 5941 mit der Inschrift: $ed

AgTSfxih AvkihO~) ^wreiga Avg. 'EXTttveixq der H ©

*) METAAEC stebt in der schlechten Abschrift bei Montfaucon. Franz: fwadof.

was ohne Anrufung eines Gottes keinen Sinn giebt. — Auf das Todtenbad be-

ziehen sich nach meiner Ansicht auch die Oelflaschchen, welche bei der Aus-

stellung der Todten wie bei der Bestattung vorzugsweise im Gebrauche waren.

Wenn wir also die Gefasse im Grabe nicht als schmuckenden Hausrath, sondern
m

als einen symbolischen Ausdruck fortdauernder Lebensfreude auffassen, so wiirde

dadurch der Sinn, welcher der Ausstattung der Graber zu Grunde liegt, klarer

zu Tage treten. Wie wenig daruber bisher ermittelt war, sprechen 0. Jahn

Vasensammlung K. Ludwigs S. LXXXVI und Gerhard Arch. Zeitung 1855, S. 107

offen aus. — Auch in christlichen Grabschriften kommen, wenn auch in ganz

anderer Auffassung, die vdaxa o'ivua vor, deren sich die Seele erlreut. So

auf dem Denkmal von Autun. In der Inschrift aus Krommyon (Arch. Zeitung

1844, S. 296. Vischer Erinneruhgen S. 229): &d]ooiQutvc pifata n^ydg tig

iitdc bezeichnet die Quelle wohl den Ursprung.
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temis geweiht. Der Name Kenchreai kommt mehrfach vor, und sovvohl das

ische (Teloponn. II, 564), als auch das korinthische ist durch Quellen

ausgezeichnet. Auch in Smyrna haben sich die Triimmer einer geweihten

Wasserleitung erhalten, mit der Inschrift (C. I. 3146): eieax9& v<Lp en)

tov Aid top 'Axga7ov en} OvXnlov Tgcuavov. Es ist der Vater des Kaisers.

Ueber Zeus Akraios s. Keil im Philol. 1854, S. 454. In der Inschrift aus

Karnasion (Arch. Anzeiger 1858, S. 255) wird dem Agoranomen die Auf-

sicht uber die Wasserleitungen anbefohlen, auf dass zur Festzeit Niemand die-

selben beschadige (£%£rw Sh enifxekeictv o dyogavoftos xai vneg tov vbaTos

onus xcctx tov tcls naiyyvgtos %govov /x^els xaxonotji mte . . . AHMA
(to nXij/uctl irkUpa, nXvgufxa Hesych. also Wasserreservoir, aus dem die

Kanale gespeist wurden) /j^te tovs o'%£tovs, /xyite clv ti ciWo x<xtci<txev-

acSy ev tu hgu %dgiv tov Metros'). Das Ausfiihrlichste, was in alten Ur-

kunden uber die Versorgung eines Tempels mit Wasser vorkommt , enthalt die

Trozenische Inschrift, welche von Rangabe Ant. Hell. II, 785, und von Pit-

takis in der Arch. Ephem. XL n. 2581 herausgegeben , und dann von Bursian

im Rhein. Mus. 1857, S. 321 ff. behandelt worden ist. Leider ist aber der

Zustand des Steines der Art, dass ein zusammenhai

mofflich ist. Hier wird unter den Arbeiten , fur welche laut der Inschrift Geld

bffentlicher Kasse gezahlt worden ist, ein Quellbau erwahnt, welcher das

oberhalb des Tempels entspringende Wasser einfassen und es dann durch Ka-

nale und Rohren in den Tempelhof leiten sollte, so dass es hier in den heiligen

Brunnen aufsprudeln und die Perirrhanterien fullen konnte. Die Hauptquellen

werden hier mit dem Worte gugvai (scaturrigines), das Ableiten derselben

aus ihrem natiirlichen Laufe wird mit dem Ausdruck gugvas rds vneg tov

gendes Yerstandmss un-

aus

Bestimmung
lagov nagrafxstv bezeichnet.

Eine Verbindung von religioser Widmung und gemeinnutziger

fanden wir schon oben in der erythraischen Inschrift, deren Urheber zugleich

den Nymphen huldigte und der Vaterstadt sich nulzlich erweisen wollte

nargtii to v&ug). So wird der Imperatorenkultus mit dem stadtischen In

in der Inschrift n. 1730 : ®so7s ^E0a<jro7s xai rn no\et tv

xgtvi\r xai rd Ttgos tovs ^adf^ovs xa.) to enoixiov 'Eevoxgarns xai Kv/xa-

ghcts dv&vxav in tup Ih'uav xai ryv tov v<W elcayuyvv. Nach der
* '

Y2

i
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Abschrift von Rangabe Ant. Hellen. II, p. 780 kann man in der ersten

Reihe auch ret nsg) tovs @ct$fjovs vermuthen. Die Inschrift findet sich in der

Umfassungsmauer des beriihmten Klosters des h. Lukas, das wahrscheinlich an

der Stelle des Demetertempels von Stiris steht. Nach diesera Heiligthume

scheint also der Kanal gefiihrt worden zu sein, denn ein eigentlicher Aqua-

dukt ist hier nie gewesen. Es musste immer zur Quelle hinabgestiegen wer-

Qsv 7t6T§ctis ogugvyfuevYi xcti dgvovTcti xcltiovtes Paus

35, 5); daher vverden auch die (wahrscheinlich vergitterten) Stufen erwahnt.

Von solcher Quellenlage sagt der Schol. zu Theocr. VII: vbctTos o tokos kv-

$oijvx& Viele alte Quellgebaude waren dieser Art, wie Paus. II, 35 angiebt:

\vy\ aty'ohga. dg%aict , ss cis ctvTtjv ov (pavegus to vb&g xciteigiv, sttiXei-xgr\vy\

Ttoi $ ovx dv tTots, ovc? tl itciVTES xctTctQctVTES vSgsvcovTai &j* ctvTijs. ein

Zusatz, der in Griechenland am wenigsten iiberflussig war, wie wir aus De-

mosthenes de Symm. §. 30 sehen : xal ydg tccs xgyvcts xcti to. (PgsctTct sitt-

Xei7T8iv TfstyvxEv, kdv tis dit ctvTwv dSgcct xcti itoWct kctfAQctvy. Dass aber

auch solche tiefliegende Brunnen, wie der von Stiris, durch ihre kiinstlerische

Ausstattung sehenswerth sein konnten, bezeugt Paus. IX, 38 von dem Brunnen

der Orchomenier, der in der Nahe des Charitenheiligthums gewiss noch aufge-

I'unden werden konnte.

Der Brunneninschrift von Stiris ganz verwandt nach Zeit und Form der

Fassunff ist die aus Cassaba zwischen Sardes und Smyrna im C. I. 3454

:

©

K\ctv<tfu> \Hctlactgi ^s&aaTuJ Vegixavixw t£ AvTOxgaTogi y xctToixict ix

toov lUoov 7Togcov Tcis xgrivcts xcti to sx^o%iov xcti tcl vSgayuyict xctSisgaj-

gev, 67tipe\v\$svTos 'AttccXou tov
'

'

AttclXov
'

AttoWupiov Kgctvtov. Hier

war eine von Sardes aus in der Kaiserzeit gegriindete Niederlassung , keine

Stadt, sondern ein offener Ort, der aber doch seine Laufbrunnen, seine Was-

serleitungen und sein Wasserbassin hatte.

Das Wasser, welches aus den Tempelquellen zugetragen oder durch

zugefiih diente zugleich die schalenformigen Gefasse zu fiill

aus denen sich die besprengten, welche zum Heiligthume eingehen wollten;

daher heisst die Besprengung in dem pythischen Spruche der Anthologie (XIV,

: vvptpctiov vcLixciTos a\l/a<r9at. Diese Gefasse oder Perirrhanterien, iiber

elche Botticher in der Tektonik Buch IV, S. 51 If. ausfubrlich gehandelt hat,
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sind auf Vasenbildern (namentlich Archaol. Zeitung 1849 N. 12) und Reliefs

(Botticher Baumkultus Tafel 18 Fig. 54) deutlich zu erkennen. Von solchen

Gefassen finden sich noch haufig die abgebrochnen Fiisse mit dorischen oder

ionischen Hohlkehlen in griechischen Kapellen, welche auf dem Platze alter

Heiligthiimer stehn; vgl. Leake Morea I, 498. Sie waren in grosser Zahl

vorhanden; sie bezeichneten die Granzen heiliger Bezirke and die versdiie-

denen Stationen auf dem Tempelwege. So stand auf der Akropolis gleich

oberhalb der Propylaen der Erzknabe des Lykios mit dem Weihwasser

1,23,5); bier war der Anfang der heiligen Riiumlichkeiten der inneren Burg.

Daneben war, wie an den Quellen, ein Steinsilz zum Ausruben; Silenos sollte

sich daselbst auf seiner Wanderung niedergelassen haben. Ausserdem Imlte

aber wieder jeder Tempel beim Eingange sein besonderes Weihwasser. Ge-

fasse dieser Art von kostbarem SlofFe und kunstvoller Arbeit waren besonders

beliebte Weihgeschenke. Sie trugen als Inschrift die Widmung an die Gott-

heit; eine gelalschte Inschrift war die des goldnen Perirrhanterion in Delphi,

welches den Namen der Lakedamonier trug, obgleich die Hauptsache daran

von Kroisos hernihrte. Herod. I, 51. Ein Weibgefass, zu religiosem Gebrauche

bestimmt, scheint auch die kleine Saule getragen zu haben, welche vor der

Kathedrale von Sorrento steht. C. I. n. 5869. Man liest mit einiger Sicherheit

nor die Worte: — Svydrvig OvtxTgti; Qsyrogat SeoTs [mV] Qdciv cxvty

Es war ein Weihgeschenk in einem der Phratriengebaude von Neapolis. C. I.

n. 5805.

Spruche, auf den Gebrauch des Weihwassers bezuglich, sind auch aus

der vorchristlichen Zeit vorhanden, wie namentlich jene Unterweisung der

Pythia (Anthol. XIV, 71), welche die Bedeutungslosigkeit einer bloss ausser-

lichen Reinigung den Besuchern des Heiligthums ernst und strenge vorhalt.

cos $o7s neitm (dgxsT vermuthet Jakobs) Qairj Kinds' dvdga bs $ t

ovX ctv 6 itds Vi^cti vdfxaaiv 'Clxectvos. Desto hautiger werden in der

byzantinischen Umschriften auf dem Rande der Wasserbecken ,
wie

bekannte, vor- wie nickwarts gelesen, gleichlautende Spruch: vt

dvowixarct, p% fxovav l^v CAnlhol. HI, 5. C. I. Gr. 8940).

Die Verehrung der Quellen gehort der altesten Religion der Grieche

an, jener Naturreligion , welche sie mit den verwandten Volkern des arische
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Slammes theilten. Die Quellnymphen sind im Besitze ihrer heiligen Statten

gewesen, ehe die Olympier ihre Altare aufgerichtet hatten; sie haben sich

gewehrt gegen das Ansehen der neuen Gotter, wie Telphusa gegen Apollon

fvgl. Maury Histoire des religions de la Grece ancienne I, S. 160); sie haben

sich zu ihnen in eine untergeordnete Stellung fiigen miissen, aber haben sie

am Ende lange iiberlebj. Quell- und Baumdienst auszurotten hat den Boten

des Christenthums am meisten Mtihe gemacht; der uralte Volksglaube an die

Nereiden lebt noch heute bei den Nachkommen der Hellenen, und die Kirehe

hat nichts Wirksameres thun konnen, als die altheiligen Naturmale auch ihrer-

seits anzuerkennen und der Verehrung derselben eine christliehe Richlung zu

geben. (Vergl. Rudorff iiber rom. Brunnenordnung in der Zeitschr. f. gesch.

Rechtsw. XV, S* 216). Daher sprudeln so manche Quellen, wie die oben

besprochene des Oropos, in der Mitte christlicher Kapellen hervor. Der

Mutter Gottes wurde selbst unter dem Namen der Qeoroxos *j Unjyti oder

if h ty Mj/yjj von Justinian ein Heiligthum vor den Mauern von Constantinopel

gegriindet. Auf der Marmortafel in der Markuskirche zu Venedig ist das

Biid der Jungfrau dargestellt und darunter die Inschrift des Kaisers Michael,

welche sich auf den von ihm angelegten Laufbrunnen bezieht. Sie ist in

den Monatsberichten der K. Preuss. Akad. der Wiss. 1855 S. 480 und im

C. I. Gr. 8706 herausgegeben.

Auch die antiken Wassergefasse und die Bauformen geweihter Brunnen

gingen in den Dienst der Kirehe iiber. Saulenhallen Qaroui (pgeaTixat) und

Lowenkopfe schmiickten den Brunnen in dem Atrium der H. Sophia und, wie

wir noch heute die Untersatze der alten Perirrhanterien in den Kapellen als.

Stiitzen des Altars verwendet linden, so wurden auch die Schalen aus Edel-

stein [(ptciXy IctuTtiSos sxto/jios ax§i}S Paul. Silent. S. 595), Marmor und Erz

durch christliehe Symbole und Bibelsprucbe (wie Jesaias XII, 3 und Psalm

XXIX, 3) geweiht, um als Weihwasser- und Taufbecken zu dienen. Ueber

diese Gefasse und ihre Inschriften handeit Paciaudi im sechszehnten Abschnitte

de sacris balneis. Vgl. C. I. 8726. 8758. 8938. 8939.

Endlich sind unter den Denkmalern, welche sich auf die den Nymphen

geweihten Quellen beziehen, auch die Graber mit ihren Inschriften zu erwah-

nen. Denn da man im Allgemeinen zu Grabstalten gem solche Plalze wahlte.

.,
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welche haufig besucht wurden und zum Verweilen einluden, so waren schon

aus diesem Grunde Quell- und Brunnenorte sehr beliebt. Dazu kommt der

vielbezeugte Wunsch der Alten, auch im Tode frisches Wasser in der Nahe

zu haben. Es werden also Brunnen zum Gedachtnisse Verstorbener errichtet

und init der Erinnerung des erfrischenden Trunkes, der deni Wanderer daselbst

zu Theii geworden, soil auch das Andenken des Bestatteten ihm im Sinne

bleiben. So das Epigramm des Nikias (Anthol. IX, 315. Meineke Del. p. 53):

l&ev vtt ctiyeiooiatv, sTtet xctfjies, sv<jolo od<Tct,

xal 7ti£ Sctaaov iojv Tti^ctxos dfxers§as
m

fjtvciGcti cih xgdvav xcti dnoTrgo&i, rdv iitl rlkkuj

^ifjios ctTrotp&ifjievu) ircu^l TrctgiSgvsrctt.

Das Quellgebaude wird zu Ehren des Todten mit Kranzen geschmuckt, wie

das zu Sagalassos in Pisidien, liber welchem sich noch ein Stuck der Inschriff

erhalten hat: — ix ruv tSiwv sTroiyae xal rovs are^dvovs virlg vlov At-

rdkov dvs&yxs. C.I. Gr. n. 4373c. Dazu kommt nun noch die Beziehung

auf die Nymphen als Todesgottinnen. Es war eine trostlichere Vorstellung,

wenn man sich verstorbene Kinder nicht als Beute des Todes, sondern als

einen Raub der Nymphen dachte Qn-cttSct ydg saSXyp rig-rtaaav us Tsgrcvri

Nctides, ov Qccvutos C. I. 6201, 19), welche immer die lieblichsten Gestalten

enlrafflten, wie den Hylas und den schonen Trasimenus. So wurde der Tod

zu einer auszeichnenden Gunst der Gotter (Chariton Aphr. Ill, 3), zu einer

Ehre, wie es in der Grabschrift der Philesia heisst: vvptyai xgwalai /us

avvygrtaactv ex Qioroto, xai Ta%a ftov Ti/uijs sllvexa tqvt* eiradov. C. I.

6293. Es ist darum nicht nothig, bei solchen Denkmalern an einen Tod des

Ertrinkens zu denken. Auch der Grabstein des Priskos (C. I. 997) stand

dy%ov Nvfxtpdcuv, cBev dgSsrai «<nVA£>?W (nacn Welcker Sylloge p. 15 >.

und nach Bockhs ansprecbender Vermuthung sind es hier die Oreaden, welche

als die Entfuhrerinnen des Knaben genannt werden (&J tote ydg /ue $axgvcei$

*Athis vv* 'Ogetdo-tv it&TC&tr). Denn als Beleg einer solchen Vorstellung,

den Welcker vermisst, kann doch wohl das Epigramm der Anthol. VII, 518

angesehen werden: 'Aaraxlhw top KgijTa, tov alirokov, vgnuae Kvptyii

££ ogeos' xal vvv tsgos 'Aaraxi^s «• »• w - H 'er wird a,so der Tod geradezu

als Apotheosis dargestellt. Eine besondere Bewandtniss hatte es mit dem
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Quellengrabe der Herophile, weil diese als Sibylle selbst ein den Nymphen

verwandtes Wesen war. Eine viereckige Herrae stand neben ihrem Grabe

im Smintheion und zur Linken stromte eine Quelle, die in einen Brimnen

gefasst und mit den Bildern der Nymphen geschmiickt war. So haben wir

auch in der erythraischen Inschrift die Nymphen mit der Sibylle vereinigt

uefunden. Pausan. X, 12, 6. Benaehbarte Quellen begunstigten endlich auch

die Pflanzungen, mit denen man die Graber zu schmiicken liebte; denn am

liebsten hatte man solche Blumen, die von einem wasserreichen Boden zeug-

ten. Vergl. C. I. n. 6789 : clv^ecl itoWd yspoiro vso^/uyito) ins Tvpfiu),

fxY\ (ocltqs avxpygV) M xctxcv aiyiirvgov, dW* I'ct xctl (jdfx^ovyj xcti

vctarivy vdQxi<JO'os 9 OviQie, xcti iteg) aov ntdvra ysvoiro gotta.

Was die fur den stadtischen Bedarf bestimmten Gewasser betrifft, so

verlangt Aristoteles, dass in wohl geordneten Stadten, wenn nicht alles

Wasser von gleicher Giite und in grosser Fiille vorhanden ware, das zur

Nahrung und das zu anderem Gebrauche bestimmte genau unterschieden werde

(Tolit. 113, 11 ed. Bekker 1855). Pausanias III, 25, 8 erzahlt, dass eine Quelle

bei Tainaron, friiher durch eine wunderbare Spiegelklarheit ausgezeichnet,

von einer Frau durch Abspiiien eines Kleides befleckt und fur alle Zeit ihrer

friiheren Eigenschaft verlustig gegangen sei. Welchen Werth die Alten auf

wohlgelegene Waschplatze legten, welche vor der Stadt an einem wasserreichen

Flusse in der Nahe seiner Miindung, wie in Scheria, oder am Burgabhange

unterhaib reichlicher Quellen, wie in Ilion, wo die breiten Felsgruben sich

das ganze Jahr hindurch von selbst mit fliessendem Wasser fullten, das be-

weisen die sorgfaltigen Beschreibungen in der Odyssee VI, 86 und Iiias

XXII, 153. Auch in der Inschrift von Akrai (C. I. 5430, 35J wird ein

stadtisches Grundstiick in der Nahe des offentlichen Waschpiatzes an^efuhrt

i^efjtSXiov tcot) TtXvvo7s). Die Athener hatten in alten Zeiten, wie noch

heute, ihre Wasche im Bette des Ilissos, wo derselbe unterimlb der Kalirrhoe

auch jetzt noch in der Regel Wasser zu haben pflegt und durch felsigen

Boden das Geschaft begunstigt. Vergl. Wordsworth Athens. 2 ed. p. 162.

Vischer Erinnerungen S. 190. Ein merkwiirdiges Kunst- und Schriftdenkmal

hat sich von der bier geiibten Thatigkeit der alten Athener erhalten, ein

Beweis, wie sie auch dem unscheinbarsten biirfferlichen Geschafte eine reliffiose



GRIECHISCHE QUELL- UND BRUNNENINSCHRIFTEN. 177

Weihe und eine kunstlerische Bedeutung zu geben wussten. Es ist das Nani-

sche Relief, das vor hundert Jahren am Ilissos gefunden wurde und jelzt im

griechischen Saale des Berliner Museums aufbewahrt wird. Es ist mehrfach

abgebildet (Paciaudi Mon. Pelop. I, 207. Millin Gall. Myth. n. 327. Abh. der

K. Pr. Ak. d. W. 1846) und besprochen (von Scholl in den Arch. Mitth. aus

Griechenland S. 104 und Panofka in den Abh. der Akad. a. a. 0.), ohne dass
f

eine iiberzeuffende Erkliirung jjelung:en ware.O •3""""&

Die Bedeutung des Ganzen ist klar durch die beigesehriebene Inschrift

(CI. 455): ol TrXvtijs Kvfx<pais evfcdpevot dvtSsaav xcct $eo7s rtdoi, worauf

die Namen von elf Mannern folgen, welche llieils Metoken, llieils Freigela>sene

gewesen zu sein scheinen. Es sind die Mitglieder einer Innung, welche in

der bezeichneten Gegend die Wasche der Burger besorgten; denn es war

bekanntiich Gebrauch, alle Kleider hinaus in die Waschgruben zu schicken,

von wo man sie nach einiger Zeit wieder abholen liess. Machon bei Athen.

582, d. Sie wurden daselbst ihrer Beschaffenheit gemass behandelt, gewa-

schen oder gewalkt. Daher schwankt auch der Sprachgebrauch, und nach

Moris Attic, p. 242 war ttXvvsTs nur der altere, xvctfets der jungere atlische

Name derselben Leute, was mil dem Wechsel der attischen 3Iode, in Be-

auf den Gebrauch linnener und wollener Kleidung wohl uberein stimmt.

Vergl. Becker Charikles I

als der altere Name, auf

Urn so wahrscheinlicher ist es, dass irk

amtlichen Denkmale klassischer Zeit fd

Schrift schon jede Beziehung auf rdmische Kaiser zuriickweist), das

der Fullonen bezeichnet, von deren Thatigkeit das Wort kXvveiv i

\ < / / /

gewohnliche blieb, wie Athen. 484, a bezeugt: tcl tfxctTict tqvtw %§upe

gvwctri (sc. toJ ovguT) irkivovaip ol yva$

mit d

Die Darstellung zerfallt in zwei Theile. Oben ist das Lokal dargestellt

und den Naturkraften , welche der Arbeit dienstbar

sind. Ihnen ist daher auch in Folge eines Gelubdes, das wahrscheinlich in

der Zeit grosser Durre dargebracht war, das ganze Denkmal geweiht. Die

Nymphen in heil sind die Hauptpersonen ; es sind die Nymphe

des Ilissos und sie werden ehrenhalber von Apollon als Choregen gefuhrt.

Rechts spielt Pan ihnen auf; links sieht man die Maske des Acheloos, das

Symbol slromender Wasserfulle (vergl. Panofka uber den biirtigen Kopf auf

Hist.-Philol. Classe. VIII.
Z
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sie
Nymphenreliefs. Abh. der Berl. Ak. 1846). Von den Quellen, an denen

thatig sind, hiessen auch die romischen Walker Fontani. Mommsen Zeitschr.

f. ge°sch. Rechtsw. XV, S. 330. Die untere Halfte ist durch den Altar in der

Mitte als eine auf den Cultus bezugliche bezeichnet. Der Cultus aber kann

doch nur der Gottheit gelten, welche die Innung als die Vorsteherin ihres

Gewerbes ansah. Sie tragt kein anderes Attribut an sich, als einen frucht-

m Gegenstand, den sie in der rechten Hand halt; Panofka (S. 229)

erkannte eine citronenformige Frucht. Da sie grosser als eine gewohnliche

Citrone ist und die ganze, halb geoffnete, Hand fiillt, so wird man am rich-

tigsten an die Frucht der heutigen xt&gta Ccitrus decumana, rfXov nv&ixov nach

Fraas Flora CI. p. 85) denken. Die Friichte dieser Gattung hatten aber bei der

Behandlung der Wasche eine besondere Bedeutung. Theophrast bezeugt, dass

die itegnxd i ArtfJww rfXct benutzt wurden, nicht nur um den Kleidern

ahnlich

Rechten

dass

Wohlgeruch zu geben, sondern sie auch gegen Mottenfrass zu schutzen.

Hist. pi. IV, 42. Eine solche Frucht passt also sehr gut in die Hand der

Gottin, welcher die Wascher die feinere Ausbildung ihres Gewerbes dankten.

Ihr zur Seite steht als Gehiilfin eine kraftige weibliche Figur ;
sie tragt in der

Holz, von dem man schon aus der Art des Anfassens und Auf-

stiitzens sehen kann, dass es keine Fackel ist, wofiir man es genommen hat;

ein ahnliches stabformiges Holz halt sie in der Linken. Es scheinen dies nur

Geratbe zu sein zum Rollen und Schlagen der nassen Kleider, wie noch

heute an gleicher Stelle die Athenerinnen ihre Wasche schlagen, so

an den Felsufern des Ilissos weithin wiederhallt. Suchen wir nun den Namen

der sitzenden Gottheit, so hilft uns die Kunde, dass die romischen Fontani

oder Fullones in der Minerva als Ergane die Schutzpatronin ihres Gewerbes

ehrten (hanc cole, qui maculas laesis de vestibus aufers Ovid. Fast. HI, 821)

und ihr das Fest der Quinquatrien feierten. Vergl. Mommsen a. a. 0. Jahn

Arch. Ztg. 1854, S. 191. Dadurch tritt Athena in nahe Beziehung zu den

Nymphen und Quellen, und ihre Symbole, Eule sowohl wie Oelkranz, finden

wir in der Walkerwerkstatte des pompejanischen Bildes Mus. Borb. IVy.49, 50.

Wir werden deshalb in Athen nicht Anstand nehmen, die Stadtgottin, in der

hauslichen Gestalt der Ergane, als Vorsteherin der Waschergilde anzuerken-

nen und insofern sie auch in dieser Eigenschaft zu der stattlichen Erscheinung
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der jungen Athener das Ihre beitragt (denn die Gewiinder wurden nicht nur

rein gemacht, sondern auch glanzend; vgl. Casaubon. zu Theoplir. Char. X, 4),

scheint es durchaus angemessen, dass die Wiischer, um die Bedeutung ihres

Gewerbes anschaulich zu machen, auf ihrem Votivsteine einen attischen Burger

abbildeten, welcher sich im Schntucke seiner wohl gepflegten Kleidung, vvie

bei einer Musterung, der Athena vorstellt. Indem er ein Ross fuhrt, wird

er als einer der Ritter bezeichnet, in denen feine attische Sitle sich am glan-

zendsten zeigte.

Die Gewasser, welche zum Trinken und Wasserschopfen dienten, waren

natiirlich aller Orten die besuchtesten Platze. An den Brunnen stellte man

darum die Statuen auf, denen man einen -aiisgezeiclineten Slandort geben

wollte, wie das Bild des Agrippa bei den Thermen in Mitylene (C.I. 2176);

bei den Wasserpliitzen der Kiiste Euboas schrieb Themistokles seine Auffor-

derung an die Ionier nieder, durch welche er sie bereden wollte, die per-

sische Sache zu verlassen. Her. VIII, 22. Eine Gegend, wo viele Brunnen

zusammen lagen, nannte man in Akrai <p§riTta, daher werden in Inschriften

Se/xeXia Ttor) tygijTiOis angefuhrt (C.I. n. 5430, 16, 18); vgl. den Namen

TIotioXoi cctto tQv $§£cLtu)V Str. 448. Auch kommt der Name 'Evvfyta fiir

eine wasserreiche Gegend vor, namentlich fur die Niederung vor der porta

Capena (Preller Rom. Myth. S. 509); man scheint selbst eine Nymphe dieses

Namens verehrt zu haben, wenn der Ligorischen Inschrift n. 5968 £E.vvb§l[a]

II. Tlctitigios Aovxiov UaTtigiov dmeXEvSegcs "K§oos civ&$r\xev) zu trauen ist.

Verschieden von den (pgectTiat oder senkrechten Schachten sind die

Wasserzuflusse und zum Ab

i Anlasre ich in der archaoloj

oder vVcVo/uoi, iiber

26 ff. gehandelt habe.

Noch anderer Art sind die schriig durch alte Burghohen gehauenen Giinge,

welche zu Wasserpliitzen hinabfiihrlen , die tief im Innern versteckt lagen.

Solche cvPiyyes und v&geTa. beschreibt Strabo S. 561 in seiner Vatersladt,

und diese bewunderungswurdigen Werke sind neuerdings von Hamilton (Re-

searches in Asia Minor I, p. 366 IF.) aufgefunden und untersucht worden.

Auch hat er ganz entsprechende Anlagen in andern alien Kastellen gefund

(vgl. Ritter Klein -Asien I, S. 169) und ich zweifle nicht, dass der Felsga

auf der Hohe von Munvchia (de port. Athen. p. 14) ein ahnliches Werk se

Z2
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Wo die Kanale iiberirdisch sind, werden sie zuweilen mit Inschriften

versehen, welche den Namen des darin fliessenden Wassers nennen. Doch

kommen dergleichen nur aus rdmischer Zeit vor; es sind Inschriften, welche

den Wasserweg vor Beschadigung und Usurpation schiitzen sollen. So sind die

srayrnaischen Inschriften n. 3146 Qix tov siaa%^svros vfiaros stt) tov Ala)

und 3147 (Tgal'avov vSctTOS cL-rtoxctTctaTctShTos u. s.w.) ohne Zweifel als

Aufschriften von Wasserkanalen zu betrachten. Die thdnernen Rohren werden

in der oben erwahnten trdzenischen Inschrift av\ol (avXaxes vhgotyogoi C. I.

5649. h.), genannt, ihre Legung avkoov sgixavcis (Jgnaats), und die gelie-

ferten Ziegel werden dem Fabrikanten nach Drachmen berechnet. Wasser-

rdhren von Erz erwahnt Diod. XII, 10. Die Grunder von Thurioi fanden
1

unweit Sybaris einen solchen aus alter Zeit stammenden Rohrenbrunnen und

machten ihn zum Mittelpunkte ihrer neuen Niederlassung. Denn da sie die

daselbst u£& (es 1st eigentlich der modul

fistulae adplicantur: Frontin. 36), sahen sie hier das mitgegebene Orakel erfullt

CftSTgu) vSug -rr'iPOVTES, dfJi£T§l $e fxoi&civ s&ovtes Bergk. Rel. Com. Alt. 53).

Eine schlecht erhaltene Inschrift aus dem sicilischen Neton n. 5467

lasst zweifelhaft, ob der in derselben erwahnte Queilhau zum Cultus in Bezie-

hung stehe oder nicht. Mit Sicherheit liest man nur: 'KevTogenreTvos xare-

axsvuxre (axevou f. axsvdfa wie in theraischen Inschriften) xgctvav. Voran

stehen zwei Namen, die Franz Evtvx$cis 'AyadoxXsiht liest; es folgt

EAEI, was Munter veranlasste eine Widmung an die Eileithyia anzunehmen,

deren Heiligthiimer sich haufig neben Stadtthoren und Thorbrunnen finden. In

Megara finden wir die Eileithyien neben den TtvXcti Nvfjtycides. Paus. I, 44.

Franz dachte daran 'EXevSsga als Namen der Quelle zu erganzen.

Von besonderer Wichtigkeit waren kiinstliche Brunnen in den Gymnasien,

urn hier die Bader zu versorgen und den Baumwuchs zu fdrdern. Theophrast

riihmt die Platane im Lykeion (tyjv xoltoL tov o%stov H. pi. I, 7, 4) und die

Bewasserung der Akademie gait fur eines der grossten Verdienste Kimons.

Vgl. Petersen das Gymnasium der Griechen 1858, S. 40. So wird in ei-

ner Inschrift aus der Zeit des Philippos Aridaios unter verschiedenen auf df-

fentliche Gymnasien beziiglichen Anlagen in Mylasa auch die xgiw r\ *[x%s-

ovaa to] vScjg els riv maXctioT§av erwahnt (C. I. 2692). Indem also die
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Laufbrunnen nach einem bestimmten Platze hin ausmiinden, geht der Begriff

in den der Wasserleitung uber; so wird Melon von Phrynichos (Mei-

neke Fragm. Com. II, 589) o rets xgivas aycov genannt; eine Andeulung,

welche Ullrich in den Beitragen zur Erkl. des Thukydides S. 87 mit Wahr-

scheinlichkeit auf die Ausdehnung der stadtischen Wasserleitungen nach dem

xgmvm

Peiraieus gedeutet hat, der zu Anfange des peloponnesischen Krieges nur Ci-

sternen hatte.

In Megara, das seit altester Zeit sich durch Wasserbaukunst auszeich-

nete, wie die Werke des Theagenes beweisen und die des Megareers Eupa-

linos, stellte im vierten Jahrhunderte Herculius die alten Kanale wieder her

(jtdgov sfJirrsSop unaae Kv^mp C. I. n. 1081. Welcker Sylloge n. 155.

Vgl. den Quellennamen 'E/iTTf&J, wie friiher die Klepsydra der Akropolis hiess,

'a perennitate' Lobeck Technol. p. 323), und etwa ein Jahrhundert spiiter

berichtet eine von Chandler zuerst bekannt gemachte Inschrift (jetzt im C. I.

n. 8622) von den Geschenken des grossmiithigen Koines Diogenes, welche

zur Wiederherstellung der Bader in Megara verwandt vvorden sind. Ein Brun-

nengebaude zum Schraucke der Stadt, als freiwillige Zugabe bei einem aus

offentlichen Mitteln gefuhrten Wasserbaue, lernen wir kennen aus der Inschrift

des Aelianus Philopappus in Adriani am Olympos in Bithynien [tnifjeXySe.s

T1\S TOV" vSaros sicctyooyijs ex T(Zv bynQGiuv xgWXTwv* &B,

\)

xgyvw ex tuv ti'm* ugooros ditoxaTsar^ep') C. I. n. 3797 c. Auch von

den Bruchstiicken, welche in der Serailmauer von Constantinopel eingemauert

sind (C. I. 8699), wird das erste auf Wiederherstellung eines Brunnens zu

beziehen sein, wie die Worte: to itqiv ^fxavQa[nivov\ — kavyls xctt dsa

Bsvnv s%ov zeigen; £ivos in der Bedeutung 'durch Schonheit iiberraschend'

kommt in byzantinischen Inscbriften mehrfach vor; so xrh/xet £svov C. 1. 8750.

In den genannten Schriftdenkmalern handelte es sich urn Brunnen und

Wasserkanale. Grossere Wasserwerke, welche als selbstandige Bauten sich

auszeichnen, werden mit Inschriften ausgestattet, welche die Aufmerksamkeit

der Vorubergehenden zu Ebren der Grunder in Anspruch nehmen. So die

Wasserleitung bei Cora in Samos, das Werk eines romischen Statthalters,

welchem es verdankt wird, 'dass Wasserstrome uber die sonst durren Fels-

klippen hinrauschen ', und der es verdient, dass die Wanderer inn preisen, die
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*

nun zuversichtlich des Weges gehen konnen. C. I. 2257. Die Inschrift, welche

sich an der Wasserleitung beim Kloster Der Kalah, ostlich von Berytos, findet,

hat das Eigenthumliche, dass sie sich nicht auf das ganze Bauwerk bezieht,

sondern nur auf die Ausmundung, zu deren Schmuck derjenige, in dessen Na-

men die Inschrift spricht, eine eherne Ammonsmaske, ein Kunstwerk aus Rho-

dos, gestiftet hat. Die Inschrift ist zuerst durch Seetzen bekannt geworden

(Vgl. Seetzens Reise I, S. 257) , und dann in neuerer Zeit mehrfach abge-

schrieben und besprochen worden: C. I. n. 4535. Man liest

-§oov cips&yxct

ryXo&er ax rr\aoio 'PcSov Ts%vaauct ttqSeivov

AfjLfjLoovos negctov xctXxs *

7T§0%£0VTCt (£§OTo7s UgO^gOfJLOV vSu)g.

Letronne hat in der Revue archeol. 1846, p.72fF. die letzten Worte ausfuhrlich

behandelt und die (von Franz in den Add. p. 1176 gebilligte) Lesart dego-

uov in Vorschlag gebracht, wofiir die Thatsache angefiihrt werden kann
?

dass die Ruinen des Aquadukts eine dreifache Bogenstellung zeigen, und der

Sprachgebrauch , welcher in ahnlichen Wendungen solche Bauten bezeichnet

C«s ysga ttoXkov Uvcti ptx/uct C. I. 5649. h. Rutil. Itin. I, 97: quid loquar

aerio pendentes fornice rivos?). Indessen haben alle Abschriften, auch die

von v. Kremer ' Mittelsyrien und Damascus' und Saulcy Voyage pi. LVII : ls-

godgofjLov , und die Inschrift bezieht sich ja gar nicht auf das prachtvolle Mauer-

werk des weitgestreckten Aquadukts, sondern allein auf die Ausmundung des-

selben, welche durch die Ammonsmaske geheiligt wird. So heisst, wer einen

geheiligten Raum durchmisst, ein IsgoSgo/uo's* Zeus Ammon als Quellenspender

ist bekannt genjig. Diese Symbolik zeigt auch noch in diesen spiiten Zeiten

den edlen Sinn grieehischer Kunst. Ausser den Masken von Goltern und von

Thieren, welche das stromende Wasser bezeichnen, wie Lowe und Eber
7

kommen auch andere sinnbildliche Ausstattungen von Wasserleitungen vor. So

das Relief beim Ausgange des Wasserkanals im sudlichen Taygetos, wo man

an der einen Seite einen Hercules erkennt (Pelopon. II, 273). Auch den

Phallus findet man an Wasserleitungen angebracht. Jahn in den Ber. der K.

S. Ges. d. Wiss. 1855, S. 75.

Ganz in romischem Stile geschrieben und mit dem romischen Originate,

•
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aus dem sie iibersetzt ist, auf einem Steine beflndlich, ist die Wasserleitungs-

inschrift, welche in Varna gefunden worden ist und die Lage der milesiscben

Pflanzstadt Odessos bezeugt. Sie ist von Arneth im Junihefte der Sitzun

berichte der philos.-hist. CI. der Kais. Ak. der Wiss. 1851 herausgegeb

Die griechische Fassung unterscheidet sich

©

von der lateinischen nur durch das

vorangestellte dyctSji rvxt> darauf folgt: Avroxgcirogt Kalactgi T/ro; A/-

\tca 'AbgicLVcti 'AvTcavsivu Evffe@e7 'Agx 1*?8* Mey'tarca Tlctrgl TIciTgiSos *f

iroXis 'OdvaaeiTwv xaivcjj oXxti to v$oo§ laytyct'/ev Ttgovoovfxivov \Ti]tqv Ovi-

TPctGtov WoiWicavos 7tge<j@evTov xcti dvTicTgcLTqyov> Die voranstehenden

Dative vertreten nur die Stelle des ablativus absolutus.

Von der Verbindung von Wasserleitung und Nymphaion giebt die kata-

naische Inschrift n. 5649. b. ein merkwiirdiges Beispiel. Es ist auch eine

bilingue Inschrift; aber bier handelt die griechische, das Gedicht eines Ennoios,

von der ersten Einrichtung des Werks, die lateinische, wie Franz erkannt

hat von einer viel spateren Wiederherstellung. Die Tafel war an der Grotte

selbst angebracht. Auf ihre BeschafFenheit bezieht sich das erste Distichon:

Btf<oV s/xs Nvfji<pai$ sgyov xdfx[e Syfxioegyos'

ov ycig fxoi g$evcl§i\v %€V inixstv Ss/xitov.

Der Baumeister entschuldigt sich , dass er kein schoneres Werk zu Stande ge-

bracht habe, indem der weiche, brockelichte Stein kein starkes Angreifen ge-

stattete. Die Grotte war deshalb flacher und kunstloser geblieben. Der Bau-

meister hatte erst die Wasserleitung gemacht und dann das Nymphaion ausge-

wolbt; er war am Ziel seiner Arbeit, als er die Schrifttafel dort einfugen

konnte wo der Kanal in die Grotte ausmunden sollte. Darauf gehn die bei-

folgenden Versp

cLW* ev kixol xcc/xctTOJP Evgev ts\.[qs

dyx^1 ^t'i'vhs avKaxos v<$go[(p6gov t

rtiv ctvTos 7roii\o~ev is v\&§cl 7ToAA[oV letaav

vct/xct (psgeiv xa$ci§Qt> ivvcteTcti[s ttoXeojs.

Es ist bekannt, wie gerade mit diesen Eroffnungen der Aquadukte, wenn

man die Wassermasse zuerst in der Grotte hervorbrechen sah , in der Kaiser-

zeit grosse Festlichkeiten verbunden zu sein pflegten. In den Nymphaen wurde

der Fluss, der auf fernem Gebirge zu Hause war, fur die Stadt gleichsam von
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Neuem geboren, wie in einem kiinstlichen Quellhanse. Die Nymphen haben

ihre Walder verlassen, sagt Himerios (IV, 9) in Bezug auf die im vierten

jrgestellten Brunnen Athens und spielen nun an den Laub-Jahrhundert wiederh

gan *en der Stadt. So ist auch die Hydrophore, die Themistokles weihte, als

eine Nymphe aufzufassen, welche zu Gunsten der Stadt das Quellwasser her-

anbringt. Jene spatere Verbindung von Wasserleitung und Nymphaion war

also nur die prachtvolle Ausfiihrung von Vorstellungen, welche in anspruchs-

loserer Form den Griechen seit alien Zeiten gelaufi

Was die inschriftliche Ausstatlung der Bader betrifft, so ist aus der Urn

gegend Roms vom Eingange eines den Chariten geweihten Bades die Ueber

o

schrift erhalten: Mfotyis xal rsXciaiS Xctgircov \ovrgov toT stsv^ccv

C. I. n. 6191. Auch hier schliesst sich , was in spaten Zeiten gescbrieben

worden ist, an uralte Sagen der Hellenen an; denn in Orchomenos war die

Quelle Akidalia als das Bad der Chariten gefeiert. Mull. Orchomenos S. 178.

Dass auch die Badegefasse mit Inschriften bezeichnet zu werden pflegteu,

beweisen die griechischen Vasen. Sie zeigen, dass man die zu allgemeinem

Gebrauche bestimmten und die d vorbel

Bader als '<Wocna' und <r<W' unterschied. C. I. n. 8465. 8466. jAuch dass

man am Rande der Wasserfiecken den Namen der Eigenthumer anschrieb

oder, wenn sie geschenkt wurden, einen Gruss freundschaftlicher Huld *->""*->

oder einen auf die Benutzung beziiglichen Spruch, kann man wohl aus Vasen-

inschriften schliessen. So findet sich T2AI d. i. Xovaai C. I. 7979; xaXos

und xakos to n. 8048. nPONAIl auf einem Wasserbecken bei Panofka Bilder
\

ant. .Lebens 1,9, wo es irgos cL-ncXovatv gedeutet wird. Wahrscheinlich

ist es der Name llgovctTrns. Jahn Vasensamml. K. Ludwigs. cxxiv.

Zum Schlusse konnen hier die Inschriften angefiihrt werden, welche sich

auf Vasenbildern neben Quellen und Brunnen finden, aber nur zur Verdeutli-

chung der Darstellung von dem Maler beigeschrieben worden sind. So Via\i§-

gw xgr\vn (C. I. 8036), xgyvy und Tgcoiav (neben dem Brunnenhause) auf der

Francoisvase. n. 8185 *).

*) Nachtraglich ist zu bemerken dass S. 155 Z. 9 v. u. richtiger av&tov und S. 173

Z. 7 v. u. vielleicht: w uyct&nig dYnat fiatijg Xifiog zu lesen ist. Vgl. G. Her-

mann zu Soph. Oed. CoL 576.
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