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eareremus. Aus St. Gallen also entfuhrte Poggio b'efe Hanb- 
schnft nach Florenz, bie vermuthlt'ch ber Einsiebler ganz ahnlich 
war. Dicfe fcheint verloren , after es ist mtr fehr wahrschcinlich, 
bafi ber ftesie Theil ber Infchrt'ften in ber Riccardiana baraus 
geftossen ist." Urn so wichtlger ward nach biefen Mittheilungen 
bas angebliche Florentiner Eremplar bes Anonymus Einsiedlensis, 
von welchem t'ch zu Rom burch Cantna etne Cople in Hanben ge- 
haftt hatte, welches ich hernach vergeblich zu Florenz fuchte, unb 
von welchem sich mir, foftalb t'ch in Deutfchlanb ben Hanelschen 
Aftbruck bes Anonymus verg^elchen konnte, bte Ansicht ftilbete, es 
fei wohl nur eine Abschrist bt'efes Hanelschen Abbruckcs. Auch 
ufter bicfen Punkt hatte id) Mommsin ftei seiner Rcise nach Italicn 
urn Aufklarung geftcten. In Florenz war, wie man auS ben mit- 
getheilten Zeilen sieht, oftglcich bort allcrbings emmal em bem 
Einsiedlensis ahnllcher Cobex existt'rt haften mag, auch fur ihn 
nichts zu sinben. In Rom hat er ftci Canina, ber ben wahren 
Zusammcnhang fetner Aftfchrift mit Florenz wohl felftst allmalich 
vergessen hatte, eifrt'g nachgefragt, unb ist enblich zu bem Refultate 
gekommen, bah biefe Aftschrift allerbtngs ber Hauptfache nach eine 
Copie bes Hanelschen, in Rom fonst nicht zuganglichen Aftbruckes, 
after an ̂et'nigen Stellen, namentlt'ch ftei jenem bie Tempel am 
clivus ftetreffenben Complex von Inschriften, mit jenem Ma- 
nufcripte ber Ribl. Riccardiana verglichen ist. So erklcirt sich 
auch bas von mtr unfreiwillig sortgepstanzte Mikverstanbnist am 
naturlichsten. L. Preller. 

Archaologisches. 

Der Satyr beS KallistratuS. 
Die in den Monumenten bes archaologischen Instituts (III, 

lav. 59/ mit ber Erklarung von Wiefe: Annaleu 1844) puftlteirte 
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Statue eineS tanzenben ©ilcns, welche eine b.r fchonsten Zierbcn 
ber jehigen Borghefefchen ©ammlung bilbet, verbinbet mit ben 
Norzugcn t'hres Kunstwerthes auch ben ein^r vcrhaltnipmcipt'g gluck- 
lichen Erhaltung. Dcnn bcr Kopf ist unberuhrt, unb was an ben 
Fupen unb bem als ©tutze b:'enenben Baumstamme fehlte, ist fo 
unbcbeutenb, bap baburch ber Werth bes Werles kaum beeintrach- 
tigt wcrben konnte. Wem'gcr gunstig war baS Gefchick ben Ar- 
men, von bcncn nur ber obere Thct'l kaum bis zum Ellnbogen er- 
halten ist. Da ihre Haltung unb bie fehlcnden Attribute fur bte 
Bedeutung ber ©tatue gewip nicht ohne Belang sinb, fo hatte bie 
Ertlarung vor allem bie ncuere Erganzung zu wurbigcn gehabt, 
welche bi.n ©ilen Vecken fchlagenb bargestellt hat. Dap dies nicht 
gcfchehen, ist urn fo mehr zu verwunbcrn, als bas auf berfelbcn 
Tafcl mitgeth.ilte Fragment eines Reliefs auf bie rt'chtt'ge ©pur 
leitcn mupte. Dort fchen wir et'nen ©ilen , bcr bem unfrigen in 
ber hochst eigenthumlichen ©tellung ber Fupe unb anch fonst in bcr 
Bilbung auffallenb glcicht, aber nicht mit ben Becken, fonbern bie 
Doppelstote blafcnb. Die Wicberholung bcr nemlt'chcn Figur auf 
anbcrn Reliefs (z. B. Viscollli l'io 0l. IV, t. 20.roO3ini Muz. 
Lgpit. IV, 49; ahnlich auf bcm Krater bes ©alpion in Ncapel) 
zcigt, bap ihr ein bekanntes Original zu Grunde liegen lyup; unb 
ebcn fo, bap bie ©tellung ber Fupe in genauem Zufammcnhange 
mit ber Haltung unb ben Attributen ber Nrme, mit bem Flote- 
fpielen steht. 

Ist fo bie Restoration unferer ©tatue in bieser Wcise wahr- 
fcheinlich, fo wirb sie unumstoplich burch bie Verglcichung mit ber 
Veschrcibung, bie uns Kallistratus von ber ©tatue eines tanzenden 
Satyrs gt'ebt (slat. I.). Man ist lange daruber einig, bast fcinen 
rhetorifch-phantastifchen Dcclamationen nicht blope Phantasiegebilbe, 
fonbern wirkliche Kunstwcrke zu Grunbe liegen. Kaum aber wirb 
eine ©tatue bies fo klar bcwcisen, als bie unfrige. Betrachten wir 
feine Wortc: ^«r^'^av rt <7)<^<« rs/l^9^b^ cx )./^o,). ̂ t/r^xe^ 

x«e r^5 l^l^ttt^ ̂ ttl/kco^ ro^ r«t)sio^ lint^Hk? 6^«/^ail'. Hier ist 
wit wirllichcr Pracision bie Stellun^ unferer ©tatue wiebcrgcgebcn. 
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©ieabtr: ̂cr l/ee(»<^kro x«/ nvko?... Ia diesmal 
stellt sich fogar mancheS, worm man fonst nur rheton'schen ©chmuck 
erkennen mochte, als ber Wirklichleit enwommen heraus. lieckc^ 
a? v7r«p5<7ra/eez-«5 xu/ ^>^L,3u5, w^ «„ ex rtl,05 ̂ t/ee^o^e>«5 
?l^ev.tearl>5 , xu/ t/5 r/^v c?l//)<?/<7tv rov eev'Xov T^v Tl^o^ cx 

ore^^wv 50? ^«lv^ov tt'zacs?lci)^« . . . Ov'x ̂ v cke a^or^ox 

ex^enrev, eix «0^co^ <7V^sr^i'«p tt^^txco^ (besfer «'^/ca^ 
mit Iaeobs) 7^ tlfe'««- L^«^v^ov<7« . . . H«rv(,tzi Fs «v/^^ 
^u^ r<! tlFo5 eo5 «? o'^c/ov <5«<^o^o5 x«/ ̂ /t0?vt7<») lixt^rcovro^. 
Dafi bicfer Satyr bartig war, wirb ntcht erwahnt , wohl laft eS 
aber bie Befchreibung vermuthen, bte ntcht auf Formen, wie bie beS 
sogenannten Praxiteltschen Fauns hier beutet. Nur em Unterfchieb 
sinbet sich: At5V0 5 t)k avroz^ ec7ics/)u^ov ; boch btefer tst fo un- 
bebeutenb, bast er kaum eine Erwahnung verbient. Wir muffen zu- 
gestehen, bah uns bie Beschreibung etn t'm Ganzen vollkommen rich- 
tigcs Bilb gewahrt von ber fehnigen, fcharfen unb rauhen Bilbung 
unfcrer Statue, bte uns ben ersten Schrttt zu etnem Uebergange 
ins Thtergefchlecht anbeutet, wie sie sich in Pan's Bocksgestalt vol« 
lenbet. Denken wir uns nun mnsere Statue mit ber Doppelflote 
erganzt, fo wirb vor allem bic Gesichtsbt'lbung , bas Aufgeblafene 
ber Backen, bann bte Anfpannung ber Abern, bie Hebung ber Brust, 
wovon auch Kallistratus fpricht, erst vollstanbig berechttgt erfcheinen. 
Auch bas Herumbrehen auf ben Fuhspitzen vertragt sich wohl mit 
ruhig unb beim Flotenfpiel in einem gewiffen Gleichgewicht gehal- 
tenen Armen; fur bie heftige Bewegung bes Beckenfchlagens konnte 
eine fo unsichere Stellung burchaus ntcht ben nothigen Halt gc- 
wahren. 

Eine richtige Erklarung bewahrt sich in ber Regel auch ba- 
burch , bast sie zum vollstanbigerem Verstanbnist anberer Kunstwerke 
fuhrt. So kann ich auch hier ntcht unterlaffen, bie Anwenbung 
auf ein pompejanisches Wanbgemalbe (^us. Zorbon. X, t. 22- 
Uillin L»l. mylk.) zu machen. NichtS war leichter, als in bem- 
selben bie Unterweisung bes Olympus burch MarfyaS zu erkennen. 
Das Einzelne ber Composition erlangt aber erst feme volle Erlau- 
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tcrung burch bte Verglct'chung unserer Statue. Wir miiffen ba- 
nach beftt'mmter ben Beginn bed Unterrlchtd erkennen. Kunstgemaff 
lenkt ber alte Lehrer bte Arme bed ©chulerd; noch sinb bie Flotcn 
nicht an ben Munb gesetzt; erst regelrecht halten lernen soll er sie, 
inbem er bte Ellnbogcn etwa wagerecht erhebt unb t'nd Glet'chge- 
wicht brtngt. Ueberraschen muh ed nun, wenn wlr einen Blt'ck 
auf bie Fuhe werfen. Marsyad mil ben Hanben oben beschaftigt, 
muh bet seinem Unterricht anch bie Futze zu Hulfe nehmen. Er 
legt feine ©chenkel eng an ble bed Olympud an, um fie gerabe in 
ber ©tellung festzuhalten, bie unferer Statue eigen ift. Wir mus- 
sen baraud schlietzen, bah erne bestimmte Art bed Flstenspield hier 
bargestellt, bie mit et'nem kunstmastigen Tanze verbunben war. 
Kallistratud lasit und Icidcr im Dunkeln; zu allgemein sagt er:' 
l/c ^0^k/«^ tvi^k7l/^W^ ro ^^«. Die Musikverftanbigen 
sinben rielleicht auch hler em paffenbed Zeugnip bed Alterthumd 
mit Beziehung auf etne bestimmte Form ber phrygischen Tonweiscn. 
Norlauftg scheint von Wiese etne ©telle bed Pollux (IV, 14, 104) 
nicht unpassenb angewenbet unb emenbtrt zu fern: ^«xw?tx« o'^- 
^'/t«rtt <)t/^«,t« (<)<« H?«^t«5 fchon von Oenner emenbtrt). 

Proserpina'd Ruckkehr. 
Unter ben Vorstellungen romt'scher ©arkophagbeckel wteberholt 

sich verhaltnipmahtg hausig etne Composition, welche und bie brei 
capitolmischen Gottheiten, zuweilen begleitet von ber salus Populi 
Roman!, einmal auch ben Parzen gegenubergestellt , zwlfchen ben 
Gespannen bed ©ol unb ber Luna , b. h. zwischen Aufgang unb 
Nt'ebergang zeigt. Die Wieberholung beutet auf em beruhmtered 
Original, welched wir biedmal bestimmt in bem Giebelschmuck bed 
Capitolinischen Tempeld nachwet'sen konnen. Ein in bieser Veziehung 
noch nicht genugenb gewurbigted unb abgebilbeted Relief im Hofe 
bed Conservhtorenpalasted in Rom sBunscn: Beschr. b. St. Rom 
III, I, Il2) laht baruber keincn Zweifel. Wie biese Darstellung 
bort offenbar em Symbol ber cwigen Stabt ist, bie unter bem 
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©chuhe ber ewig waltenden ©otter steht, fo hat sie auf ©arko- 
phagen ihre Beziehung auf bas Leben bes einzelnen Burgers ber- 
felben. 3ch verweife ht'er auf bie Erkldrung eines ©arkophages, 
bie ich in ben ebcn erfcheinenden Annalen bes archdologifchen 3n- 
stituts fur 1844 gegcben habe. 3n offenbarer Analogie ber duhern 
Composition steht mtt biesen Bilbern bie Deckelvorstellung bes be- 
ruhmten Sarkophags von 8. I^oronxo suori lo mura in Rom, 
bessen Hauptbilb eine Hochzeit ist. (Die verfchiebenen, fdmmtlich 
ungenugenben Publicationen sinb verzeichnet bei liaouI.Nockello : 
Mn. lnocl. p. 398. ann. 3; bei bem sich ber Deckel von neuem 
ziemlich genau abgcbilbet sindet: t. LXXIl. ̂. n. 2.) Eine nahere 
Betrachtung ergiebt jedoch fo bebeutende Unterfchiebe, bast es un- 
b^grciflich ist , wie Raoul-Rochette sie fur identt'fch mtt ben vorher 
erwdhnt.n Darstellungrn halten konnte. Von gcringer Bebeutung 
sinb zuerst bte Varianten der Eckgruppen. An bie ©telle bes Phos- 
phoros und Hesperos, welche fonst bie ©efpanne bcs ©ol unb ber 
Luna begleitcn , tretcn zwei weibliche Flugelgestaltcn. ©ollen wir 
ihnen Namen gebcn, fo bictet sich fur bte etne ©eite Aurora bar, 
fur bte anbere Nox, welche burch ben wct'ten ©chleier, ben sie vor 
ber Luna ausbreitet, das Dunkcl bezet'chnet, in welches sie bie Erbe 
hullt. Auffallenber ist fchon die Abweichung in ber Darstellung 
der Dt'oskuren, beren Bewegung fonst ber Nichtung ber ©efpanne 
entfprach, indem ber etne vor dem ©ol einherschritt, ber anbre ber 
Luna folgte. Dieser letztcre wenbet sich biesmal nach ber entgegen- 
gesehtcn ©eite. Harrenb blickt er nach ber Mitte ber Darstellung. 
Ht'er aber fehen wir zwar auch et'nen Gott unb zwei ©ottinnen, 
wo fonst bie capitolinischen ©ottheiten ihre ©telle hatten. Aber 
fchon ber Ort ber Hanblung ist ein anderer ; ber Vorhang, das k«. 
ripelasma beutet auf bas 3nnere einer Wohnung. Entfcheibenb 
fur bie Bedeutung ist ht'er ber Hund zur ©eite beS ©ottes. Ob- 
wohl nur ein Kopf erhalten, glaube ich boch im Original noch bie 
Anfatze der anbcrn zu erkennen. Es ist alfo Cerberus, unb ber 
Gott, nebcn welchem cr steht, wirb daburch zum Herrfcher der Un- 
terwelt. Nicht weni^er sicher gt'ebt sich nun die Fran, wclchcr er 
die Hand ret'chte, als seine Gattt'n kund< Als Zeichen threr Wurde 
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tragt sie bie in ber Rochette'schen Abbtlbung fehlenbe^tephane. Welche 
Nebeutung hat aber bte noch ubrige Frauengestalt ? In ber erho- 
benen Rechten hielt sie, wt'e aus ben erhaltenen Anfatzen sich er- 
giebt, etne Sichel unb mtt ber Lt'nken beutet sie auf etnen neben thr 
stehenbcn Fruchtkorb. Wtr wenben uns an verwanbte- Darstellun- 
gen. Auf einem Relief bes kalazzo Rospigliosi (Millin. Lal. 
mytk. t. 87 n. 341), wahrscheinlich ber Seitenftache eines Profer- 
pinasarkophageS , thronen Pluto unb Proserpina neben einanber; 
Mercur naht unb legt feme Hanb auf bte Schulter ber letztern, 
wt'e um sie w^egzufuhren. Vor t'hnen erfcheint etne Fran, bie in 
t'hrem ©ewanbe Fruchte herbeitragt. Ganz ahnlich ist bte Com- 
position eineS Mantuanifchen Reliefs (Mus. di Mantova l, 3. Mai- 
nardi: deseriziono di un dassirilievo di Mantova, M. 183?, 
welche bereits bie rt'chtige Deutung giebt). Auch ht'er bas thronenbe 
Herrscherpaar mtt Merlnr in Unterredung. Von ht'nten aber naht 
bt'eselbe weibliche Figur mtt bem Fruchtschurz, benn fo fchcint zn 
erklaren, was ber Zcichner fur eine Muschel genommen. Es ist 
bie Hore, bci bcren Erfchet'nung Pluto gezwungcn fein wirb, nach 
ben Beschlussen bes Scht'ckfals feme Gcmahlt'n zu ben Olympiern 
zu entlasscn. Sie ist es, bie in unferem Ncltef auf ben Fruchtlorb 
beutet, um zu fagen, bap bt'ese Zeit gekommen. Pluto rcicht also 
feiner Gattin bte Hanb zum Abschiebe, nach dem sie bie bunleln 
©emacher bes Habes verlassen wirb. Ihrer harrt fchon ber Diot- 
kur, ber in glcichem Wechfellauf beS Geschicks balb zur Helle beS 
Tagcs aufstcigen barf, balb wieber zum Dunkcl bes SchattenreichS 
zuruckkchrcn mup. Diefelbe Idee ewigen Wechsels unb Wiebcr- 
kehrcns noch ausbrucklt'cher hervorzuhcbcn, biencn nun enblich auch 
b:'e bet'ben gropen ©est.rnc bes Tagcs unb ber Nacht. Wt'e sie 
ewig auf- unb nt'ebersteigenb ben capt'tolt'm'fchen ©ottheiten zur Selte 
stehen, fo sinb sie auch Zeugen ber ewig wechselnben Wieberkehr 
Profcrpina's zum Olymp. - So ist bie Darstellung in sich abgc- 
fchlosscn; sie gehort aber zu einem gropercn Ganzen, unb wir sinb 
berechtt'gt zwtfchen Haupt- unb Teckelvorstellung eines Earkophags 
eine Beziehung zu suchcn, bie ht'er wenigstens angedeutet werben 
svll. Es gcmtgt zu wtssen, bap im Hauptbilde eine Hocl.zctt voll« 
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zogen lvt'rb, zwar nur zwt'schen Sterbllchen, aber unter bem Bei- 
sianbe ber ©otter: Juno vor allen segnet ben Bunb, Venus unb 
bie Grazten 'kommen bie Braut zu schmucken; unb bte Horen unb 
Fortuna brt'ngen ©eschenke, ben Segen zu bezet'chnen, ber bt'eser 
Verblnbung folgen soll. Wir brauchen nur em ©lieb, um betbe 
Darstellungen zu etner Kette von Ideen zu veremig.n. Cine Hoch- 
zeit auf einem Sarkophage fuhrt uns nothwenbig auf em Ehepaar 
zuruck, bas ber Tob getrennt. Aber selbst ber unerbt'ttliche Habes 
vermag nt'chts gegen bte Rathschlage bes ©eschicks. Wt'e er beim 
Nahen ber Hore bte ©attt'n aus bem Reiche ber Tobten zum Lt'chte 
zuruckkehren lassen musi, so gewahrt bieselbe Hore, bie sich fruher 
bem Menschen gunsttg erwiesen, bte Hoffnung einer Wtebervereint- 
gung auch nach bem Tobe. 

Rom. H. Brunn. 

<£ptgrapfnf4)e§< 

£)fe Partfer Revue de philologie vol. I, no. 3 p. 209 
thetlt et'ne son PH. ?eks tu ben Rumen s>on 'ASqiolvoi ant 9)ty* 
ftf<#en Dfympus gefunbene nette ©ratschrtft mit. ©ie tjl auf bent 
©tetne aufs voflfontntenfle erhalten, ater »cn bent Herausgcfcer 
bur^ et'ne dupcrjl ungfiitftt'dje 3nter)>unction an ntehrern Haupt- 
ftetten ganzltc^ verunjiattet ®te tji 'o zu fc^retben : 
»Tig rivog qv"} tlgy* Kku$o<; ovvofta. ,,xa/ iig 6 &(*d xpug^ *y 

MqpocpiXog. ̂dpjjaxco tf' ix tivoq" $ ix nvQSxov* 
»Kai to noocov hicov" j TQioxaidsxa. ,,«^a y aiiovoog" ; 

ov reXtov, Movoaig d' ov fisya cpeiXufiero;. 
"Etcov J' cEqjli€iu /ne/uslrj/nspog. iv yuQ dycooiv 

noXXuxig alvrjtdv aii/iiua nulag i'ka/ov. 
%Anqn'a tj 9d'paoa d' i/nij ryocpog, ?} /liol tisv'^ev 

elxova xai iv/ufao a^ ini&qxs rods. 
2)en ttsher ntemes SStffens in grte^if^en Duclfen m'c$t na^ge- 
wtefenen 9?anten KXadog $afce {($ tet Martialis If, 57, 7. Hergo 


