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AUS DER NATUR
Zcitsdirift für alle Naturfreunde

Unter Mitwirkung von Prof. Dr. R. BRHUNS-Bonn, Prof. Dr.
F. G. KOHL -Marburg, Prof. Dr. E. KOKEN -Tübingen, Prof.
Dr. Ä. LÄNG-Züridi, Prof. Dr. LÄSSÄR-COHN- Königsberg,
Prof. Dr. C. MEZ -Halle, Prof. Dr. PFURTSCHELLER-Wien,
Prof. Dr. K. SÄPPER-Tübingen, Prof. Dr. H. SCHINZ-Züridi,
Prof. Dr. OTTO SCHMEIL-Wiesbaden, Prof. Dr. STÄNDFUSS-

Züridi, Prof. Dr. G. TORNIER-Charlottenburg
herausgegeben von

Dr. W. Sdioenidien
Monatlidi 2 Hefte zu je 32 Seiten, mit zahlreidien Tcxtbildern und mehr-
farbigen oder schwarzen Tafeln. — Halbjährlich (12 Hefte) Mark 4.—

Für den geringen Preis leistet „Aus der Natur" wirklidb
Hervorragendes. Sie berücksichtigt alle Gebiete der Natur-
wissenschaften mit Aufsätzen aus der Feder unserer best
bekannten Gelehrten. Eine besondere Aufmerksamkeit wird
erfreulicherweise den biologischen Fächern geschenkt. Mit dem
gediegenen Inhalt verbindet die Zeitschrift ein vornehmes
Äußere. Sie ist äußerst reichhaltig illustriert. So machen Aus-
stattung und Inhalt „Aus der Natur" zu einer auf das wärmste
zu empfehlenden Zeitschrift. Bresi. Akad. Mitteil. 1906, Nr. lo.

Eine Zeitsdirift wie die uns vorliegende gehört in jede
Lehrerbibliothek, sei dieselbe groß oder klein. Vor allem
kann diese schöne, durchaus moderne Zeitschrift aber auch allen

Naturfreunden, Zoologen, Botanikern und Mineralogen sowie
wissenschaftlichen Vereinigungen auf das angelegentlichste em-
pfohlen werden. Wir sehen dem Erscheinen weiterer Hefte mit
lebhaftestem Interesse entgegen.

Chr. Sdi. (Bayr. Lehrerztg. 1905, Nr, 20.)

Ich kenne keine andere Zeitsdirift, welche bei aller

Wissenschaftlichkeit und Gründlichkeit den wahrhaft volks-
tümlidien Ton so zu treffen weiß, welche sidi — trotz

unserer Zeit — vor spekulativen Naturbetraditungen so zu
hüten versteht, welche zudem so prächtig und reidihaltig
(13 farbige Tafeln !) ausgestattet, in Umschlag, Papier und Druck
so vorzüglidi ausgerüstet ist, wie gerade diese, von der ich

nur wünschen kann, daß sie namentlich in Lehrerkreisen redit
weite Verbreitung finden möchte.

Barfod. (Die Heimat 1907, Nr. 1.)

Q Q Q Q Probeheft unentgeltlich und postfrei. Q C? C? C?
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Poru)ort

Die Reiten, in benen gried^ifd^-römifdje Kultur als tjöd^ftcs

^beal unb als einsiges ober bodj üornel^mftes ^ilbungsntittel

crfd^icn, ftnb üorübcr; bie (3cQenwaxt liat es gelernt, auf eignen

^üfeen $u [teilen. IPenn voix aber aud^ von antüem XPefen nidjt

meljr bire!t abtjängig fxnb, fo tperben toir uns bod? iiixten muffen,

bie Befdjäftigung mit bem 2tltertume überl^aupt als antiquiert

unb unnüfe ju erflären. 2Intife Kunft bietet fo üiel ^errlidjes

unb (ßro§es, antife Cedjnif fo piel erftaunlid^ Durd^bad^tes, ari'

tifes prioatieben fo piet Iiebensu?ürbig 2tnl^eimelnbes, ba^ voix

ber alten Kultur nie ben 'B.ixden voenben bürfen. IPir iiabcn

aufgeljört, bireft praftifd^ Don (ßried^en unb Hömern 5U lernen

— roenigftens bis 3U einem geu)iffen (Srabe; vo'ix n?erben nie

aufl^ören tonnen, fie 3U beu^unbern unb, menn u?ir fte näljer

fennen lernen, fie 3U lieben. 3.edit u^enigen freilid^ ift eine fold?

eingel^enbe Befd^äftigung mit bem 2lltertume möglidj; allen benen

aber, bie ber antifen IDelt nid?t burd^ eigne Stubien nal\e ftel^en,

foll l|ier, foroeit es auf engem Haume möglid? voax, ein Bilb

jener Kultur gegeben u?erben, ber nid^t nur unfer beutfd^es Polf

,

fonbern gans Europa unb bie ganje europäifd? sioilifterte lOelt

il^re 53ilbung r>erban!t. —
ireilidj wäxe es bem üerfaffer leidster gemefen, bie antife

Kultur mit taufenb ftatt mit l)unbert Silbern barjuftellen. 5lber

bann l^ätte bas "Budi nie allgemein 3ugänglid) werben fönnen.

So mußte alfo eine 2lu5U)al^l getroffen werben. Dabei ift ber

(ßrunbfafe befolgt, möglid^ft fold?e ZtTonumente 3U voä^len, bie

man nid]t fd^on in ben gebräud^lid^eren Vianbhixdiexn ^nbet

c'5. ^. mußten 2lbbilbungen pompeianifdjer 5unbe Ijier einen

breiten 2^aum einnel^men; es würben babei aber nadi Znöglid?»

feit foldje ausgefd^altet, bie ^Tlau's trefflid^es ^ud^ über pompeii

bringt. 2lus bemfelben (ßrunbe finbet man ein Kunftwerf aus

bem 5in^ ^rts ZTIufeum in Softon u. a. So wirb bas ^üd^lein

aud^ foldjen nidjt unwillfommen fein, bie fd^on äl]nlid]e Vianb'
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hndiex bejt^en. ^efonbers voav 3u ertragen, inipietpett in t)eutfd|=

lanb üorE^anbene Hömerrefte 2Iufnal|me perbtenten; aber ehen

weil fie uns näl^er liegen, bürften fie el^er hetanni fein, unb es

lag bem Perfaffer bavan, auf engem Haume 5U 5eigen, tpie fidj

bie geu)altige römifdje Kultur gleid?errx>eife auf X>eutfcljlanb,

5ranfreicl^, Horbafrüa unb bis u>eit nadi Elften l^inein erftre<ft Ijat.

Snv ben Ce^i bitte idi 3U eru)ägen, ba% er einmal möglid^ft

jebe Seite ber antuen Kultur befpred^en, anbernteils aber gan5

fnapp gel^alten fein mußte. Pollftänbigfeit fonnte alfo n^eber

erftrebt nodi erreid^t u:>erben,

Befonberen Danf fage idi jugleidi im TCamen bes Verlags
fjerrn (5elj. ^ofrat Prof. Dr. Stubnicsfa für bie «Erlaubnis,

bie Bibliotlje! bes 2lrd?äologifd^en 3nflituts ber UniDerfität Ceipjig

3u benu^en.

Dr. ^ans Camet?»

3nl)alt
Cei» Tlbb.
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Einleitung.

Die „römtfd^c" Kultur fe^t ftd^ aus ^we\ fel^r oerfd|iebcnen

(glementcn sufammcn, bcr eml^eiTnifd^cn italifdj«römifd^eu itnb

ber importierten griedjifd^en Kultur. 3n äljTiltdjer XPeife bietet

Ijeutjutage St Petersburg eine ZHifd^ung bes ed^t ruffifdjen

unb eines (in mand^en Kreifen beinat^e ebenfo ed^ten) fransö»

fifdien XPefens. Das Perliältnis, in bent fid^ in Hom römifdje

Kultur mit griediifd^er mifdjte, roar nid^t immer bas gleid^e.

Cange ^eit u>aren bie Homer ein jiemlidj ungebilbetes Bauern»

unb Solbatenüolf, Um 200 t). Cljr. beginnt bie gried^ifdje Bil«

bung fie nad)l^altiger 3u beeinfluffen; fd^lieglidj ujirb biefer (£in»

flu§ fo groß, ba^ man bas Hom ber Kaiferseit mit einigem

2^ed?te bireft als eine gried^ifd^e Stabt bejeid^net l^at. 2lber

nid^t nur cerfdjiebene (Epod^en ber Durd?bilbimg mit gried^ifd^em

(5eifte muffen n>ir fd^eiben; aud] innerljalb besfelben Zeitraums*

ift ber (£influg auf bie perfd^iebenen Kreife ber Beoölferung

nid^t gleid?. XPir feigen licutc, ba^ unfere (5ebilbeten oiel meljr

als bie nieberen Kreife Dom 2luslanbe abl^ängig finb, inbem fie

beffen Kulturerrungeufd^aften ober feine HTobetorl^eiten el^er ari'

neljmen. Sold? ein engerer 2lnfd^lu§ an bas 2luslanb erflärt

fid) bei (öebilbeten unb Beft<3enben fd?on baraus, ba^ fie frembe

Sprad^en mel^r belierrfd?en, bas 2luslanb mel^r bereifen unb

alfo für frembe Kultur ein größeres I^erftänbnis liaben. (5enau

fo im 2lltertume.

Danad^ mügte, voev römifd^e Kultur fd^ilbert, bies in oer-

fdjiebenen Querfd^nitten tun: er mügte rein römifdje ixnb römifd^«

gried)ifd?e Kultur, bie Bilbung ber oberen unb ber nieberen

Kreife befdireiben. Dies ift jebod^ l^ier nid]t beabfid^tigt. IPir

üersid^ten auf biefe <£in3elunterfd^iebe unb geben ein 53ilb rö*

mifd^er Kultur im großen unb gansen. Vodi mu§ fid^ ber

Benufeer biefes Bänbd^ens immer gegenwärtig Ijaltcn, ba^ vieles

l^ier 2lbgebilbete 5u?ar einft in Hom 3U feigen wav, jebod] nid^t

€r3eugnis bes römifd^en, fonbern bes gried^ifd]en (Seiftes ift.

* *
*

Canift, Hömifctje Kultur im 9i(be. *



I. Heligion unb Kultus.

I. Heligion unb Kultus (x—27).

Vk römifd^e Hcltgion voax in bcftänbigcm 5Mf^' ^^" ^^^f

nidit einfad^ fagen, bte Hömcr I^ätten biefclbcn (ßötter angebetet

toie bie (ßrtecf:jen, nur unter anbern Hamen. T)tefe 2Injtd^t ift

jroar rtd^tig, aber fie ift ju allgemein.

Pielmel^r iiaben voiv in 3^<^^i^" suerft eine alteinijeimifd^e ita»

Iifd)e Heligion mit einer 5üIIe üon (5öttem für alle möglid^en

Derrid^tungen unb Porfommniffe bes täglid^en Cebens. X>iefe

Heligion tritt fpäter surüd unb l^ört auf, offtsiett 3u fein; beim

Keinen 2Ttann aber lebt fie rueiter bis 3um entfd?eibenben Siege

bes (£l^riftentums. XPir roiffen von itjr nid^t eben üiel. (£ben»

forpenig fönnen roir fagen, toann man in 3^^^^^" ^^^ erften

Cempel erridjtet I^at. XDaljrfdieintid? roaren biefe, roie aud^

bas rOofjnl^aus ber ^enfdien in alter ^eit, ^nnt)hauten, Der
erljaltene Hunbtempel am Ciberufer in Hom unb ber Cempel

in Cibur (Cir>oIi) lidben jene 5orm beroal^rt. — Diefe rein

italifd^e Heligion unterliegt fpäter ftar!en etruffifdjen (£inf[üffen.

.2luf biefe mag es jurücfgeljen, ba% man nunmeljr ftatt ber Hunb*

tempel foldje mit red^tedigem (5runbrig erbaute. 2lud^ bie (£in^

geroeibefdiau, b. Ij. bie propl^eseiung ber ^uJunft aus ber "Be*

fdiafen^eit ber (£ingeipeibe r>on ©pfertieren, im 0rient uralt

unb mit IjÖd^ftem Haffinement enttoidelt, ift ben Hömern t>on

ben (£truffem übermittelt worben. — ZUit bem Vorbringen

nad^ Sübitalien lernten bie Homer bie bort anfäffigen (ßried^en

fennen. Wie fie fid^ fonft.ber l^öl^eren Kultur biefes Polfes in

faft allen Stixdcn unteru>arfen, fo nal^men fie aud? beffen He*

ligion an, Xtodi fpdter beix>ies bann ber 0rient feine unbefieg«

lidje ZlTad^t aud^ für Hom, unb aud? feine Heligionen brangen in

Catium ein. Sdjon 20^ t>. Cljr. nal^m man offisiell aus bem

fleinafiatifdjen pefftnus ben Kult ber Kybele ober ZHagna ZHater

auf. Die fremben Heligionen fanben um fo el^er in Hom 'Boben,

als bas Zutrauen 5U ben Ijeimifdjen (ßöttern in üielen Kreifen

ftarf gefd?tt)unben roar. Um bie ^eit von (El^rifti <5eburt ift in

Hom ber (5ebilbete üon ber IX>ertlofig!eit ber gried?ifd^'römifd]en

Heligion fo siemlid? überjeugt unb fd^ä^t bie alten (ßötterfagen

nur nod? voeqen iljres poetifd^en (Sel^altes.

Kaifer 2luguftus bemül^te fidj, ben alten (5ötterglauben, aud?

ben an fpejipfdj altitalifd^e (ßötter, neu ju ertoeden. X>er «Ein«



Cempel. 3

flu§ bes ®rient5 dauerte je^od] fort; namcntlid^ irurbe ber

Kult ber ägYPtifdien 3fis in bem ZTTage beliebt, bag tüir nod?

je^t im ZTamen 3ftbor eine lefete Erinnerung baran liahen,

u>äE|renb fonft alle anttevn ägyptifd^en (5ötter flanglos r>er»

[d]u)unben jinb. ^ber aud) biefes (Semifd^s von (5öttern wirb

man mübe, unb ber von einjtd^tigen pi^ilofopljen feit 800 ^alixen

geprebigte (ßlaube an €inen (5ott, ber 2Tlonotljeismu5, gewinnt

Boben; üerftänbigeru^eife voälilt man als einigen Heid^sgott bie

Sonne. Vanchcn !ommen com 0rient ber ZTTitljrasbienft unb

bas Cl^riftentum l^erüber, beibe in l^eftigem Kampfe; fd^liefelidj

erringt bie Heligion 2e\u 3\3 ben entfd^eibenben Sieg: bas aus»

geljenbe Rittertum ift d^riftlid^.

Xladi bem (Sefagtcn jinb bie 2lbbilbungen i
—

{'k cerfianblic^. ^m
ein3elnen bemerFcn mir folgenbes:

3n bem Kelief 2lbb. 1 mill mau eine Darfiellung bcs l^cutc fef^r 3er'

j^orten Hunbtempcis ber Pefta auf bem ;^orum Homanum crFenneii (cgi.

ben (Eert 311 2lbb. 8).

Die HTaifon Carrec in Himes (2) unh ber (Tempel in (Et]eoeflc, Algerien,

finb bie am befteii ert^altenen Cempclbauteit bes römifd^en 2lltertum5.

Die IHaifoii Carree, mot)! im 2. 3<5^^^- "• ^k^- errid^tet, ift mit 30 Säulen

gefd^mücft. Dapon ftct^etx ^o frei unb bilbeu am (Hingange eine Dorl^aüc

3U bem eigentlirf^en Cempelraume, ber cella, 20 fInb in Sie 2lu§cnu?änbc

ber Cella eingebaut. Die ITla§c bes (Tempels betragen: 25,^3 m länge,

^2,29 m Breite, ^2,29 m fjöt^e. Der Bau ift alfo Hein; bics gilt gleid^er«

roeife von oielcu anbzxzn autifcn (Tempeln. Denn biefe n?urben nid^t,

ujie unfere Kird^en, 3ur 2lufnal^me ber gläubigen IHenge errid^tet,

fonbern lebiglid? als IPot^nung bes (Sötterbilbs, als (Sottest^aus im eigent«

lidjcu Sinne bcs IPorts; ber (Sottesbieuft fanb üor bem Cempel an bem
im (Jrcicn liegenben Elitäre ftatt (Branbopferl). Demnad? mad^t ein an*

tifer (Tempel nid^t ben erl^ebenben (Einbruch ber IPeiträumigFcit tpie unfere

großen beutfdjen Dome ober bie petersPird^c in Hom. IPir berounbern

an it]m oielmet^r bas (Hbcnma§ ber Bauglieber unb bm Sd^mucf ber

Säulen unb ©rnamente. 2ln ber ITtaifon (Tarr^e läuft über ben Kapitalen

ber Säulen ein ^ries pon (Sirlanben. Diefer, bie Säulenfapitäle unb ber

(Tempel als ardjitcftonifd^es (Sandes finb fo fd?ön, ba^ man einj^ plante,

ben gan3en Bau ab3ubred?en. il^n Stein für Stein nad) DerfaiUes 3U

bringen unb it^n bort für bie in paris ftubierenben Künftler als ebelj^es

Dorbilb antifer Sd^önljeit mieber auf3urid?tcn. Das ift 3um (SlücF unter-

blieben; ber (Tempel bient je^t als ardjäologifd^es IHufeum ber Stabt Z7imes.

Die (Tempelbauteu pon Ba' albcf in Syrien (2lbb. 3—6) fmb nid^t eigent-

Itd? IPerfe ber römifd^en Baufunft, fonbern üielmeljr einer römifd^-orien-

talifd/en. Diefe Bauten ber römifd^en Katfcr3eit beanfprud^en gerabe jeftt

1*



4 I. Heligion \mb Kultus.

ein befonbcrcs 3"^ci^ßffc; es fuüpft fid^ an fie eine Streitfrage, bte üiel er=

örtert mirb, ohne bag mau [if{? bis jc^t l^at einigen fönncn. ^früt^er glaubte

man nämlid^, in ber Kaifer3c{t fei "Born, bie Bcrrin bcr IPelt, aud) in

ber Kunft bas Zentrum geroefen, unb von bort feien in ber ^Ird^itcFtur

unb fonft bie 2Inrcgungcn in bte ein5elnen Heicfjsteile ergangen, freute

tt)trb bagegen betjauptet, es fei Dielmet^r in ber Kaifer3eit ber 0rient 3U

neuem fünftlerifd^en '£ehm erujad?t unb liabc fcinerfeits Hom mit neuen

3becn befrud|tet, bie fidj bann in (Europa bis ins ITTittelalter ert^alten

hätten. Die Streitfrage ift anwerft u)idjtig audj für alte beutfctje Sauten;
üielleidjt ift, oas mir fo lange als romanifd) anfallen, üielmel^r orien =

talifd?. — Die dempel uon Ba'albe! finb auf 2Inregung unferes Kaifers

burd? beutfd^e (Selel^rte freigelegt unb unterfud^t morben. 2Iud) abgefel^en

Don ber ermät^ntcn Streitfrage finb biefe Bauten midjtig: fie übcrrafd^en

burd) bas (Bemaltige unh Hieftge ihrer Itniagc, unb faum anbersmo mirb

ber Befudjer mit foldjem Staunen cor antiFer ded^nif erfüllt mic in

Ba'albeF. — 2tbb. 3 ift eim HeFonftruFtion, bie fdjon ror bcn beutfdjen

2Iusgrabungen entmorfen mürbe. Sie fann bal^er nidjt met^r beanfprudjen,

in allen Steilen als genau 3U gelten, bod? gibt fie dmn guten Begriff

Don bcr (Sefamtanlage bcr beiben größeren (Tempel in Ba'albeF. ItTan

erFennt leidet als nid)t gricAifd^^römifd? bit 3mci Dort^öfe uor bem größeren

(Tempel (in bem großen Dorl^of bcuFc man fidj bm llUav bes Ba'al
[3upiter fjeliopolitanus], ber bei bcn (Srabungen gefunben mürbe). (Sar

Feinen Begriff Fann leibcr bie 2lbbilbung non "özn erftaunlid/en ITTa§en

ber Einlage geben. ITtan rcrgegenmärtigc fid], ba% bie Säulen hcs großen

(Tempels beinal^e bie ^öl|c eines üierftöcfigen mobernen f|aufes erreidien,

unb balg ^" feinen Unterbau Steine üon 3 X^ X ^9 m (bie größten Bau=
fteine bcr Wdt) eingefügt finb. Unb fo gibt es aud) tatfädjlid? Feine (Tür

ber (£rbc, bte größer ift als bie bes Flcineren (Bacdjus») Tempels in

Ba'albeF (2lbb. 5). Utan Fann fid? il^rc ^öl^e einigermaßen rorftellen,

menn man bebenFt, i)a^ bas Fleine pförtdien redjts (auf ber 2lbb. von
einer Säulentrommel l^alb rerbecft) fd]on eine normale (Tür ift, röllig

geeignet, einen aufred/t fdireitenben IHatm burd?5ulaffen. 2Im Hal^men
ber Cur beftnbet fid) rcidje OrnamentiF aus iUein^ unb (EfeuranFen,

2it^ren unb Ulohn. W^nn biefe rier pflan3en nidjt nur aus Fünftlcrifd^en,

fonbern aud? aus inneren (Srünben gemäl^lt finb, fo barf man motjl als

il|r gemeinfames (Il^araFteriftiFum anfelien, ba^ fie beraufdjen; fidjer tut

bics nadj ber 2lnfd]auung ber 2llten ber €feu, unb bie 2ihren mären
bann fold?e ber (Sevfte (Bier).

Tlhh, 6 3eigt bie an bie italienifdje Kenaiffance erinnernben Bauformen
an ber 3unenmanb bes Bacdjustempels (eine bort Dom Sultan angebradjte

3nfdjritt erinnert an bm Befud) bes beutfd?en Kaifers in Ba'albeF), 2lhh.4-

bas, was von btn ermät^nten Säulen bzs großen Stempels l^eute nod?

aufredjt ftel^t, unb bereu Unterbau fjcbod) finb auf ber 2lbb. bie Hiefen=

baufteine nidjt fid]tbar).



Ccnipel, priefter, ©pfer. 5

31bb. 7. Pontifex t^ci^t roal^rfcbcinlid) BrücFenbaucr; ber Haiiic mürbe

bann aus einer febr alten geit ftammcn, in ber ^ngenicnr« unb priefter^

liii^c Kennintffc noc^ in einer pcrfon nerciuiiit maren. IHau bel^iclt il^n

bei, als länaft fd^on eine 5d;icibunci ßunfdicn dedjnifcrn unb prieftcrn

eingetreten mar. lUit bem Siege bes (£l|ri[tcntunis ging ber ttanie in

bie neue Hcligion iibcr, unb nod? freute l^eißt ber pa^^t offt5icII [o (pon-

tifex maximus, abgefür5t P. AI., (Dbcrpontifer; — nid?t papa). — 2tn

ber 2Ibb. bcad^tc man bie Kleibung bcs Römers. Sie beftanb aus ^wti

Stürfen, einem auf bem £eibe getragenen, f^icr hir3ärmeligen I^^emb,

tunica, bas im ^aus t^äuftg, mandjmal aud? auf ber Strafe bie ein3igc

Befleibung bilbete (fo hei rielen in pompcii gefunbenen Sieid^en)'), unb

einem barüber gcroorfcnen, fel^r großem piaib, ber toga. f^icr ift bie

toga über ben Kopf gebogen; fo trug man biefes Kleibungsftücf hei Kult=

I^anblungen; einen f^ut trug ber Homer im allgemeinen nid^t. Die linfc

^an^ hiäit ein lX?cil]raud?!äftdjen (acerra), in ber redeten ift i>ie fladje

Sdjale (patera) ju ergän5en, aus ber man bie 0pfcrfpenbe ausgoß. —
Die fingen ber Statuette marcn einft mit Silber ausgelegt; bei anbercn

Köpfen maren fie aus (£mail gebilbet ober in IHalerei bargcftcllt; „äugen«

lofe" Köpfe, wie ftc I^eutc infolge fd)led}tcr (Hrl^altung crfd^einen (man

fel|e ^bb. 59, 60) gab es im ^Iltcrtume im allgemeinen nid^i.

2lbb. 8 ftcUt ten 0berteil ber Statue einer virgo vestalis maxima
bar. Deftalen [Deftalinnen] marcn priefierinncn, benen es oblag, bas

tjeilige ^euer im Deftatempel auf bem (forum (5-lbb. 3U unterl]alten.

Sic fül^rtcn bas '£ehen von TXonnen unb tpol^nten in einem Klofter, bem
atrium Vestae. 3l^re 0berinnen hiie^en virgincs vestales maximae. Die

ert^altencn Statuen biefer 2ibtiffinnen 3eigen „bie pl^yfiognomie moberner

ttonncn, bie einer ftrengen Klaufur unterliegen"; es finb ,,übellaunige alte

3ungfern". ^u headiten ift "öie in Winbunqen um bcn Kopf gefd^lungenc

Sinbe (infula) unb bas über i>en Kopf gelegte, bis auf bie 3ruft h^etah-

reid^enbe unb bort pon einer Brofd^c (fibula) jufammcngeljaltenc dudj

(suffibulum), beibes 3ur Q)rbenstrad?t get^örig.

2Ibb. 9. SuoDctaurilia ift bas (Opfer ber für ben ITIcnfd^en mid?tigften

£jaustiere sus, ovis, taurus. — Darftellungen wie bicfe, bie mit einer

größeren Heilte oon perfonen S3encn bes öfentlid^en £ebens (Opfer,

pro3effionen, militärifd)c S3cnen u. a.) 3eigen, ftnb d^arafteriftifd? für bie

römifd^e Heliefplaftif ber Kaifer3eit.

2Ibb. 10. Der 0pferbefd?auer, haruspex, prüfte bie €ingc.ujei()c ber

0pfcrtiere (hier eines Stiers, ber mit bem Hücfen auf bem 3oben liegt,

3" 2Xgvptcn fielet man nod? l^eutc im Sommer auf ber Straf5e

2Iraber nnb Jirabcrinnen mit bem langiüaücnben, blauen Ejemb beflcibel,

moran übrigens nicmanb and) nur ben geringften Slnftoig nimmt, obmol^l

3. B. Kairo eine fel^r elegante Stabt ift. Zlm für uns Horblänbcr ift ber

öcbanfß an foldic ScFlcibung junäd^ft fouberbar.
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Imfs fein Kopf) unb las aus il^rer normalen ober abnormen Befdjaffcn^

Ijeit 2Inbeutungcn ber gufunft, omina, t|crans. Die brei Htänner nehtn

bem E^arufper ftnb 0pfcrbiener in il^rer 2Imtstrad?t (5d?ur5, limus; 0bcr=
Förper nadi). (Einer con iijnen, ber popa, Ijat bas Cier mit bem f^ammcr
niebergefd?Iagen, ber cultrarius tjat es bann mit bem Uteffer getötet j tin

brillcr entnimmt i^m bk (Eingemeibe. Die übrigen DargefteHten ftnb

ßornetjme, am 0pfer beteiligte Kömer.

2ihK 11. <£fjara?teriftifd? für bk priefter (galli) ber Magna Mater
ober Kybele (ftelje 5. 2) tft bas meibifcfje 2IusfeI^en unb ber meibifd^e

Sdfmud: 0t^rgetjänge
,

^alsbanb, ^rauenfrifur unb Kopffd^mucf mit
Ittebaillons. 2Iuf ber 3ruft trägt ber Dargeftellte auf einem tempel-

(aedicula-)förmigen UTebaillon bas Bilb bes 2Ittis, bes (Seliebtcn ber

Kybele, in bzn £^änben Symbole ber ^^ruditbarFeit: r. (Sranatapfel unb
§tt)eige, I. eine Sd^ale mit ^rücf^ten, barunter einen pinien3apfen (bic

pinie mar ber Kybele I^eiüg). Über ber Iin!en 5d?ulter i^ängt eine (5et§el

5ur Selbftpeinigung, beren Stiel mit Köpfen gefdjmüc!t ift; bie brei

Kiemen ftnb mit Knod^enftürfen burd^flodjten, um bie IHarter furdjtbarer

5U madjen (mel^r rcd^ts auf bem Bilbe). Der (Sottesbienft für Kybele

crforberte eint laute ITTufi!; t^ier3u bkmn bk bargefteüten Kaftagnetten

(Iin!s oben; crotala), eine ^anbtrommel (tympanum , redjts oben) unb
(barunter) 3mei flöten. Z^ ber Kifte (cista) mit ^enfel unb fpi^em Derfcl

bemaijrtc man 0pfergerät.

2Iuf bem Helief 2lhb. 13, in bem eine gemiffe agyptifierenbe Steift?eit

ber Darfteüung feljr beutlic^ ift, ftetjt man üon r. nad^ I.: eine 3ftS'

priefterin tnit ber I^eiltgen Üraiosfdjlange, einem (Eimer (situla) unb auf

bem Kopfe mit einer Lotosblume; — einen Bematjrer ber I^I. Büdjer

(hierogrammateus) mit glatt raftertem Sd^äbel (fo oft bei ägyptifd?en

prieftern) unb mit Sperberfebern, in ber ?ianb eine tjl. Sd^rift (Bud?«

rolle); — einen propl^eten mit Ijl. tDaffergefä§ , bas er mit bebecften

^anben fagt; — eine Dienerin mit ber 3f^s!Iapper (seistron, sistrum),

einem £ärminfirument für btn (Sottesbienft, unb mit einem Sd^öpflöffeL

£arenaltar. 2Ibb. 12 seigt einen römifd^en 2tltar beutlid^er als Hr. 9.

Elitäre marcn einfädle Blöcfe, aus einer Quaber ober burd^ 2lufmauerung
erridjtet, meift Don magiger (Srö§e unb mit Ornament ober ftgürlid^en

Darftellungen Dcrfeljen. Der tjier ahi^thilbüz vevbanh feine (Ejiftenj ben

Bcfirebungen bes Kaifers 2(uguftus, bk altitalifd^e Heligion mieber 3U

beleben (fiel^e 5. 2). (Er mürbe üon iljm 2 n. (£ljr. in ber Sd^utjmad^er-

gaffe (vicus sandaliarius) crrid?tet unb biente ber Dcretjrung bes genius

Augusti unb ber lares. 2^^^^ Homer 1:iattt einen genius, timn pcrfön=

Iid?en Sdju^gott, bem er bei befonberen (Selegent|eiten opferte; bem bes

Kaifers opferten alle Bürger. Die £aren maxzn Sd^u^götter bes £)aufes

ober einer (Segenb, tjier einer Strafe; itjre 2lltäre fianben in biefem ^^alle

an Stragenecfen. — Dargefteflt ift in ber Vftitk 2tuguftus als priefier (mit

Krummftab, lituus, Ijcute 2Ib3eic^en ber . Bifdyöfe), neben ttjm JTtitglieber
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bcr faifcrlicfjcn (familie (r. £ivia, feine (Semal^Itn, mit patera tinb acerra,

f.
5. 5 3u Tibh. 7).

Heben fold^en fleinen Elitären ^ah es audj monumentale ^tltaran»

lagen, mtc 3. B. ben großen ^riebensaltar bes 2(ugu|tus (14). Q^eile oom
plafiifdjen Sd^murfe biefes 2lltars finb Ijeutc in meisteren IHufeen ücr»

jireut; feine (funbamente Itcgen unter bcm palaftc ^iano am I^cutigcn

<£orfo in Kom. Diefe ^ai man jüngft crforfd^t, unb es ifi möglid^ gemefcn,

bie ganßc 2IItaranIagc 3U refonftruieren. Unfere 2lbh. 5eigt bie ^lußcn»

feite ber XHauer, bie btn eigcntlid?cn, im 3nneren bes Baus gelegenen

2IItar umgab; fte ift unten mit munberrollem HanPenfd^mucf, oben mit

einem Bilberfries (ftef^c 5. 5) nerfel^en, ber u, a. einen i^eft3ug barjiellt.

5(^aufteßuttöett im Sweater, ^itt$>^it^eater unb girfus

^5-27)

iianqen enq mit ber Heligion 3ufammcn; benn bas Cl^eaterfpicl ift

im 2tltertumß aus bcm (ßottesbicrtft (im t>ionYfo5fult) ent^tanben

unb ipurbe, wie audi bie Darbietungen im ^mpl^itBjeater iinb

im 5ir!us, immer als gottesbienftlidje ^anblung empfunben —
fo frembortig uns biefer (5ebanfe namenttidj angefid^ts ber blu-

tigen (ßraufamfeit bei ben (ßlabiatorenfämpfen erfdjeinen mag.

CE^eater. 3^^^ CE^eaterauffüljrung, bie in mobemen Kultur-

länbem ftattfinbet, liai iliven Urfprung in ber bramatifd^en Kunft

2ItE^ens im 5. 3^^^^^- ^' d^r.; jebes i^eutige Ctjeatergebäube,

wenn audj in Buenos ^ircs ober Sybuey gelegen, ift in bireftcr

Cinie mit bem einen atljenifdjen Cl^eater am Sübabljange ber

2lfropolis 3u »erbinben. S^^'^^^^ liaben fctjon bie Homer, burd?

b^ren Dermittelung bie moberne Kulturtoelt Cragöbie unb Kom*
öbie unb bie Kunft bes (Eljeaterbaues t>on ben (ßriedjen emp*

fangen iicd, an bem griedjifd^en t>orbiIbe mand^es geänbert.

3m trefentlidjen gleid] ift im antifen Cljeater immer bie Einlage

bes gufdjauerraums (cavea), ben man gern an einen Bergabl^ang

leBjnt, um bie Koften ber Untermauerung für bie auffteigenben

Stufen 3u fparen, unb ber burd^meg mit fteinemen Si^en aus«

geftattet ift. Diefe ftnb tief genug, um für ben Körper ber auf

il^nen unb bie ^üße ber über iljnen Sifeenben Haum 3U geben.

Die <Zavea wixb buvdi treppen in Keile (cunei) jerlegt. Die

unterften Sifee n?aren für befonbers au5ge3eid^nete Bürger unb

(5äfte beftimmt. Por ber <Zavea lieget bie orchestral), bei ben

^) ifür hit bes (Sried^ifd^en Unfunbigen bemerfen toir, ha% in biefcm

tüorte cbcnfo roic in unferem „0i(^cfter" bas dj mit in „^Iad?c", nid^t

oie ! ober gar wie fd? 3U fprcd^cn tfL Dos c ift lang.
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<5ricd|cn ein pla^ für ^en fingcnben unb tanscnbcn (£B>or

(unb btc Sd^aufptclcr), in römifdjer ^cit ebenfalls Si^pla^ für

bet)or5ugte ^efudjer. (£5 folgt bie ^üljne (scena) mit einer großen,

ard^iteftonifd^ reidj r>er5ierten JPjintertpanb. ^cdits unb linfs t>on

tB^r liegen Häume für Cljeaterrequifiten. "Das glücflid^e Klima bes

Sübens gemattete es, bas Cl^eater unbebecft 3U laffen; inbes gab

es audj !leine bebecfte CBjeater (odea). T>a bas "badi feljlte,

n?ar es bem ^rd^iteften möglid^, bas (5ebäube beliebig grog 5U

madjen, roäl^renb allen unfern Cl^eatern burd) bie Unmöglid?feit,

ein Dadi von aE5ugercaltiger (5röge ol:ine Stufen über ben

(gufd^auerraum 5U fpannen, geroiffe (5ren3en gefegt finb. X>aljer

faffen antife Cl^eater ungleid? meljr 21Tenfd|en als mobeme.
5alls bas publüum ber Sonne ausgefegt roar, fpannte man
große Segel über bie Car>ea. Betpunbemsroert bleibt, rt>ie bie

^Irdjiteften in biefen geu)altigen, offenen Hdumen bie 2tfuftif 5U

tüal^ren getoußt Ijaben. IDer anti!e Cl^eater von einigemtaßen

guter (Srljaltung befud^t, Derfäume nidjt, Don ber Bül^ne aus

ftd? mit einem auf ben äugerften Si^ftufen ftel^enben Heifebegleiter

in nid^t eben lauter Stimme 3U unterl^alten: er toirb über ben

<£rfolg bes Perfud^es immer u)ieber erftaimt fein.

Das Cl^cater von ©ränge in ^vanheid^ (16) ift eines ber am ht^itn

erljaltencn. Die Ssenenmanb ifl il^rcs reichen Sd^mucfes längfi beraubt;

man exhnnt aber beutlid?, mit fte ard^iteÜonifc^ gegliebcrt wav. Die

St^ftufcn iiat man fomett erneuert, ba% fte Ijeutc für bie Sefud?er genügen,

btnn man fpielt je^t mieber in bem Cljeater; im 2lltcrtum füllte eine meit

größere IHenge, 7000 Ittenfd^en, bzn Haum auf Stufen, bie tjötjcr am
Bergesabijang t^inauf reid^ten. Don ber gen?alttgen (große bes Cljeatcrs

gibt bie 2lußcnmauer auf unferer 2lbb. 15 feine genügenbe Dorfteüung;

audi an ®rt unb Stelle mith fie fjeute ntc^t fo impofant wie im Filter»

tume, ba ftd? \t^t an fie tin enger pla^ fc^Itcßt, auf bem fie ntc^t ge«

nügenb 3ur (Seltung fommt. Sie ift 36 m Ijod? unb :(03 m lang; £ub«

ujig XIV. nannte fte mit Hed^t bie fd^önfte IHauer feines Königreid^s.

(t>bcn an itjr bemerft man Steine für bie UTaften, bie bie erujätjnten

Segel Ijielten. — Die HeFonftruftion bes Cijeaters oon ®ftia (17) foll ron

ber pxadit fclbft einer proDin3iaIbütjne einen Begriff geben.

2lbb. 18. (5an3 befrembenb ift es für unfer äfttjetifd^es (Sefüljl, ba%

bie Sd?aufpieler bas 2lusfetjen iljres (Seflc^ts ber jeweiligen Holle nid^t

burd? Sd^minFe unb ^rifur an3upaffen fud^ten, fonbern burd? aufgefegte

irtasfen. Diefe oerbecften bas gan3e (Sefidjt unb Ratten nur für bie Dcr=

fd?iebenen bar3uftellenben Filters» unb Stanbesunterfd?iebe unb für fomifdje

ober tragifdjc Hollen befonbere ^ypen. XViv benfen 3unad?ft baran, ba%

brndq biefe Sitte bas UTicncnfpiel bes Sdjaufpielers als DarfteEungsmittcI
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^an3 ausgcfdjaltct roirD; aber mir rergeffen bahci, bag bei bcr cjctraltigen

<5rö§e bcr antifen (El^cater (f. 5. 8) uub bei bcm HTangcI an ©pern»

gliifern ein IITicnenfpicI "öod} ntd^t mirPfam geiuefen njärc; bic gröbere

UTasFe tat bei ber großen Entfernung befferc Dienftc. tlidjt tfi an3u=

nehmen, ba% bie IHasFe awdi ahtftifdj als eint 2lxi Sd^aütridjter gcmtrft

traben follc; bei bcr guten 2lhiftiF ber Cbeater (5. 8) mar bies rool^I

unnötig. IDic bei uns (geugbaus in Berlin), fo I^at ficb aucb im Ritter-

tum bie 5?ulptur bcr Vilash als Sdjmucf an (Sebänben unb (Seräten bcbient.

5oId?e IHasfen (Rlbb. 18) 3eigcn mand^mal j'et^r grotesfe, üieüeid^t 3ur or»

namentalen IDirFung in übertriebener IDeife entftcllte formen; freilid?

iparen aud? bie mirflid? auf ber Bül^nc getragenen IHasfen in burlesfen

KoIIen r)er3errt genug. Daß in ernften Hollen bie ITTasfen burd^aus roürbig

mirfen fönnen, 3cigt bie in 2ibb. 19 n?tebergegebene 55ene aus einer JErag«

öbie (priamos bittet 2ld?iüeus um bie Verausgabe ber £eidje feines Seltnes

fjehor.) ITTan beadjie auf biefem 33ilbc aud? bie I^ol^e (Jrifur (onkos),

burd? bie bic Körpergröße ber Sd^aufpieler anid^einenb erl^öt^t rourbe.

2ibb. 20: CCf^caterprobe. Das ©riginal biefes Btibes n?ar gemalt;

uns ift nur eine im 2IItertum gefertigte Kopie in UTofaiP ert^alten, in

bem bie Überfe^ung in bie StcintedjniP bie IDirfung bes DargeftcUten

etipas bceinträd^tigt ^ai. (Ein ft^enber Filter übt einen Satyrd^or ein.

(Satyrn ftnb mytt^ologifdje IPefcn, bie auf ber Bül^nc in fel^r berb Fontifd^en

Hoüen auftreten). €in Satyr, als foldier nur mit einem ^ell unb einer

KopfbebccFung oerfel^en, tan3t nad? ben Klangen ber IHufiF. gtt>i[cbcn

bem Hegtffeur unb bcm Satyrn ftcl^t bcr (flötenfpieler in bem für feinen

Beruf d?araFtcriftifd?cn langen (Sewanbe, mit Doppelflöte unb JTiunbbinbe,

an bcr bie 3mei (flöten befeftigt maren, — biefe fict^t frcilid? auf bcr 21bb.

faft n?ic eine moberne SAnurrbartbinbe aus. (£in anbrer Satyrbarftcüer

(linFs) roartet, bis bie Heilte an i\\n Fommt. 3"^ ßintergrunbc [teilen

3tDci Sd^aufpieler; einer legt mit ^ilfe eines Dieners ein Büt^nengcroanb

an. JTtasFcn liegen umt^er; 3n)ifc^cn ben Säulen I^angen 3um Sd^murf

golbne Sdjübc (f^alb fidjtbar) unb Blattgeroinbe mit Binbcn.

Xtodi Sal^Imdjcr wie bie C^catcr ftnb bie ^mpIjttE^catcr

(2\—2d^ 25) über bie alte Weit jerftrcut, Stätten, in benen bie

Homer in graufamfter IDeife ZTTenfd? gegen Z\len\di, 'Bestie gegen

Beftte imb ÜTenfcf^en unb Ciere sufammen fämpfen ließen. 5old?e

(5raufamFeit liegt bem Homanen im Blute; nodi l^eute frönt

man in ben Stierfämpfen ber gleid^en Ifeibenfdjaft nid^t nur in

Spanien, fonbern aud) in SübfranFreid?, oft in ben erl^altenen

antiFen ^mpljitl^eatem. <£5 u?irb Ztorblänbern freilid] nie gelingen,

fid? in biefe Kampfesftinimung l^inein 3U »erfefeen; u>ir lefen

baüon in ben Sd^ilberungen ber Stiergefed^te, aber u^ir Fönnen

fie Faum nad^empfinben. 2Tian muß boran benFcn, ba^ TMut
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urtb Körperfraft bcm TXlen^dien immer ISewunbetunq abnötigen,

unb ba% man eine Sdjauftellung biefer (Eigenfdjaften aud^ um
ben preis von ^enfcij enteben fdjä^t. Hur t)a% man eben im

^Itertume bie ZHenfdjen faltblütiger unb 5aljlreid:?er opferte; fielet

man Bleute bei einem Hennen ben Cobesfturj eines Jocfeis, fo

üerloren im 2XItertume bei grogen Spielen Ijunberte r>pn llTenfdjen

iB^r £ehen, Unb fo abfd^eulidj bie ^enfd^en» unb Cierfd^lädjte*

reien bes Altertums roaren, eines mug man immer von neuem
beirunbern: bie ungeijeure tgnergie, bie man 5ur ^efriebigung

ber Blutgier aufroanbte. Unfere großen CEjeater faffen etroa

2000 IHenfd^en, antife ^mpl^itl^eater oft ](5000, 30000, ja tueit

mel^r ^ufdjauer. Unb es finb oft Bauten u?ie für bie <£u)ig!eit

gebadet, gefügt aus gett)attigen, Kubifmeter im 3^^«^^^ faffenben

Blöden, fo ba^ ein foldjes ^mpljitl^eater ZHiEionen üerfd^lungen

liahen mug. (ßleidjmol:)! liegen fte mand^mal bid^t nebenetn«

anber in eng henadihavten Stäbten.

Wh Silben bas äußere bcs 2lnipt^itl:|catcrs üon pola in 3j^^i^" (23)

unb bas tjeutc 3U 5ticr!ämpfen t^crgcridjtctc ^nmvt bcs 21. t)on 21 r»

Ics (21) in Sübfranfrcicf? ah (bas größte ertjaltcne 21., bas „Coloffcum"

in Hont, fe^en wir als befannt üoraus). Diefe Manien Icl^ncn fid? nid^t

an timn Berg an, fonbern ftel^cn frei in ber (Ebene. Um tin amptjt»

tl^eatralifdjes 2tufftetgen 5at^Ire{d?er Si^e 3U ermöglid^en, beburfte man
eines gemaltigen Unterbaues, bm man nadj außen mit ItrFaben öffnete.

Der ^ufdjauerraum bilbete mie ber von i^m eingcfdjloffene Kampfpla^
(arena) dm €Üipfe (anb ers beim Cljeatcr,

f.
oben); baljer ber Harne amphi-

theatrum, ttrva „Doppeltt^eatcr". 3" ^rles (2;) xeiditzn bie Si^e etnft

bis 3ur ^öf|C ber je^t freiftel^cnben Bogen, gur Deranfd^aulidjung ber

<5rößc bcs Baues mag 2lbb. 22 btenen, ein Bilb bes 2tmpt^itt^caters »on

21rles etwa ans bem 3- ^700; ber ISau Fonnte in ftd? ein gan3es Stäbt»

dien mit Utarft, einem öffentlid^en pla^e, Kird^e unb (fcftungstürmen faffen.

Wie beliebt bie (Slabiatorcnfpicie einfi maren, 3eigt nic^t nur bie Xfia^e

ber üorijanbenen 2lmpl^itljeater unb bie Kojifpteltgfeit ttjrer Einlage, fonbern

auc^ bie große §atjl bilblid^er Darfieflungen oon 53encn ber bort aus«

gefod^tenen Kampfe. Heid^e Dillcnbcft^cr, 3. B. ber ^nliabet ber Dilla

in Hennig bei Crier, mollten bat^ctm ben 2lnblicf ber geliebten Kampf»
fpiele nid)t miffen, Kaifer Caracalla ließ in ben ricftgen Gljermen, bie er

bem Dolfe erbaute, in ITTofatf große (Slabiatorenbarftellungen anbringen

Cnbb. 75), unb felbji in (Sräbern fetjlen foId?e Bilber nid?t (5. 5 0- So tjat

man bas (Srab bes 2t. Umbrtcius Scaurus in pompeii (2tbb. 25) bamit aus«

geftattei Der Derftorbenc mar mot^I ein reid^er ^abvifant oon garum, einer

SpcifcniDÜrje, bie etwa ber IDorcefterfl^irefaucc enifpric^l; an feinem le^cn
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(Tage, b. I^. wohl als er perbrannt n?urbc ^), fanbcn burd? bic ^retgebigfett bcs

n. ,feftus 21mpliatus bic Spiele flatt (Munere [N. Fest]! Ampliati die

summo ift [mit Btau] im IHittelftreifen 3U Icfen). (Es fämpftcn Heiter

unb ^ujgüolf untereinanber unb anbre (Slabtatoren gegen milbe Cierc, (Eber,

Bären, Stiere unb einen iomen. Den (Slabiatoren ift ihr ZTame, bit (Sla»

biatorenfdjule, in ber fic ausgebilbet maren, bte gal^I ber früt^eren Kämpfe
unb ber 2Iusgang bes legten beigefd^rieben. So Iteji man neben bcm
einen Heiter BEBRIX • IVL • XV • V, b. tj. Bebrix Julianus, XV, vicit,

Bebryj, aus ber Sd^ule bes Z^^^^^> k^^ 15 mal gekämpft unb je^t geftegt.

"Bei ben ^ußfolbaten ift n{d?t ber Kampf felbft, fonbern beffen (Hnbf3cne

bargcftellt. Die Befiegtcn bitten burcb 2IufI^ebung bes Daumens um
(Snabe. Sie werben 3. (E. gefd^ont; fo mirb (linfs oben) ein (Slabiatot

3urü(fget^alten, ber feinen ©egner niebermad^en ujill. Die Begnabigten

ftnb mit M(issus) be3eidjnet, einer, ber fpäter an feinen XPunben ftarb,

mit 0, bem 2Infangsbud?ftaben bes gried?ifd?en IDortes für (Eob. Htan

jtet^t, ba^ nidjt fon)ot^I ^^texe^e für bie ja übrigens aud) 3iemlid? fd^Ied?te

fünftlerifdje Darftellung üorliegt, fonbern rein perfönltd^e Ünteilnal^me für

bie Kämpfer. Beliebte (Slabiatoren unb Hennfal]rer (2lbb. 66) fpielten,

wenn ber Dergleid? erlaubt iji, in ber (SefeÜfd^aft etwa bie Holle tote

Ijeute Dom publiPum oermöt^nte (Tcnore. HTan ^iatiete bie (Slabiatoren,

roie bie ^Junbe in pompeii leieren, mit ben prädjtigften XDaffen aus. Ddoon
ift auf unferer 2lhb. nidjt ricl 3U feigen; man bead^te jebod? bie ficlm«

büfdje, wie fold^e bie n)irflid?en Solbaten (2lbb. ^6-/^9) nid^t trugen. —
€ine weitere, am (Srabmale bes Umbricius nidit bargeftellte Kampfart
ift ber (fauftfampf, an Kampfmeife unb Hol^eit ben moberncn Boj«

Fämpfen üergleid^bar: 2Xbb. 75. Die ^Jauftfämpfer (pugiles) ummicfelten

dlänbe unb Unterarm mit bem caestus, einem £eberricmen, ber mit

cingeflod^tenen Bleiftücfen befdjroert mar, um ben Sd^Iag mud^tigcr 3U

niadjen, unb fd^lugen ftd? gegenfeitig an bie Sd^läfen unb (Öt^ren. UTan

fieljt auf bem IHofaif, n?as für rol^e (Sefellen fid? 3U [oldpen Kämpfen
tjergaben. 3^" IHittelfelbc oben ftnb bie bei (Turnübungen gebraudjten

Sprunggeroidjtc unb eine palme, bas 5icges3eid^en, bargefteHt.

Der axttife ^ii^fus (24, 26, 21, 65, 66) bicntc md?t

EDtc ber B^eutige 3ur Dorfül^rung x>o\\ Künften ber pferbe-

br^ffur, fonbern voac im mefentlid^en eine 33aBjn für VOa<i^n*

rennen; pferberennen !ennt bas Altertum im aügemetnen ntd^t.

2luci) \:ia\iz er nid^t ^m tjeute üblid^en (örunbplan eines 2Impljt.

ttjeaters, fonbern folgenben: /
—

\

Über ben beibcn Cangfeiten unb ber B^albrunben Sd^malfeite

hauten fid) bie Sifee ber ^\x\ö:ia\x(ix auf, balb über Subftruftionen,

') J^tß 3nfd?rtft ?ann aud^ anbers (^ebeniei mcrben.
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halb, wie am (Etrcus ^ajimus in Hom, an Bcrgabbänge g,dcl:int;

an ber etwas fd^rägcn Sdjntalfette wax bev Start (carceres).

Vnvdi eine Sdivanfe (spina) war bev (girfus in ^wei Ccilc 5er»

legt; um biefc spina fuBjrcn bie lOagcn bei jebeni 2^ennen mehr-

mals, ^ie ^nben ber spina I^iegen metae. VOet beim Um«
biegen am fd^ärfften an ber meta oorbeiful^r, liatte bcn fürjeften

IDeg, geriet aber in (ßefaljr, ansuftogen, fo ba^ Hoffe, IDagen
unb Kutfd^er ftür5ten; folgte ein anberer IDagen unmittelbar,

fo entftanb ein n?ilber Knäuel t>on Krümmern imb Ceibern.

Kein römifd^er ^irfus ift fo gut ert^alten, ba§ man aus einer 2lb=

btlbung ber Huinen eine flarc Dorfteilung geminnen fönntc. IPir geben

baljer eine HePonjiruftion , bk bcs Circus ITtajimus in Hom (24).

(Ein I^of^er Beamter {2lhb. 65, ügl. 5. 33) gab als Porft^cnber ber

^irFusfpicle bas gcidjen jum Beginn bcs Hennens, inbem er tin tLudi

(mappa) in hk ^a^in fd^Icubcrte.

Die Hennfat^rcr (aurigae, 2lbb. 66) trugen um bie 3ruft btn ,,lüagen--

lenferücrbanb", ber fic bei einem 5tur3e üor Hippenbrürf^cn fd?ü^cn folltc;

biefen Derbanb wanbtzn übrigens hie ^t^te überl^aupt bei KranFen im
^allc eines fd^on eingetretenen Htppenbrud^s an. ^m (Sürtel trägt ber

^atjrer ein fd^arfcs ftdjelförmiges HTcffer, um im ^Jalle ber (Sefaljr bie

§ügel, bie er um btn £eib gefd^Iungen I^at, 3U burdjfc^neiben. Der Dar«

geftelltc l\at einen Sieg barongetragen unb bafür einen palm3tt)eig crt^alten;

in ber £. ift eine peitfd^e ober ein Kran3 3U benhn, auf bem Kopfe bie

d^arafteriftifd^e Kappe ber Hennfat^rer, bie bem darbufd? (^t^) ber Orfen
ätjnlid) ift, — fo äl^nlid), ha^ man annel^men mödjte, bie je^ige im

(Orient üblid^e Kopfbebecfung fei aus it|r entjianben; hei ber in Konftan»

tinopel lange l^errfdjenben Begeifterung für IDagenrennen iDäre bas u?ol^I

benfbar. Der je^t ber Statue aufgefegte Kopf getjört il^r nidji 3U. 3^
allgemeinen ift ber (Sefid^tsausbrucf ber Hcnnfal^rer rolj.

Die lüagen (2lbb. 26) roarcn 3tt)eiräbrig roic nod^ I^eute bie in €ng=

lanb bei lüagenrennen gebräudjiidjen. €s gel^örtc große (Sefc^icflidjFeit

ba3u, in ii^nen mäljrenb bes rafenben £aufs 3U ftetjen. 3" ^^^ ^^'

gebilbeten ^yemplar, aus bem 5. ober '^. 3^1?^^^« i'or dtjr., ftnb fämtlidjc

I^ol3te{lc neu, aber rid^tig re!onftruiert. (€inen anberen IDagen
f.

2lbb. 96.)

Das Heltef 2lbb. 27 ftammt dou einem Sarge (S. 5 0- Die Hennfaljrcr ftnb

tjicr (Eroten; bie Kaifer3eit gcftel fid? in fold^en Darftellungen, in benen

biefc Ücinen £icbesgötter il^rcn eigentlid^en Cljarafter gan3 ücrloren traben

unb üöltig bie Holle bes UTenfd^en fpielen. 3" ^^^ (fünftlerifd? fd^Ied^tcn)

Helief ftnb bie Dorrid^tungen 3U fetten, mit benen bem publifum angezeigt

mürbe, wie oft bie Spina
(f. oben) umfaljren mar: nad? jebem Umlauf

murbc ein eiförmiger (5egenftanb (ovarium) von einem (Serüft t^erunter

genommen unb auf einem anberen (Serüft ein Del^ff^in umgebretjt. -
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Heben bcn .faljrern reiten i\kx ein5clnc (Eroten auf pferöen: üicUeid^t

haben nnr eine Darftcüuna eines Kenncns ror uns, bei beni \\df ein

Keitcr (destiltorj von feinem im roücn Sanfe befinblid^en pferbc auf ein

mit bicfem ^ufammengefoppeltes [djn?ang; bod^ ift biefes ^wtiit pferb

t^ier nirgenbs bargcftcllt (^elbig). Unter bem erften pferbe reitts fielet

man eine Bacfe ^nr fjerridjtung ber ^a^n.

IL CDffcntlidje Sauten unb öffentlidjcs Cebcn (28—55).

^uf bcnt 'Bvixlii m te'ipixg,, wo im n?efcnt(id^en jübifdje (5e»

fd^äfte ihren S'iio ^ahen, weilen bic Kmifleute — Sommers imb

Winters — fcl^r ^aliireidi auf ber Straße unb treiben bort im (5e»

fpräcb unb im 2lixf» unb Tihwanbein iljrc (ße|d?äfte. Das ift nid^t

t>ou ungefäl^r fo. Pielmel^r l^at bas fonferoatiüfte aller Pölfer

l-jierin einen ^raud? nad^ bem Horben »erpflanst, ben wir im

Süben nod^ l^eiite allentl^alben finben: ber Süblänber jeber Itation

iinb Konfeffion lebt auf ber Strage. Sein .^eim ift bie (Öffentlid^«

!eit; bas fjaus ift it^m g(eid7fam nur ein Unterfdjiupf 3um Sd>(afen.

Dies gilt nid^t bloß für ben I^anbtperfer, ber im ^i^eien ar«

beitet, für ben ^änbler, ber auf ber Straße feine IDaren aus«

bietet — man !ann in Heapel bie unglaublid^ften Dinge faufen,

inbem man r>or bem Cafe im freien fi^t — , es gilt ebenfo

für bas gefellfd:)aftlid]e ^eben. Wir leiten Wert barauf, imfere

5reunbe in unferm £jcim 5U empfangen, unb aud? wenn wir

jemanb befudjen, nur um ber 5orm 5U genügen, fo geben u?ir

bod\ unfere Karte in feinem fjaufe ah; ber üornetjme 3^<^^^^"^^^

aber fenbet bie feine bem anbern auf ber l^auptftraße ber Stabt

(bem corso) 3U, wenn feine (Equipage bie bes Befannten trifft.

t£benfo muffen wir uns mebr ober iceniger bas Ceben im

2lltertum beuten, unb wer nur einmal Neapel ober Hotn ge>

fd^aut l]at, bem fällt es nidjt fd^wer, fid? ben loimmelnben Der»

feljr in »ergangenen Reiten, bie Straßen mit ben eleganten

5laneurs, mit ben fliegenben PerMufern, beut <5e^dire\, bas aus

ben mit ber gan3en 53reite geöffneten ^äben fdjallt, vor ^ugen
3u führen. (Bebt bodi bie Sbnlid^feit 3ir>i)d^en einft unb jel^t

and} in (£in3ell|citen fo u?eit, ba^ fogar eine fold^e Spesialität

rpie ber Ijeutige fog. 3ii^^Timarft in Kom, auf bem man mit

^ntifen banbelt, eine parallele in bem sigillaria genannten

ZlTarfte bes ^lltertums l^atte.
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Sdixvevev ift es, fid? t)on bem ^lusfe^en ber Strafe als fol«

djer einen Segriff ju mad^en. IDas roir an römifd^en Stäbten

roirüidj i|aben, pompeii unb Cimgab, ift mid^tig unb inftruftit?

genug (5. ^Sff.); aber bas eine ift eine Canbftabt, bas anbere

eine aus einem militärifd^en Cager erroadjfene fjanbelsftabt bei«

ndiie am Hanbe ber Sal^ara, unb mit bem Hom bes Altertums,

bas n?ir uns bod^ fo gern üergegenroärtigen mödjten, l^aben

beibe tpenig ju tun. Jebenfalls geben bie Käufer pompeiis
feinen Begriff von bcn üielftöcfigen ZHietsfafernen Homs, beren

Unbequemlid^Jeiten il:jren Serrotjnern fo lebljafte — unb uns

fo oerftänblid^e — Klagen entlodten; alle biefe ^äuferblocfs

finb ja üon ber (£rbe oerfditounben. Das, voas uns in ^en

l£än^evn bes einftigen römifd^en Heid^s erl^alten geblieben ift,

finb nid^t bie prit)atl^äufer, fonbern bie aus bauerl^aftem ZHaterial

errid?teten öffentlid^en Monumentalbauten, bie uns aud^ in il^rer

(ßefamtljeit ebenfou)enig ein Silb einer antifen Stobt, namentlid^

einer (ßrogftabt, geben, u>ie wenn mir jefet Berlin aus Kird^en,

5d?lo§, Cl^eatern unb Hatljaus attein aufbauen tPoEten. 2lber

«?ir muffen uns befdjeiben; fo befpred^en u?ir sunäd^ft nehm ^en

im erften ^bfd^nitt heiianbelten (öebäuben einige anbre öffentlid^e

Bauten, bie uns in ben Huinen nodi fenntlidj finb. (Über

pripatard?ite!tur
f.

3. 28 ff.)

^O0Ctt (28—510.

Das, was wiv getoöl^nlid? als Criumpl^ bogen beseidjnen,

l?ei§t im 2lltertume einfad^ Bogen, arcus. Diefe "Bauten waven
nid^t 3um Durdjsuge eines fiegreid^en ^eeres beftimmt, fonbern

fie finb einfadi Core, nur in monumentaler 5orm. ZDeiterljin je*

bod^ bilben fie riefige poftamente für bie Statue eines fiegreid^en

ielbljerm, ber auf iljnen, auf ber r>ierfpännigen tensa triumphalis

faljrenb, bargeftellt u?ar; l^eute freilid? fel^lt biefer Sd^mud auf

allen erl^altenen Bogen. X>ag er aber nid^t ben eigentlid^en (5runb

für bie (£rridjtung ber Bogen bilbete, 3eigt eine (£rtt)ägung über

beren Urfprung. Das flafjtfdje ^anb für Bogen ift, näd^ft ZTorb*

afrifa, ^i^cmfreidj. Dort wxxxben fold^e Bauten von ben Hömern
eliex als in 3talien felbft errid^tet; bort l^aben alfo bie Homer
bie Anregung für biefe Einlagen befommen. Sie fönnen fie aber

nid^t üon ben einl^eimifd^en Kelten erljalten ^dben, ba biefe auf

relativ 3U niebriger Kulturftufe ftanben. Pielmeljr mu| in (5al*

lien fdjon um Cljrifti (ßeburt ein ftar!er (Einfluß bes Ijellenifierten

I
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Sdiladiten unb tDtdjttgen (Ereigniffen bes ^ßt^sugs, bie, auf Cetn»

tDanb gemalt, ben l^ertauf bes Kriegs d^ronüartig [d^tlbertcrt,

5urtäd?ft ncbcncmanber int Criumpljjuge getragen iiahe. Später

feien fie aneinanber gereiljt unb um groge ^olsmaften gefd^Iungen

tporben, unb fdjlicglid) liahe ber XPunfd^, fold^e oergängtidje

XJarftellungen für JaEjrl^unberte 3U erl^alten, iljre Übertragung

in Stein veranlagt. Der (5ebanfe, foldje Bilberfäulen ju fd^affen,

voax unglüdlid?, (£inmal ift eine Säule ein ard^iteftonifd^es

(5Iieb, bas trägt; eine frei ftel^enbe Säule ift eigenttid] ein

Unbing. IDeiter finb bei ber großen JPjöBje ber Säulen bie

oberen Bilber nid^t ober nur fd?led^t fid|tbar geu?efen. ^t^cilid]

milberte man btefen Übelftanb burd? ^emalung ber Sfulpturen

unb baburd?, ba% man an ben (gebäuben, bie um bie Säulen

ftanben, in r>erfd)iebenen StocFroerfen (Valerien anhtaditc; von
bort fonnte man aud^ bie oberen Heliefs in 2tugenl^öl^e he-

trad^ten. J^nmerEjin blieben für bcn Sefd^auer Sd^roierigfeiten;

fo ift aud^ biefe (Gattung üon <£brenbenfmälern t)iel feltner als

bie ^ogen. Wenn man fid^ in paris entfd^loffen Ijat, ben

5elb5ug r>on :(805 in biefer XPeife an ber Colonne Denbome bar»

3uftellen, fo ift bies nur aus jener Begeifterung ju erflären, mit

ber bie Hepublif unb bas erfte Kaiferreidj überljaupt (Eigentum«

lid^feiten römifd^er Kultur übernal^m
(f.

S. ^3); ba bort bie

angebeuteten (£rleid^tcrungen für ben 33efd]auer feyen, fo finb

bie oberen X>arftellungen überljaupt nidjt 3U ernennen.

Don antihn (Et^renfäulen finb am bcFannteflcn bh bes (Eraianus

(Sdjaft 27 m I^odj) unb bes ITtarcus 2lurcHu5 (29,6 m) in Hom. IPir

Qthtn naä^ unferem im Pornjorte entmicfelten (Srunbfa^e eine fonft

Sicmlid? xmbefanntc €I^renfäuIe, bk bzs 2lr!abios aus Konftanttnopcl.

Sic ift nid^t mct^r ertjalten, fonbern nur nod? aus einer geidjnung

befannt. ITTan errid^tete fie, in ben)u§ter Hac^aljmung ber römtfd^en

Craiansfäulc, '^tos n. (L^v. 5U (Eljren bes ^Irfabtos, Sol^ncs Ctjeobofios

bes (Srogcn; fle \tanb bis etn?a ^72o aufredet. Die Darftellungen finb

nodj ntdjt genügenb gebeutet (Sieg über bie (Srutl^ungen, einen oftgotifd^en

Stamm?). Die red^ts bcigefe^te Tlhb. foU (Ein3eII^eiten ber Darfteüung

(3., 4. unb 5. IPinbung) etmas beutlidjer madjen; fic seigt Kämpfe an

einem iJIuffe, wo^l fidjer ber Donau.

mUvttc unb mavUf^alUn (33, 34).

Vxe ZHärfte (fora) rparen, wie bei uns, an fid? Stätten bes

Kaufs unb Der!aufs; toeiter fpielte fid? auf ibnen bas öffent'

lid^e £ehen ah, fei es bas politifdje mit feinen Derfammlungen
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unb bas iuriftifdjc mit öffcntlid^en prosegüert^anbluncjcn, fei es,

ba% ber Süblänber, bcr fo gern flanierl, ftd) auf x^nen erging

wie ijeute ber Penestaner auf ber pia33a. 2lllmäyid:? «würben

bie f^öfer in Znarfttjallen vevhannt, unb bas forum iDurbe ein

Sdimudpla^ ber Statut ^uf il^m erl^oben fid? 3ir»ar nodi bie

3afilifen, fjallen nid^t nur für ben VflaxtU fonbern aud? für

ben (5erid?tsperfeljr; aber banehen erftanben Cempel, (£l^ren»

bogen unb »faulen, ZlTonumente aEer 2lrt für uerbiente Bürger.

<£s ift hefannt, ba^ man in Hom je^t bas 5orum Homanum
ausgegraben \:iat; freilid^ jtnb bie aufgebecften Crümmer bes

einft über alle ^Tlagen pradjtftro^enben planes Ijeute 3um Ceil

fo unanfel^nlid? , ba% ftd^ biejenigen Heifenben, bie bas alte

5orum Homanum nid^t eingel^enb ftubieren, r>on x^m nur einen

fel^r falfdien Begriff mad^en voexben. XDxv geben bie ^Ibbilbung

bes 5orums r>on Cljamugabi, l^eute Cimgab in 2llgerien (35),

bas infofern überfid^tlid^er ift als bas ^orum Hontanum, weil

man fid^ bort bamit begnügen !onnte, einfad^ ben Sdiixtt bis

auf bas antife pflafter u?eg3uräumen. Jn Hom bagegen liegen,

gemäg ber über ein Jaljrtaufenb langen (5efd?id?te bes planes,

fel^r perfd^iebene Sd^idjten übereinanber, bie man burdj (ßraben

in oerfdjiebene Ciefen nehenexnanbev fenntlid? 3U mad^en ftd?

bemül^t hiat; baburd^ ift bie erfte Orientierung fel^r erfd^u?ert.

ireilid? geben aud^ für Cimgab bie auf ber 2lbbilbung erfid^t-

lid^en sal^lreid^en Crümmer nid^t entfernt eine DorfteEung üon
ber imponierenben Sd^önl^eit bes planes, bie nur ein 3efudjer

an 0)xt unb Stelle empfinben taxxrx; bodj erfennt man tDenigftens

bas trefflidje pflafter.

Die Bafilifen ant römifd]en 5orum finb fel^r serftört. Da»
gegen ift bie Baftlifa in Crier (34; 69 m lang, 30 m breit,

30 m l^od?) fo gut erl^alten,:..bag jle aud? l^eute, freilid^ nid^t

meljr il^rem urfprünglid^en ^mecfe, aber bod^ nodi bem (5e-

braud^e bienen fann. ZHan erfennt ^voax auf imferer ^bbil-

bung wenig Don bem d^arafteriftifd^en 'Bau ber Bafilifen; aber

wxx hiaben bas Beifpiel gen?äl^lt, um 5U 3eigen, wie bauer»

l^aft römifdje Bauten finb, voenrx fte nid^t mit (Gewalt serftört

u)erben. Zlodi ba^u ift bie Baftlifa in Crier nid^t aus Quabem,
fonbern aus einfad^en Bacffteinen errid^tet. 3" 3talien unb

anbem fübUd^en Cänbern finb antife Bauten, bie nod? benufet

wexberx, feljr Ijäufig.

Camer, Hömifdje Kultur im 8il6r. 2
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Straßen (55—37).

2)te Stva^en ber Stäbte voaven im Rittertum 5unäd?ft vedit eng

unb roinflig, rote jte es ja nod? l^eute viel\adi finb. Der (Srunb

bafür toar berfelbe, rc»ie in ben inneren Ceilen älterer beutfd^er

Stäbte: bie ^emoljner, vom Hing ber Stabtmauer umfdjloffen,

roaren an fidj auf einen !leinen Haum angetoiefen; bie €nge
ber Strafen roar nid^t füBjtbar, ba ber PerfeE^r fid^ in befdjeibenen

(ßrensen beroegte; bie ^eBjörben fdjlie^lid? befdarauften nodi

faum burdj baupoli$eilid^e Porfd^riften bie IX)iIl!ür eines jeben,

3U bauen, roie er vooüte. Soroeit finb ältere beutfd>e Stäbte

ben<^n bes Sübens gans gleidj; aber in ber 5olge trat eine Der*

fd^iebenl^eit ein. Wo bnvdi bie Sd^leifung ber ^^ftungsmauem
Haum gefd^affen roar unb wo ber gefteigerte Perfel^r gro§e

breite unb gerabe Stta^en bebingte, fonnten roir unbeben!lid^

baxan gelten, fie anjulegen. Hid^t fo ber Süblänber, ber in

iljnen ja ber brennenben Sonne unbarmljersig ausgefegt ift. Sinb

bei uns bie mobernen Strafen lebiglid] ein Porteil, fo finb fie

es nidjt für ben Sixbon, unb es u?ar ein unglücflidjer <5ebanU,

bie ^auu?eife ber parifer Stxa^en 3. 3. auf bie Stabion* unb

Uniüerfitätsftrage in 2ltl^en 3U übertragen.

5reiltd] gab es audi im ^Itertume Stäbte genug, bie unfern

mobernen 2lnfprüd]en an Straßenbau mel^r genügten als bi

;

bem Caien am meiften hdannten, im allgemeinen redjt enger*

Strafen unb (5affen pompeiis. (£ine Stabtanlaqe nämlid^ mit

Strafen, bie fid^ burd^aus red^troinflig fdjneiben, ift nid^t, tt>ie

r>iele glauben, eine (£rfinbung moberner norbameriBanifd^er

Saufunft, fonbern war audi im ^Itertume fel^r l^äuftg. ^n
(ßried^enlanb gelten fold^e Einlagen auf uralte mefopotamifd^e

Dorbilber 3urüd, bie in ben 211ittelmeerlänbern 3uerft ber ^au»

meifter ^ippobamos oon Zltilet nadjal^mte. 3" ^^^ römifdjen

XDelt enttüidelten fid? fold^e Anlagen bei Stäbten, bie aus TXii"

litärlagern ent^tanbcn finb. J>as Cager Ijatte nämlid? ^wei

£jaupt5eltftragen, cardo unb decumanus, bie fid^ red^tiüinflig

fd^nitten; iljnen parallel liefen alle Hebenftragen. Wenn fidj

nun ein fold^es Cager als feftes Stanbquartier einer Cegion 3U

einer ridjtigen fteinemen Stabt entn^idelte, fo bel^ielt man bie

alte Straßenanlage bei. Der 5i^^tnbe, ber in 3talien überaE bie

malerifd^en frummen (3ä^dien erupartet, fielet fidj in ber regel«
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mäßigen Einlage Ciirins enttäufd?t: bas ift eine foId>e ZHilttarpabt.

(£m gleid^cs gilt »ort Cimgab in 21lgericn (35).

€5 lüürbcn nun aber biefe geraben, breiten Straßen feinen

Sd^ufe üor ber Sonne geboten ^ahen, wenn man ftd^ nid^t in

flugerXDeife burd? (£rrid?tung r>onSäulenftra§en geljolfen l^ätte.

2n biefen ift bas Crottoir in ber £änge ber gan3en Straße mit

j,„ , einer nad^ bem 5cit^rbamm geöffneten Säulen»

-If_! l^alle (porticus) bebecft, in ber bie «^rDifd^en«

(Erottoir räume 5tt)ifdien ben Säulen nötigenfalls nod^
ooooooooo ^jj Cüd?ern t?erl^ängt rourben. So !onnte

^al^rftraßc
j:^^ ^^j. Spajiergänger im Sdtiatten ergeljen.

2luf Tlhb. 36 fteljt man, mW fidj bic Säulen, I^cute mel^r ober rocnigcr

gut erl^alten, in dimgab längs ber ^at^rftraße I^insiel^cn. Da fid? foId?e

fallen an pielen Straßen fanben, fo i:\at tjeutc ber Heifenbc, ber ftd?

Simgab nät^ert, fd?on pon fern in ber Steppe — eine fold^e ift bie einfi

blüt^enbe Umgebung ber Stabt geworben — bas rei3t)olIe Silb von

E^unberten un^ Zlbert^unberten von Säulen unb Säuld^en.

Das flaffifd^e tanb für bas Stubium oon Säulenftraßen in

Stäbten ber römifd^en Kaiferseit ift bie fyrifd^e lOüfte unb bas

©ftjorbanlanb, n?o fold^e Anlagen sa^reid^er unb unbefd^äbigter

als fonft erljalten finb. Cimgab ift entsüdenb, gigantifd^ unb

überu>ältigenb ift Palmyra (3Z); nirgenbs beugt fid^ ber mo«

berne ZlTenfd^ mit fo eljrfürdjtigem Staunen t>or bem 2tltertum,

wie angefid]t5 ber palmyrener Huinen, ben impofanteften aus

bem gansen 2lltertum — fie finb leiber feljr fd^ujer ju erreid^en

unb barum wenig, hefannt Die ^auplftraße von palmyra, über

\ km lang, mar mit i^unberten üon Säulen eingefaßt, bie bie

fjöl^e eines mobernen üierftöcfigen fjaufes erreid^en; pon il^nen

unb üon ben Säulen ber ZTebenftraßen ftel^en nod? saljlreidje

aufredet.

(£in großer ^adjteil antifer Straßen n?ar, ba^ il^nen nadits, mit

fel^r roenig 2luänal|men, bie ^eleud^tung fel^lte (S. ^0). IDeiter

ift ein grunblegenber Unterfd^ieb 5U)i(d^en einft unb jet3t, ba^ im

2ntertum bie langen Heitren großer 5enfter nad} ber Straße 3U

fel|lten; bas ^aus feierte, fosufagen, fein (Sefidjt nad\ innen,

bem fjofe 3U (f. S. 2%
Das pffafter tt>ar, im Rittertum u?ie l^eute, l^olperig in

fleinen, gut in großen Stäbten; man glaube nid^t, es fei überall

fo fdiled^t wie in pompeii geu?efen; ^bb. 36 unb \\2 belel^ren

eines befferen. Pielfad^ finben fid| für IPagen ber gebräud^»
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Itdjcn Spurtvettc 5tiJ^i^nIIen. Die Kanalifation mar im all»

gemeinen ausgeseid^net unb fim!tioniert 3. 'B. nod) l^eute in

Cimgab fo t^orsügtid?, bag fie bie IDaffermaffen eines afrifanifdjen

Hegenguffes in fürsefter ^eit abfül^rt. Wo fie, roie in pompeii,

fdjled^t voax, ragen über bas pjlafter Sd^rittfteine, bie an Hegen«

tagen einen IX)eg burd^ bie pfü^en ermöglid^en. So toar es nod^

Dor nidjt langer ^eit aud] bei uns; bie Stubenten freilid? betrad?-

teten bie 53enufeung ber Crittfteine als itjr Porred^t unb 3U)angen

bie pljilifter, il^nen ausjutoeid^en unb in bie pfü^e 3U treten.

Caniftvaßen, ötrücJen, €unmt (58, 39).

Das Syftem ber €anb [tragen roar im Rittertum befanntlid^

in einer IDeife ento:)icfeIt, wie in ber neu3eit in (Europa erft

feit bem großen Zlapoleon-, mand^e augereuropäifdjen Ceile bes

großen römifd^en IDeltreid^s iiahen nod? je^t eine fd^ledjtere

Derbinbung als im 2lltertume. (ßegenben, bie l^eute, im ^eit»

alter t>es Per!el^rs, nur wenig miteinanber in Derbinbung [teilen,

taufd^ten einft aufs regfte il^re (£r3eugniffe aus, unb wenn fid^

audj ber moberne lOeltl^anbel rieftg entu>i(felt liat, ben antifen

IPeltl^anbel barf man besiegen nid]t etroa gering anfdjlagen

(f.
S. ^8). ^ett)unbernsrt)ert ift fd^on bie Cänge antifer i^anb--

[tragen. Pon Kartl^ago lief burd? Algier bis nadi TXlaxotto eine

einsige Cl^auffee oon 2300 km Cänge, b. i. in ber Cuftlinie eine

Strecfe von Berlin burd] gan3 S'^anhexdi bis an bie (ßrense

Spaniens. Die (öegenb jüblid^ t?on Damaffus ift Bleute burd?

bie ^ebfd^asbal^n nur gans notbürftig bem Derfel^re erfd^loffen;

im 21ltertume lag bort eine blül^enbe unb reid7e Stabt neben ber

anbern. 2lud^ bie mobemen ^ng^enienve beu>unbem an antuen

Stragen ben äugerft foliben Unterbau unb im (5ebirge bie

füljnen 5el^fpi^engungen unb Cunnelbauten, buvd\ bie man
Umtoege r>ermieb.

2lbb. 39 3cigt bie (5allena bei ^mlo auf ber via Flaminia nic^t

toeit von Himini, burd^ bie nodf Ijeutc täglid? bit poji fäl^rt, oorbei an

ber ert^altenen Bautnfdjrift bes Kaifers Pefpaftanus aus bem 3at|rc 76.

2tud^ antife Brüden bienen nodi heute üielfad? bem Per»

feiere, fo bie fd?ön unb ftimmungsoott gelegene von St. Cl^amas,

nörblid? von ZHarfeitte (38), ober bie ftattlid^e von 2llcäntara

in Spanien, ^05 über bem Cajo erbaut; banehen finb jaljlreid^e

fleinere erbalten. XDenigftens exwäb(nt fei eines ber genpaltigften
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VOevfe anttfcr Brücfcnbaufunft, Cratans grogc Vonauhtüdc am
(Eifemett Core mit ^waniiq mäd^ttgen Steinpfeilern.

IPaffetleitun^en (40).

Xlodi beutlidjer unb impofanter seigt fid) bie Baufunft ber

Homer in ben IDafferleitungen. 3ebermann !ennt tE^eoretifd?

bcn l^ygienifd^en IPert reicf^lidjer IPaffersiifubr für <5ro§ftäbte;

praftifd^ redjt begreifen lernt man iBjn crft im Six^en ba, wo
bie antifen lOafferleitungen jerfallen unb, was oft ber S<^^i "odj

nid^t burdj moberne erfefet finb. X>ie5 gilt nid^t für Hom,
bas l^eute bie am beften mit It)affer üerforgte europäifd^ <S>xo^'

ftabt ift: feine antifen 2Iquäbufte fpeifen es. X>agegen ift in

biefer ^esiebung ein SommeraufentEjalt in 2ttE^en für uns redjt

let^rreid]; burd? il)n erft ir>irb ber l)eimi[dK\ fonft als fo felbft«

uerftänblidj betrad^tete XPafferl^aljn in ber Küd^e in feiner Be»

beutung flar. — Sonberbarertoeife toanbten bie Homer bie im

gried^ifd^en 2lltertume woiil bekannten unb E^eute allgemein üb*

lid^en Drucftt)afferleitungen nid^t an, bei bcnen bas IDaffer von

einem bod^ gelegenen punfte Ijcrab« unb bann, nad} bem <S>e*

fe^e ber fommunisierenben X\öl^ren, in ber Stabt von felbft in

bie £i'6he binauffteigt; r>ielmebr fübrten fie auf filometerlangen

I^ol^en Bogengängen, ^Iquäbuften, bas lOaffer mit leidstem 5öll

immer in ber ^öl^e berbei. X^aljer rül]ren bie überall im alten

2.\ömergebiet üorl^anbenen mädjtigen Huinen, fo bie bes pont bu

(Sarb (40).

€s ift bics feine Brücf e, fonbern bie Überfüt^rung einer tk \ km langen,

in Hirnes einmünbenben IDafferleitung über hcn (Sarb, ^9 m }:iodi, 269 m
lang, näd^ft bem Coloffeum in Hom unb mit bem ^quäbuft t>on SegoDia

in Spanien bas (Seroaltigfte, n>as man in (Suropa von Hömerbauten

fetten fann. 3"tcreffant ift biefer ^au aurfj im Dergleidj mit bem nid^t

roeit entfernten mobernen 2lquäbufte von HoqucfaDour; ift biefer audj

Diel größer (82 '/o "i i?od?, 3927.., m lang), fo ift er bod^ unftreitig piel

unfd^öner; ber pont bu (Sarb, roenn aud? ein nüdjterner Hu^bau, mirft

burd? feine roeit gefd^mungenen, fd^einbar gan3 leidet l^ingeftellten Sogen
tpie ein Kunftroerf.

IPafferflofett (4t).

VOev ^ranfreid] bereift liat, we'i^, wie geringen XPert bie auf

il^re (£legan5 fo ftolsen 5rö"3ofen üielfad? auf reinlid]e unb be«

queme Jlbortanlagen legen; tnan fel^e biefe (Sinrid^tungen 3.3. auf

ber €ifenbal^nlinie PLM (Paris- Lyon-Mediterranee), bie als bie
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bcftc in 5J^«in^i^ßi<i? Ö^tt/ n"^ »^ii^^ jugebcn, bag bas in biefcr ^c*

5ieijung übet bßrüdjtigte 3talicn ijtcrtn ^ranfreid? nid^t nadjftcijt

€in I:jYgicnifd]C5 WC t>erbanfcn roir crft bcn Horbamerüancrn.

X>a6 bagcgcn bem Rittertum ein foldjcs tPol]l befannt toar, be*

lüdft u. a. eine in Cimgab aufgebecfte 2lbortanlage.

Dort Hegt nal^e am (forum, alfo im rer!el^rsreid?en Zentrum ber Stabt,

an ber Strafe ein öffentlid^cs piffoir, hamhen ein Tlboxt mit 24. planen.

ITTan betritt biefen burdj einen fleincn Porraum, in bem fidj offenbar ein

Sflace aufl^ielt, ber r>on öen Benu^crn ein fleines Entgelt ert^ob. Sonber«

barernjcife finb bie ein3elnen Si^e nicfjt burd? Sd^eiberoänbe üoncinanbcr

getrennt, ja es ftnben ftd] fogar Doppelplä^e — ber Süblänber ift in

biefen (fragen bes 2(nftanbs nodj je^t üiel u)eniger prübc als mir —

;

n)oI^I aber ift burd? XPafferfpülung für Heinlid?!eit unb burd? elegante, in

(form Don Delptjinen gemeißelte £el^nen für Komfort geforgt.

75'dbcv (42—^^).

Xluv Hiefenanlagen, vok bie oben gefdjilberten ^quäbii!te, er«

ntöglid^ten bie Hiefenbauten antüer Cl^ermen (Säber).

Sidjerlid^ tpürbe ein Homer ber Kaifer5eit, ben man Ijeute

3um ^ehen erroedte, über t>iele iinferer ;$ortfdjritte in I^elles

Staunen geraten; bireft t)erad]ten, unb mit l^edit r>erad]ten,

roürbe er uns vocqen unferer Unreinlid? feit. Wie üiele taufenbe

(Sro§ftäbter gibt es l^eute, benen ein täglid^es Dollbab burd^aus

nid^t ein unumgänglid^es Sebürfnis geroorben ift; treffenb be=

jeidjnet bagegen Sirt bie Sabeleibenfdjaft bes Homers ber

Kaifer5eit als ein „5d]lemmen in Sauberfeit, beffen buxdibadtiten

Cujus unfere (^egentoart nid^t r>on fern »lieber erreidjt liat".

X>ie leibenfd^aftlid^e Ciebe 5ur Heinlidjfeit fd^uf aud? in fleineren

Stäbten vok Cimgab (35) eine 5üüß t)on ^dbern, in (Srogftäbten

u?ie Hom aber gerabe3U Hiefenanlagen. Vas Z^eid^sgerid^t in

Ceip3ig, geroig fein fleiner Sau, fönnte neimmal auf bem Areale

ber ^iofletianstI:jermen in Hom aufgeftellt trerben C^hb. ^3a);

fold^er groger CB^ermen gab es aber in ber Stabt, neben un»

jäE^ligen fleinen, nod^ ^voex, bie bes Craian unb (Zaxacaüa, T>\e

XX>eiträumigfeit erflärt fid? baraus, ba^ man bie Cljermen nid^t

nur 5um 'Baben benu^te, fonbern überl^aupt 3ur (£rI:jotung; man
trieb gymnaftifd^e Übungen, plauberte unb promenierte ober biövte

Sdjriftfteller, befonbers lyrifd^e Did^ter, bie i^ve Werte Dorlafen

unb baburd] für fte Heflame madtiten.— Zleben fold^en Ctjermen

allgemeiner ^rt fteljen fold^e, bie aud^ als Kurbäber bienten;

man errid^tete fte überall, n?o ber (£rbe roarm^s IDaffer entftrömt.
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(gtnige bavon rücrben Ejeutc ix>icbcr bcnu^t: in Ucndiela (Algerien)

unb in pafdja Cubfd]a (KIcinafien) babct man bireft im antuen

Sd^iüimmbaffin; in Sabcnn^ciler im 5d?rr»ar5tDalb unb in Bormio

in Sübtirol ift an StcEe bcr antifcn eine moberne ^Sabeantage

getreten.

5amtlid?e römtfd^c Ci^crmen ftnb l^eutc fo arg üerfallen, ba§ es aud?

an 0rt unb Stelle fd^toer ift, jtdj in \>en Huinen 3urecbt3uflnben. W'iv

geben bat^er bic HeFonftruFtion eines Seils einer großen römifd?en ^abt^

anläge (2lbb. 42). IHan beadjte bie getualtige fjöl^e ber geroölbten Häumc,

bic ^ülle bes 5d?muc!s an IHofaiFen unb Statuen unb bie großen (Sias»

fenfter (S. 39). Dies alles iit com (Ergän3cr ridjtig angenommen, tDenn»

gleid? bti ber je^igcn gerftörungbes Baus bas Bilb 2Infprud? auf Hidj«

tigFeit in (£in3el!^citen nid?t erl^ebt. — ^üv 2lbb. 43 muß es genügen,

bie Hamen einiger J^aupträume an3ugeben; fdjon beren 2luf3al]Iung roirb

3eigen, wie Dcrfd^iebenartigcn ^weden bie Ct^ermen bleuten. (Ein3elne

biefer Hamen ftnb nid?t rein lateinifdj, fonbern (frembmörter, bie ber

gried^ifd^en Spradit entlcl^nt flnb; biefer Umftanb 3eigt, ba% andf ber

Babelujus 3. (E. auf t^eUenifdjer 2Inrcgung berutjt. ^üv bas cigentlid^c

^ab waten 3unäd?ft beftimmt apodyterium, 2IusFIciberaum, unb tepi-

darium, ein lauujarmer Haum, in bem man ben Körper auf bas tjeiße

^a\> im caldarium üorbereitctc. (Daß fold^c Bäber fidj im fonnigcn

Süben einer befonberen 3elicbtt|cit erfreuten, nimmt uns 3unäd?fi tDunber;

bod? let^ren aud) im Sommer norgenommene proben in hen oben er»

n?äi|nten Bäbcrn Don Kendjela unb pafd^a £ubfd)a, ba% IPaffer in ber

Qlemperatur r>on ^0" C unb barübcr ein t^öd?ft mot^Iiges (Sefül^l I^error«

ruft. 2Iud? bic mobernen 3'^P'^"^'^/ ^^^^n !^anb ja Flimatifd? 3talien

ät^nlid? ift, unb bie OrFen ftnb £iebl]aber I^cißer Bäber.) Had? bem ^ab
im caldarium nat^m man ein Faltes im frigidarium ober, als Sd^mimmer
in ber piscina; im destrictarium ließ man fid? abtrocfnen, mafficren unb

parfümieren, ^ür Turnübungen n>aren palaestra, ephebeum, conisterium

beftimmt, für bas fet^r beliebte Baüfpiel sphaeristerium, für £aufübungen

Stadium uttb xystus; aber aud? ein (El^eater, eine Bibliott^cF unb 2^äume

für Dorträge ber (Sclel^rten unb Did^ter fanben fid? in btn DtoFletians-

tt^ermen unb banebtn Büffets unb £äben.

Befonbers fd?n?ierig o'ar es natürlid), bie geicattigen Häume
bes £au' unb IDarmbabs 3U I^eijen. Vxes gefd^al^ burd? eine

^entta(^ci3un0 (44),

bie man hypokauston (3U beutfd) etn^a: X^eisung üon unten ^er)

nannte. 3bre (£rfinbung fd^reibt man bem Sergius 0rata

(\, 3al^rl:|. t). (£B|r.) 3U; roenn freilidj bas griedjifd^e hypokauston,

nid^t bas lateinifd^e vaporarium, il^r eigenttid^er Xlame ift, fo
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muffen lüir vexmnten, ba% fic m (ßrtcd^cnlanb crfunbcn unb
in 3^^i^^ ^on 5ergiu5 (Dvata nur cmgefüB^rt tüorben tft.

(£tne ^Ypofauftenlicisung, fei es für ^äbcr, fet es für priüat«

lüol^nungen, tft folgcnbemxagen eingmd^tct
(f. 2lbb. ^^). 3^

Keller fteljen am 'Bot>en eine groge ZHenge Keiner pfeilerd^en,

bte aus üiereifigen <5iegelfteinen (f.
^bb. \20) aufgemauert finb;

auf unferer '^bh, ^^ fiel:|t man im Porbergrunbe oier, im ^inter*

grunbe neun in n)irflid?er ^öl^e; bie übrigen finb Bleute nur in

£agen von brei bis fed^s Steinm erEjalten. 2luf biefen pfeiler*

dien ruljte ber eigentlidje S^%hQt)en, sroifd^en iijnen aber ftrid^

von ber ebenfatts im Kelter gelegenen ^entratl^eijung t^eige £uft

unter bem 'Bot>en tyn unb eriüärmte ben ^ufeboben unb bamit

bas über iB^m liegenbe «gi^i^^J^- Solche fjeisanlagen fielet man
in römifdjen Huinen andi bei uns in 5)eutfd?Ianb, 3. B. in

Crier unb auf ber Saalburg. — <£s bauerte offenbar feBjr lange,

bis man mit ben ^ypofauften ein «^immer errpärmt ^aüe. Wax
bies aber einmal gefd^el^en, fo l^ielt bie IPärme lange üor.

^VPofaufteni^ei5img üerl^ält fid? alfo ju unferer 0fenB^ei3ung ettoa

u)ie ein moberner fog. berliner 0fen 3U einem eifernen Kanonen«

ofen. (IDolIte man übrigens ein .gi^^^^J^ fd?neller l^eisen, fo

fonntc man audti buvdi eine fonft perfd^loffene Öffnung I^eige

Cuft bireft vom ^eisraume l^ineinleiten; nur mugte man warten,

bis in le^terem bas S^uex l^eruntergebrannt roar, um nid^t oom
Sandte geftört 3U iperben.)

^ie ^YpoJauftenlieisung ift praftifdjer als jebe ^rt
moberner Weisung. Denn bie XPdrme, bie unfere (fifen unb
fjeisförper ausftraljlen, fteigt fofort in bie ^öl^e unb erfüllt ben

unbenu^ten Haum unter ber Decfe mit einer unr>erljältnismägig

Rollen Cemperatur. X>ie ^vpofauftenljei3ung ipärmt bagegen 3U«

näd]ft ben unteren Ceil bes Zimmers. Unb fie bietet nodi einen

anbexn Vorteil. JEjier unb ba fielet man an alten Bauten, 3. B.
in ben Stabianer Cl^ermen in pompeii unb in JPjäufern in Cimgab,
ba^ einer ZHauer eines fjaufes ober Zimmers eine anbere in

geringer (Entfernung parallel vorgelagert ift; fie ift mit il^r nur
in 2lbftänben burd? Quersiegel »erbunben. Der fjol^lraum 3U)ifd|en

beiben ^Tlauem ftanb mit ber 5^ntrall^ei3ung in Derbinbung unb
tDurbe von il^r aus mit l^eiger Cuft gefüllt. Daburd^ l^ielt man
eine ganse 21Tauer voaxm, voas fxdi namentlid? bei foldjen, bie

frei unb an ber ZDetterfeite liegen, empficl^lt. - - XPeiteres über

antife Weisung
f.

5. 38.
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ISauatUn (^5)

(Quabcrbau, opus incertum, opus reticulatum, Ziegelbau).

2Im t^altbarften, aber aud^ am tcuerftcn ift bcr Qnaberbau, b. t^. ein

fold^er aus recfjtecfig bel^aucncn Blöcfen, wie er auf üicien bcr 2lbb. 2—^o

iPenntlid? ifi. Heben Bauten aus Quabern billigen Steins roie 3. B.

aus peperin Fannte ber marmorreid^e Süben audj 3at^Ireid?c Bauirerfe,

bic gan5 aus BIöc!en biefcs foftbaren HTatertals errid^tet waren, ^u*

fammenftür3en Fann ein foldjer ^au au^cr burd^ Sprengungen mit

Pulner unb burdj fel^r I^eftigc <^vbbthen faum ; n?enn mir tro^bem

fel^r menige von if^nen nod? traben, fo crFIärt fid^ bies baraus, ^a%

man im gan3en Mittelalter unb bis n?cit in bie Heu3eit t^inein aW'

tife Huincn als SteinbrüAc benu^t I^at. — ^ür billigere Bauten ober

für ^unbamentierungen üermanbte man bas fetjr fefte „unregelmäßige

XüerP, opus incertum, in bem Brud^fteine ücrfd^iebener (Sröße mit

IHörtcIguß cerbunben ourben. Derartige HTauern u?aren im 0bcrban
bes befferen 2lusfcl]ens l^alber rool^l ftets mit Stuc! über3ogen. Wo biefer

abgefallen ift, ernennt man l]ie unb ha bcutlid? bie Spuren von Brettern,

bie einft einen Kaften in bcn JTtaßen ber 3U errid^tenben IPanb bilbeten.

3n biejcn fdjüttete man bcn ITTörtelguß unb bic Steine nn'i> entfernte il^n

bann, wenn bic ITTauer erl^ärtet roar. — fjie unb ha mürben bic Steine

als fleinc lUürfel bel^aucn, bic man mit ben "Kanten aufeinanber ftclltc;

bies ergab bas „ZTet5merF", opus reticulatum (ftct^c bie 2lbb.). €s fielet

gefällig aus, bodj finb bic bamit rerfleibeten Utaucrn nid?t fet^r l^altbar.

—

£^crDorragcnbcs Icifteten bic Homer im Ziegelbau. Der römifd?c Riegel

ift leidet 3U crFcnnen, benn er ift breiter unb niebriger als ber unfrigc;

feljr l]äuftg trägt er, wie bies l|cutc nod^ in ^franFreid) unb 3talicn burd?=

aus üblid? ift, einen ^abriFftempel (2lbb. H20; bic UTa^c biefes Steines

betragen 2;X2\X/^ cm). 2lls ein probuFt ber ^anbarbeit ift er bauer«

hafter als unfere mit HTafd^incn gefertigten Riegel. Die Hömcr l^ahen in

biefcm an fid? ücrgänglid^en ITlateriale Bauten errid^tet, bie anbcrtl^alb

3at)rtaufcnbc überbaucrt l^aben (llbb. 3^); bie Kuppel bcs pantt^cons unb
bie lüölbungcn bcr KonftantinsbafiliFa in Hom — le^tcre nur mit einer

gcmaltigcn, in (£ifen erridjtcten mobernen Bal^nl^ofsl^allc oerglcid^bar —
be3cugen bic außcrorbentlid^c Blüte bcr antiFcn BacfftcinardjitcFtur.

Znilitärujcfcn, ^cftunö^^an, <3c\d}üi^c (46—53).

Wenn bic Cciftungcn bcr 2^ömcr auf mancf^cn tcd^rtifdKn (Sc»

bieten l^cutc nid^t gcnügcnb ancrfannt iDcrbcn, weil iljr Slubium
bem großen Krcifc ber (5eh\lbcten sicmlidj fern Hegt, fo ift ein

(Slcid^es für bas röniifd^c 2TlilitärrDcfcn nid^t 3U befürd^tcn; jebcr

hnnt üom (ßcfd^id^tsuntcrridjt in bcr Sd^ule, ber auf Kricgs-

gefd^idjte einen befouberen Wext 3U legen pflegt, bie €rfoIge
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bes römtfd^en ZHilttärs. W\v meinen bamit md?t bte tapferen

Ceiftungen in ber ober jener Sdiladit, benn foldje roeifen atte

Reiten unb üiele Döüer ebenfatts auf; vo'xt meinen nid]t bie (Er*

oberung einselner Cänber, bie in berfelben 2Irt oielen 5^I^^ßn:n

anbrer Stationen geglürft ift; fonbern roir toeifen barauf Bjin,

ba% es römifd^er Staatsfunft im ^unbe mit römifdjer ZlTilitär-

roiffenfdiaft gelungen ift, ein großes Hei d? 3u fdj äffen, bas

fidj von Portugal bis nadi perfien, r>on Sdjottlanb bis Ijinein

in bie Saliaxa unb bis an bie (ßrense t)on Stbiopien erftredte,

ein Heid^, roie es feitbem bie IDeltgefdjid^te nie toieber falj, unt)

bem gegenüber fidj aUe mobernen europäifdjen „(5ro§"mäd?te

ausneljmen roie Vänemavf im- Z>erl^ältnis ju "Deutfdjlanb. IPas

aber bas toefentlidje ift: biefes Sdjritt um Sdjritt t>on ben Ce«

gionen eroberte Heidj toar fo feft gefügt, bas es einen jal^r«

l^unbertelangen Beftanb unb jal^rl^unbertelangen inneren Stieben

r>or äugeren 5ßiTtben l^atte — man tjergleidje bamit bas Welt'

xexdi Napoleons L, bes grögten (Eroberers feit ber Hömerseit.

XDie biefer ungeljeure, feitbem nie toieber erreidjte (£rfolg

möglidi n?urbe, ift l^ier nid^t ber 0rt auseinanbersufe^en. (£s ge»

nüge, bie Dortrefflidjfeit römifdjen OTlitärmefens an einem ein»

5igen ^eifpiele 3U jeigen. Jm „glüdlidjen" Befitje üon Kanonen
unb Corpebos finb wir geneigt, auf antife (5efd^ü^e etroas mit*

leibig Ijerabsufeljen; aber man Ijöre aud? einen Kenner antifen

c5efd:^ü^rr»efens: „^m ^aiixc \5^6 nodi E^aben ernfte unb funbige

2Tlänner barüber r>erl)anbelt, ob es nid^t beffer fei, bie pult>er«

gefd^ü^e gans aufsugeben unb bafür Corfionsgefdjü^e nad? ben

^Intoeifungen ber alten Tutoren ju erbauen . . . X>ie Ceiftungen

t)on Sd^ramms Hefonftruftionen (antifer (Se[d?ü^e) beroeifen mit

(£ntfd^iebenljeit, ba% bie 5djugu)irfung ber Corfionsgefd]ü^e tat'

fädjlid^ bie ber pult)ergefd]ü^e um ](600 übertraf" (H. Sd^neiber).

3m ein3elnen bemerken iPtr ju unferen 2lbbiIbuTigen folgcnbes:

Der (^elbtjerr (46) trägt eine Cunica (5. 5), barüber bm pan3er,

thorax, um bie Sdjultern btn langen (felbl^errnmantel, paludamentum,

an htn ^n%tn Sdjnürftiefeln, cothurni. Der pan3er ift mit Keltef cer»

3tcrt, bas l^ier ^wav ntd^t gerabe eine I^eroorragenbe 2lrbeit barftellt, an

anbtxtn ^Jelbtjerrnftatuen aber mit 3. B. an ber bcriit^mten bes 2luguftus

von prima Porta von fünftlcrifd^em IPerte ifi Dies hebmtet tintn

Unterfd^ieb gegen f^eut3utage; unfere 0fft3tere fönnen in il^rer Uniform

motjl ibert auf €Iegan3, aber nidjt auf Üinftlerifdjen Sdjmuc! legen (cgi.

5. 36). — Der Centurio (47) trägt 5djuppenpan3er, cataphractes, unb

Kricgsmantel, sagum, an ben Unterfc^cnfcln Beinfd^icnen, ocreae, an ben
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^ü§en gefd?Ioffcne 5d?ul^c, calcei (2Ibb. ( ^8). Der Hebjiorf, vitis, tft bas 2Ib'

3eicl?cn feiner IPürbe; ein Centurio liatit bas Hcd?t, bic nTannfd^aften 3U

(dalagen. Die IHebaillons auf bem pan3er, phalerae, ber ^alsring, an

bem 3iDei berfelben 2lvt I^angen, torquis, unb ber l<ran3 im V\aav, corona,

finb €t]rcnab3eid?en. — Der £egationsfoIbat auf bem IHarfd^c (48) trägt

(Lnnica, einellrt 5d?uppenpan3er, lorica segmentata, unb einen ITTetallgürtcI,

cingulum, f^ofen, bracae {ha er im falten Horben bicnt; besiegen aud,

bas f^alstucfj, focale), offene Stiefel, caligae (^bb. \\8), Seine Derteibi^

gungsroaffen, arma, finb fjelm, cassis, mäl^rcnb bcs JTtarfd^es an einem

^ahn an ber r. Schulter getragen, unb Sdiilb, scutum; bie 2Ingriffstpaffcn,

tela, finb Fur3es Sdjroert, gladius, am tPet^rget^enf, balteus, auf ber r. Seite

I^angenb unb ber 5pie§, pilum, unten mit einer Spi^e 3um (Hinftccfcn

in bie (£rbe. Sein (Scpäcf trägt ber Solbat an einem Stocfe, furca; es

beftet^t aus einem Köfferdjen mit Giemen, einem He^ für prooiant, einem

(Topf mit £öffel unb einem IPafferfd^Iaud^ (S. 33). Das fo getragene (Se-

pädP ift im ^aUt plöt5lid?er (Scfal^r leidster ab3ulegen als ber Sornifter. —
Der Kapaüerift (49) trägt £eber!oUer, ^ofen, sagum, caligae (f. 0.), ^ine

Sturmtjaube. Das pferb t^at t^er3förmige phalerae
(f. 0.). (Bcfd^reibung

von ^6—^9 nad? 5tcpi)an Cybulffi.)

Kom t^at auf bem linFen (Eiberufer nod? feine antue IHaucr (50), bic

Don ben Kaifern 21urelianus (270—275) unb probus (276—282) in einer

£ängc von \5 km unb einer J^öt^e oon ^8,8 m (alfo in ber eines brei«

ftöcfigen mobcrnen Xüol^nl^aufes) crridjtet ift. — €benfo ift bie Siabi llutun

(Zluguftobunum) in ^ranfreid? (51) nod? I^cute ron ber antifen JTtauer

umgeben, ^roei Sorc burd?brcd?en biefe; bas I^ier abgcbilbete, nadj einem

nali^n (flü§d?en Porte b'2Irrouj g,enannie, \7 m I^od?, ^9 m breit, I^at

oier Durd^gangsbogcn unb oben eine (Saleric mit ^o (je^t 7) 2IrFaben

unb forintt|ifd)cn pilaftern. — 3n £ambaefts in 2IIgerien crridjtete ftd?

bie legio III Augusta (r»gl. 2lbb. \2o, ^3 ein feftes £ager in Steinbau

mit breiten fdjönen Säulenftraßen unb Cl^ermen, „bas befte übert^aupt

crtjaltene Beifpiel eines römifdjen castrum". 3m Sd^nittpunfte bes cardo

unb bcs decumanus (S. ^8) erl^ebt fid? nod} ^euU bas fog. praetorium

(52), „bas allerbings einen (Teil ber Stabsgebäube ausmadpte, aber nidjt

bic IPobnung bcs (Senerals bilbete. €s ift 3roeigefdjoffig, mit oier gc«

ujaltigen Durdjgängen, bie üon ficincren Hebenbogen begleitet fmb. . .

3m 3*^"^'^" trugen r»icr rieftge Pfeiler bas Vadf unb teilten bcn Saal

in brei Sdjiffc" (KütjncI).

2^uf ber Saalburg bat man oon allen 3ct^n bei btn militärifd^en

unb tedjnifdjcn SdjriftftcIIern bes flaffifd^en 2IItertums befdjriebencn <8e»

fd^ü^en Hcfonftruftionen ober XTlobcUc aufgefteüt, bic (Dberft Sd^ramm
erbaut t|at. tPir bilben bacon ben großen 0nagcr ab (53). „Dicfcs

mäd^tige (Scfdjütj, fagt Sd?ramm, bas aber im 2IItertum immer nod? an

ber <Sren3e 3u?ifd?en üeincn unb mittleren Kalibern ftanb, mad^t erft

roirflid? einen Begriff ron ber imponicrenben (Scmalt ber (Sefdjü^e bes
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2lltcrtums. Dtc enorme Kraft bcs Spannfel^nenbünbcls . . tjat . . einen

2Infangsbru£f von 60000 kg." €rfunbcn ift ber (Dnager von ben (Sriedjcn,

bic ttjn monankon ober manganon nannten; übernommen njurbc er

n?egen feiner Portrefflid^feit nidjt nur üon btn Hörnern (als oiiager, aud?

manganum), fonbern aud? ron hen 2trabern (manganiq) unb ben ^xan-

3ofen (mangonneau); audf bas bcutfd^e IDort ITtangel (tt^äfd^croUc)

ftammt übrigens baljer. — IPir feben an bem (Sefcbüt5 3unäd^ft ein

auf Häbern rul^enbes (Seftell aus ^wei ftarfen parallelen 23al!en, bie

burd? (23uert^öl3er feft rerbunben ftnb. 3" biefem (Sefleü ift ein 5pann--

nerpenbünbel aus ftarfen, forgfältig ausgefudjten ^anfftricfen (ober

aus Cierfeljnen) üon ber IXiittz bes zimn ^auptbalfens 3U ber bes

anberen gefpannt. Ztun benfc man an bas Spannbünbel, mit bem
man nod? l^eute bk Sägen fpannt, unb an bas in biefcs gefiecfte, auf

bem Steg aufliegenbe Sperr{^ol3, burdj mcld^es bas Spannbünbel oer=

I^inbert mtrb, fid? mieber auf3ulöfen. So mit in biefem Sperrt^ol3

eine gemiffe Sd^ncIIFraft liegt, fo gibt bas Spannerüenbünbel bem (5e=

fd^ü^e bie Sd^iegfraft. (2s wirb nämlid? in bas 23ünbel ein flarFer

pfatjl eingcfe^t (bal^er ber griedjifdje Hamc mon-ankon, (Einarm), ber

an feinem freien <Znbz eine Sd^Icuber (Sd^Iinge) 3ur 2^ufnal^me bes <5z-

fd^offes, einer Stein» ober BIcifugel, trägt. (Diefe Sd^Ieuber ift bei nät^crem

Ejinfeljen auf ber 2lbb. er!ennbar.) Diefer pfat^I ert^ält burd? ^wt\ fdjräg

ftel]cnbc pfoften, 3tDifd)en bznen er laufen mu§, eine befttmmte Batjn;

ein entgegenfteljenber ^aihn I^ält feinen Sd^mung in einem beftimmtcn

HugcnblicFe an. Da bas Spannerpenbünbel äu§erft ftraff gefpannt ift, fo

iann ber Sd^Ieuberarm nidjt mit ber ^anb 3urücf ge3ogen ujerben; niel«

met^r voivb er mit fjilfe eines Stricfs (^Iafd?en3ugs!) unb einer XDellc

(rechts auf ber ^^igur) herabgezogen unb babuvdi bas (Sefd^ü^ gefpannt.

Dann wirb bie Kugel in bie Sd^Iinge gelegt: bas (Sefdjü^ ujirb gelaben.

Die 2lb3ugsr>orrid^tung ift auf ber (Jigur nid?t beutlid? 3U feigen. Beim
Dorfd^nellen bes 2lrms nun bret^t fidi bas (Sefdjo^ infolge ber §entrifugal=

iPraft nad) au§en unb mirb beim 2tufpraIIen bes 2trms aus ber SdjUngc

tjcraus unb nad? üorn gefd^leubert; bie Sd^Iingc ift nämlid) fo eingerid^tet,

ba% fid? im gegebenen 2tugenblicf burd/ bie gugfraft bes (Sefdjoffes it^r

eines (£nbe r>on bem 2Irmc löft. — ö)nager!ugeln üon ber (Srö^e unferer

Kanonenfugeln ftnb in beträd?tlid?er Hlenge in Karttjago gefunben roorbcn

(jc^t im IHufec 2^Iaoui in Cunis).

III. prfeatardjtteftur (54—5Z).

^hb. 5^ fdicint auf ben crften 'Blid fdjon bnxdi bie Ueinen

5cnfterluten unb ben Ztlan<^d jcbes S<^^\aben\dimudes bie X>ürfttg=

feit bes bargcftelltcrt fjaufes ju he^eug^en. ^hev biefcs Urteil

ift falfdj. 2n VOaiixlieit ift bas J^aus bie WolimuK^ einer,
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wenn nidit r)orncI]mcn, )o bodi xeidien 5<itnilie qewe^en, bie im

3nTtcm i^v fjeim mit Kurtftmerfert mannigfad^ftcr 2Irt, barurtter

mit cntsücfenbcn ZUalercicn, gefd^mücft liat Wenn man alfo

bcn 5<^ff<3benfd:?mucf unterliefe, fo gcfd^al^ bas nid^t, iccil man
iE^n nid^t anbringen formte, fonbem tpeil man nid^t woUte: am
antifen fjaufe ift bas Sufeere nidjts, bas 3i^Ttere alles (5. \^).

Sein ^aiiptd:?ara!teriftifum ift feine Craulid:j!eit, ber völlige

2Jbfd^lufe nad? aufeen, ber forpeit gel^t, ba^ man fogar auf ^^nfter

möglid^ft persidjtet. IPie aber erl^alten nun bie <5i»Timer Cid^t

unb £uft? TXlan öffnet fie im Jnnern bes fjaufes mit ber

Cur auf bas nur l^alb gebecfte Yttrium unb auf ben mit Säulen

umgebenen fjofgarten, bas periftylon, peristylium
(f.

u.). Da
ber Sübtänber bie Kälte ipeber fürdjtet nod} fel^r 5U fürd^ten

braud)t, fo Ijielt man bie Cüren ben größten Ceil bes ^diives

offen unb erreid^te fo namentlid^ in ben periftylsimmem, bie fo*

Sufagen im Speien liegen, ben von bem 3taliener über alles

gefd^ä^ten 2lufentl^alt an ber frifdjen Cuft. ^enfter roaren nun«

meljr nid^t ober faum nötig.

So entftanb ein fjaus, ba% von bem mobernen völlig t>er»

fd^ieben ift. Unb bodi htaudit es bestiegen nid^t unpraftifdj

3u fein; im (ßegenteil, es tpar fel^r u)ol|nlid?, fel^r bequem, feljr

elegant. Der Jtalienreifenbe fann nod? l^eute an ben nxdit ganj

mobernen fjäufern ben 2lbfd?lufe gegen bie 2tufeenir>elt headiten.

(£r werfe bnxdi ben fjausflur einen Blicf in ben mit (ßarten»

anlagen, Springbrunnen, einer Statue ober einem Xüanbgemälbe
gefd^mücften ^of, unb er u?irb feigen, ba% biefer im Sixben etwas

anberes hebeutet als in unfern Stäbten jener IDinfel mit Cep»

pid^ftange unb 2lfd^engrube. Sl^nlidjes leiert ber patio in Spanien.

5reilid? l^aben alle biefe mobernen Käufer bod] nod^ 5^nfter.

^ei Beurteilung ber antifen fenfterlofen unb immer offen fteljen»

ben ^immer aber benft man gern an fein norbifd?es ^eim mit

bem 5ur U)inters3eit fo fd^ä^enstoerten (Dfen. 't>ann allerbings

erfd^einen antife Wofywäume fel^r froftig unb ungemütlid?. 2lber

reid^e ^äufer bes mobernen Damaffus, bie ben antifen Braud?
jiemlid? rein befolgen, unb nodi mel^r bie i^otels ber Sal^ara»

oafe Biffra, in benen fidj bie ^immer einsig mit ber Or nadj

einem luftigen Umgang öffnen, fönnen seigen, ba^ bie antife Bau-
we\\e für Sonnenlänber nid^t unridjtig ift.

3m ein3clnen fei folgenbcs bcmerft: Ttlan betritt bas ^aus (54) von
ber (Saffe aus burd) bie auf ber 2lbb. fid^tbare (Eür, auf bem plane bei
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B, unb ^toat burd? tinm Dorraum a (vestibulum), an beffen <Znbe bie

^austür lag, unb timn Korribor b (fauces). gunädjft gelangt man in

bas atrium (c) mit ^wzi anfdjliegenben Häumcn (alae, h, i). Das 2ltnum

ifi bcr fjauptraum bcs altttalifdjcn Kaufes, beftimmt 3um IPol^nen, Speifcn

unb Sd^Iafen; fpätcr, als man bem f|aufc bas periftyl (f. u.) anglicberte,

njurbe es ein (Empfangs» unb ^epräfentationsraum. 2tuf bas Jltrium

folgt bas unter gried?ifd?em (£influffe entftanbene unb gried^ifd? benannte

peristylium, eine Säulentjaüc (i), bie eimn (Sarten (m) umgibt; an i^v

liegen bie gimmer n, o, p, q, r. Daneben t^at bas ^aus ber rcidjen

Dettier nod? ein smeites fleines 2Itrium (v, mit £arenl|eiligtum,
f.

5. 6)

unb ein 3U)eites periftyl (s). n, p, t finb Speifesimmer, u ift ein Sdjlaf»

3immcr, w bie liüci:{t {2ibh, 77), x bie Kammer bes Kod?s. 3n btn

meiften Käufern liegt 3a)ifdjen 2ltrium unb periftyl nod? bas tablinum,

ein offner Haum 3um fül^len 2tufentl^alt im (freien.

Unmittelbar nad? ber Derfdjüttung pompeiis ujurbe bk Statte oon
btn Überlebenben burd^mül^lt unb alles Koftbarc nad} IHöglid/Feit aus

bcm Sdjutt emporge3ogen. Durd? einen Zufall ift ein (Teil bes Pet«

ticrtjaufes btn antifen 2lusgräbern entgangen, unb fo fanb man bort im
periftyl (55) bie einftige reid^c 2lusftattung, 8 marmorne IPafferbecfen,

9 (einft ^2) Statuetten, ans bmen in biefe BecFen lUaffer flo^, im (5atien

3n>ei Springbrunnen, Doppelljermen unb ITTarmortifd^e. €s mar ein

glücflidjer (Sebanh ber 2lusgrabungsleitung, alles bies an feinem Orte
3U belaffen: „nirgenbs l^at ber Befud^er fo mie l^ier ben pollen (Einbruc!

bcr antiFen IPot^nung." Unferc Hbb. 3eigt ben Blicf oon einer (Hefe ber

Säulenl^allen auf bzn (Sarten, in bem man bie alten, nod? beutlid?

er!ennbaren Beete neu bepflan3t liat

2lnf ein periftyl breit geöffnet 3U benFen ift bas gimmer (56), bas

^. Vüban mit glücflidjer pl^antafie unb unter genauer 2lnlel^nung an bie

ijunbftücfe mit antifen (Einrid^tungsgegenftänben gefüllt l^at. Das Bilb

3cigt bie pornetjme (Elegan3 eines antifen Z^^^^^^^^^- — 2)er (Sarten (57)

ift nadi einem IPanbbilbe bargeftellt, bas fic^ in einem unterirbifd^en Saale

ber Diüa ber ^ioia in prima porta bei Hom ftnbet.

IV. Kunft unb Kunftgcmcrbe (58—100).

'Bevov bie Homer mit ben (5ried^en befannt rourben, iidben fie

auf bem (5ebiete ber Kunft faft nxdits geleiftet (5. \, ^3). lladi

ber (Eroberung (ßrted^enlanbs unb Kleinafiens beget^rte man
bann aud^ Hom fo mit ZOerfen ber plafti! unb HTalerei 3U

^dimixden, wie man bies im untertrorfenen 0ften fennen ge»

lernt liatte, Wix urteilen voolil nidjt 3U l^art, upenn toir als

<5runb biefer Kunftfel^nfud^t in ben rauE^en Kriegsleuten nid^t

foipoy ben lX>un\di anneljmen, fid^ mit Sd^önem 3U umgeben,
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als vielmeiiv Icbtgltd? bte (5icr, bas audj ju beftfeen, tcas man
bei ben (ßricd^cn fo Ijod) gcfd:jä^t faB^. Denn ujenn bas Volt,

beffen ljöl:jere BUbung man allentl^atbcn cmpfanb, bie XDexfe

ber Kunft liebte unb pries, fo mod]te bodi trofjl in il^nen ein

geipiffer XPert liegen — ben man nun audi anerfannte, tjielleid^t

ol^ne il^n ju feigen. So heqann jener groge planmäßige Kunft»

raub, ber bie gried^ifd^en Statuen 5u ^imberten nad^ Hom fixierte,

unb eine eifrige Kopiftentätigfeit, bie ben Befi^ eines berüljmten

XDerfes foldjen oerftattete, bencn ber (£rtt)erb bes Originals un«

möglid] u?ar. X)iefe part)enul^afte Stellung bes Homers jur

gried^ifd^en Kunft roirb in bieten Kreifen lange biefelbe geblieben

fein. Später liat man bann w'ivfiidi feigen gelernt unb hvaudite

bas Kunftt>erftänbnis nidjt mel^r blog ju Ijeud^eln, 2lber babei

ift es fd^ließlidj aud^ geblieben; ben von ben (öriedjen gefd^affenen

5ormenfd?a|3 tpefentlidj 3u eriüeitem l^aben bie Homer !aum oer»

mod^t. 2^wwweit bies ber S<^^ o?<^i^ unb iljnen alfo eigne fd^öpfe«

rifd^e Kunftleiftung susufpred^en ift, ift nod^ ftrittig; fid]er fönnen

/Dir felbftänbige römifdje IDerte nur im porträt unb im Helief

(S. 5 5U Ztr. 9) finben.

W(inn voxv aber bie Originalität bes Homers nur u?enig be»

iDunbern fönnen, fo ift um fo erftaunlidjer, in ujeld^em (5rabe

etwa t>om Beginne ber Kaifer5eit an bie Kunft in alle Sd^id^ten

bes Pol!s bringt. Vk (5egenu?art muß es beflagen, ba^ bie

Kunft bodi fdjlieglid^ ein 3efi^ unb eine 5r^ube ber (ßebilbeten

unb Dermögenben bleibt unb ben niebrigen Sdjid^ten perfdjloffen

ift; im römifd^en ^Itertume bagegen gel^örte etwa von (El^rifti

(ßeburt ah plaftif, 21talerei unb Kleinfunft fd^led^tmeg allen,

aud7 ben Srmften; fie erfüllte Straßen, plä^e unb öffentlid^e

(ßebäube. Vflan r>ergegentt>ärtige fid], ba% aus bem gried^ifd^-

römifdjen ^Itertume nodi etwa ][0000 Statuen erl^alten finb,

unb ba^ bas naturgemäß nur ein gans pcrfd?u)inbenber Brudj*

teil bes vov 1(600 3al^ren Dorl^anbenen fein tann-^ l^atte bod?

allein bas oon Ztl, Scaurus erridjtete Cl^eater 3000 Bronse«

ftatuen aufjuujeifen ! Vanadi muß man urteilen, ba% eine mobeme
Stabt mit ibren öffentlid^en Kunftmerfen unb ben in ben VOoli*

nungen ber Heiden ©erteilten plaftiPen einem Homer ber Kaifer«

seit beinal^e als funftlos erfd^einen rrürbe; l^ödjftens in ber Ber*

liner Siegesallee toürbe er eine Erinnerung an feine X>erl^ält«

niffe finben. Die Unsol^l aber oon Statuen, bie allüberall in

beinaliie erbrücfenber Überfülle 5u feigen iparen, perfekte im
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Altertum natürlid? nid^t, ben Bticf bes Oolfs in !ünftlertfd^en

X)ingert ju bilbcn.

praftir (58—68).

Sei weitem rtidjt alle antifcn Statuen unb Heliefs, bie toir

in italienifd^cn ZHufecn feigen, barf ber Ve^diauet als Ventmälev
römifdjer plaftif auffäffen. Sie 3erfallen pielmetir in brei (Sruppen:

eine (tjeute red^t fleine) von 9ned:|ifd')en ©riginalrperfen, bie bie

Homer aus (ßriedienlanb l^erüberbrad7ten, eine, bie bei toeitem

jaljlreidifte, foldjer Wevfe, bie mel^r ober mtnber l^anbmerfs»

mä§ig von gried?ifd:|en ober italienifdien SilbE^auern nadi grie*

d]ifd|en Porbilbern fopiert finb, unb eine britte r>on (Erseugniffen

rein römifd^er plaftif. ^ur bie le^tere befdjäftigt uns in biefen»

ISänbdien; antue Kopien gried^ifdjer VOevfe fönnen l^ier nur in«

foipeit in Setradjt !ommen, als fie betpeifen, wk ungemein aud^

auf bem (öebiete ber plaftif römifd:je Kultur t)on gned|ifd:^er

abijängig mar.

Unabljängig ftnb bie Homer befonbers auf bem (gebiete bes porträts.

init rollenb elftem Healtsmus flellt ber römifd^e Bilbl^auer Bilbcr in

3ron3e ober lUarmor Ijer, beren Creue über biz fcf^einbar 9rö§tmöglid^e,

bk pt^otograpl^ifdje, faft nod? I^inausgel]t. Dabei brandet er nidjt JX>erfe 3U

fdjaffen, in bcnen Healismus ibentifdj mit f^äglid^feit ift. ITtan fet^e ben

ipunbcrüollen Kopf eines uns fonft unbe!annten Homers aus bem ^.jaljrlj.

V. Ct^r. (58). Das ift ein vir! (Jeft, beftimmt, flar, ftreng; fein unnü^cs

Xüort get^t aus feinem IHunbe. Unb rvzld^z 2Iugenl (Hs ift ein character

combining force, intelligence and refinement. Wiv geben bas Silb

bes je^t iujBofton, ITtaff. beffnblidjen Kopfes aud? mit ber ^bfic^t,

nebenbei 3U 3etgen, rnie rül^rig bk 2lmeriFaner Zlntüen ermerben, fo ba%

wk je^t prad^tftüdc antüer Kunft nidjt mel^r nur in ben europäifc^en

IHufecn 3U fudjen liahzn, (Sietje and) 2lbb. 87.) Unbefannt ftnb auc^ bk
bcibcn bargeftellten Hömerinnen, eine junge Dame (59) pon ungefät^r

3n?an3tg 3^^^^"» ^^^^ ^^^ ^^^ erften Kaiferseit, unb eine fpred/enb ät^n=

lidl porträtierte ältere ^xau (60). Den Stanbesunterfdjieb ber Dargeftellten

n>irb man leicht tjerausftnben ; wer an ben Tlnhlid ber fdjeinbar fo blöben

2lugen nid^t gemöl^nt ift, fud^e fid? nad^ bem 3U ^hb. 7 (Sefagten barüber

tjinmegsufe^en. 2ln ber Bron3eftatuette eines "Knaben (61), ber in ber

£. einen Pogel I^ält, beadite man bie bulla, eine Kapfei, bie bie "Knaben

guter ^erfunft am fjalfe trugen. Sie entt^ielt gaubermittel gegen ben

böfen Blicf, ben ber ^^alknet nod? je^t fel^r fürd^tet; in italienifdjen

Seebäbern fielet man audf t^eute bei üornel^men Kinbern bas an einem

feinen golbenen Kettdjen um ben ^als getragene ^eiligenbilb. Der por^

trät!opf eines fleinen XHäbcbens (63) 3eigt eine sierlidje (Jrifur bes reidjen

^aares. (2tnc reid^e römifd^e ^Jamilie t^at fogar einen wenige Cage alten
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Säugling (62) in UTannor porträtieren laffen; ber Kopf 3eigt aUcinerfmalc

eines ^hen geborenen Kinbes. (Ztafe, (bl^rmufcf^el, f^als unb Brufl ftnb

mobern ergän3t.)

2lbb. 64 3eigt einen gefangenen Barbaren; bte Binbe in feinem £^aar

beßeid^net ben ^äuptlingsrang. Der Statue fetalen bcibe ?iänbt. (Eni-

roeber roeiji bies auf eine graufame Derftümmelung oon Unterroorfenen

bes Dolfsftammes, bm ber Pargefteüte rcpräfentiert, ober es ift lebiglic^

bie Statue unfertig, unb bic Bänbt foüten in befonberen Stücfen angefe^t

©erben.

Über 2lbb, 65
f.

S. {2. Der Kopf ber Statue beroeift, wie fid? bie

porträtfunft in Hom bis in fpäte Reiten auf ber £jöl^e gel^alten Ijat, in

itnm fonft ein Derfall ber Kunft 3U beobad^ten ift (S. 53). Der Dar«

geftellte trägt 3mci (Eunifen übereinanber, eine mit, eine ot^nc 5rmel,

barüber bie (Toga. Diefe Sradjt 3eigt, ba^ er im 2Infang bts '^. 3ö^'^^-

lebte; nod^ ift aber bie porträtl^afte Darftellung Dor3ÜgIid? gelungen. —
Über 66 ficlje S. ^2.

2IIs Beifpiel beforatiüer Kunft mögen Brunnenfiguren (67) bienen,

bie in ber antifen plafti! fet^r tjäuflg finb (S. 30). Sie finb oft, weil

fie fid? audi in bcn Periftylen minber Begüterter fanben, oon fet^r iianb-

n)erfsmä§igcr 2lrbeit, nid^t feiten aber aud? gute Kopien trefflid?er Dor«

bilber, unb wir bewunbern bie ^üUe ber lUotiüc, bie man an it^nen 3u

perroerten gen)u§t tjat. Die Zlufgabe, bas IDajfer gcn)if)erma§en organifd^

aus ber bargcftellten ^igur I^erausfprubeln 3U laffen, ift oft fetjr l^übfc^

gelöft. So iiat ein Silen aus einem Sd^Iaud^e getrun!en nnh fid? babei

beraufd^t, unb nun liegt er an bzn Sd^Iaud? gelet^nt unb fd^Iäft, aber er

l^at üergeffen, biefen 3U3ubinben, unt> unauft^altfam entftrömt nun bas fojt«

bare 7Xa%,

Der I^ier abgebilbete Silen ift ein Beifpiel ber S. 32 erroät^nten, nadi

gricd^ifdjen Porbilbern fopiertcn plaftifdjen 2Per!e. Das ITTufter für btn

Bilbt^auer wax ein Silen an ber Sfene bes Dionyfostt^eaters in 2ltt^en, ber

fid? nod? t^eute bort befinbet; bort ift er eine Stü^figur. — ITTan btad^tt

aud( bzn Sd^Iaudj, ©ie fold^c feit btn älteften Reiten bis je^t im Süben
gebräud^Iid? finb. (Es ftnb Siert^äute, bie, roenn fic gefüllt finb, nodf einiger»

ma§en bie ^orm eines (Tieres I^aben (fiel^e aud^ ilbb. ^8).

Die (Eierplaftif (68) fd?uf teils porträts Don (Eieren, bie il^r Befi^er

befonbers liebte, teils Brunnenfiguren, teils reine KunftroerFc ol^ne be-

fonberen Xltbtn^wtd, bie hin Befd^auer an \\d} unb Icbiglidj burd? bie

gelungene Haturmiebcrgabc ergoßen foüten. (Ein Befud? bes ,,Saales

ber Cicre" im Patifan 3eigt bie ^öl^e, auf ber bie antiPe Cierplaftif jtanb.

2in unferer 2)iergruppe bead^te man, wie naturroal^r ber ^nnb an ber

^aut bes fjirfd^es reißt unb 3errt. Dod^ nid^t nur besroegcn iiaben mix

bie 2Ibbilbung geipäl^lt; fie foU bm £aien an einen Umftanb erinnern,

an ben pielc Befud^er italienifd^er IHufeen nid^t benfen. Das erjte, roas

man beim Betrad^ten einer Statue tun muß, ift, na(b il^ren mobemen <2x-

Camer, Hömlfdje «ultut im Silbe.
'^
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gän3UTigcn 3u fragen, ^^rül^ere 3al^r{junbcrte liäiten es für unmöglich ge«

Ijalten, ein IDerf ber piaftiB in bcm jertrümmertcn ^uftanbc, tn bem ja

meifl bk ^Intifen gefunben merben, einem IHufeum ein3urei!]en. (Erft in

ncucfter geit l\at man aufgetjört, bte KunfttoerFe reftaurieren 3U laffen, ba

man fal^, ba% ber ausbeffernbe Künfticr bie ^Ibftc^t bes alten ITTeifters

bodi nur in btn fcitenften (fällen traf. 3" mandjen ITTufeen laffen

je^t bie £eiter fogar von allen 5tüc!en alten Befianbs bie (Ergän3ungen

n)egnel^ntcn, fo im Dresbner 2IIbertinum. 3" 3*^^^^" ^^cr begnügt man
fid?, neu gefunbene IPerfe fo, wk man fte ausgrub, auf3uftellcn ; ältere

IDerfe aber, bie fd^on ergänst maren, beläßt man in biefem §uftanbe.

lüie oft aber fütjren biefe €rgän3ungen irrel Ulan fielet an unferer

(Sruppe, ba% bas 3ierlid?e Sd^reiten ber Dorberbcine für bk Situation bes

Überfallenen ^irfd^es cbenfoioenig ipa%i mk bas etroas 3U grasiöfe Hcigen

bes Kopfes, in bem fid^ ber Sd^rerf unb Sdtmzx^ bes CEiers nid^t genügcnb

ausprägt. 2lber gcrabe biefetjlerl^aften (teile unferer (Sruppe finb nid^t

antifl Hur ber £eib bes fjirfd^es, Kopf, Porberbeine unb Hinterpfoten

bes ^unbes ftnb alt. tt>ürbe man bie ergän3ten deile ber (Sruppe roeg»

net^men, fo märe fie für ben £aien 3mar 3unäd?ft unnerftänblid^er;

aber bei einiger Übung mirb man balb lernen, über bas ;Jet^Ienbe l^in=

meg3ufetjen. Unb bie etmaigc (Einbuße an fünjtlerifdjem (Senu§ bei ber

Betrad^tung t»on nidjt ergän3tcn KunftmerFcn ift ein fleineres Übel als

bas falfdje Urteil, auf bas bei ergänsten gerabe ber $.ak gefül^rt mirb,

ber fid? bie oben angeregte (Jrage nad? ben (2rgän3ungen nidii porsulegen

gemöl^nt ift. 2lls allgemeines ITTcrfmal präge man ftdj ein, ba% man
(Ergän3ung bei allen 3ierlid? unb bünn aus UTarmor gearbeiteten Stndtn
annel^men fann, bie nid^t befonbers geftü^t maren. Don bzn Dorber=

bcinen unseres fjirfd^es fann ein Kunbiger bie (Hrgän3ung faft mit 5id^er=

Ijeit bcl^aupten, noc^ clje er fid? in einem u?iffenfd^aftlidjen Kataloge bes

betr. XHufeums barüber 2Xusfunft geljolt l^at.

maUvH (69—76, 20, 57, 10t, t03, ttt, X22),

VOenn xviv oben 5. 22 fagten, ein Homer roürbe feinestpegs

jebe (£rrungenfd|aft unferer Kultur als 5ortfd:jritt anextcnmn,

fo gilt bies namenttidj von unferer gefd^macflofen 2Irt, bie

VOänbe mit hebvudtem papier 3U hdUhen, eine Sitte, bie nidjt

einmal ber ,un!ultit)ierte' (Orientale hnnt Was im (Dx'xent bie

IPanbteppidje, ^as finb im 2lltertum bie IDanbmalereien,
nur nod^ unenblid^ mannigfaltiger; ^enn jene bieten HTufter,

biefe Silber. „XOie heg,nabet voav jene ^eit, bie nod? bie pa*

pieme Tapete nidit fanntel 2^^^ IPanbmalerei, fei fie nod^ fo

gering, voav bod^ eine 0riginalarbeit, über beren Poi^üge unb

iel^ler fid^ reben lieg" (Birt). XPir fennen biefe 2lrt ber HTalerei

befonbers gut aus pompeii. Dort aljmt man entroeber auf
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plaftifdjem Stucf eine VevUeibunq bex Wanb mit eblcn ZlTar*

morcn nadi ober man evwedt buxdi bie raffinierte Perfpeftioc

aufgemalter ^rd^itefturteile äugerft gefd^icft ben 2Infdjein, als ob

bas ^immer r>iel größer fei, als es in I0irflid]feit ift (man Der*

gegenipärtige fxdi, vo'xe fdjon bei unfern Capeten eine unter ber

Vede aufgeflebte etroas I:jol)e fog. ^ol^lfel^le bas ^immer äugen»

fdjeinlid] erljöl^t). Dielfad? feigen wxv banehen mytliologifdje

Ssenen bargefteEt, beren (5egenftanb ber gried^ifd^en Sage ent«

nommen ift. Dies unb anbere (Erwägungen fül^ren barauf, ben Uv*

Iprung ber pompeianifdjen IDanbmalerei in (5ried?enlanb ju fud^en.

(Ein Bcifpiel folc^er mytliologifdjer S^emn gibt 2Jbb. 70. Dagegen ift

rein ornamental audf in bzn ftgürlid^en (Teilen (3üngling, JTläbdjen, (Eroten,

Ciere) bie fdjöne Dec!e ber Stabiancr Ct^crmen in pompeii (71). fjier

unb in t>tn hzxbin folgcnben 2lbb. 72, 73 3etgt aud? fd^on ein nid^t far«

biges Bilb, ipie ebel bie forgfältig ausgefüt^rte 2lrbeit wixit :ybb. 72, 73

geben bemalte StucfbeForationen eines (Srabcs an ber Via £atitia in Hom,
aus bem 2. 3at?rl?. cor (Et^r. (?), bie in ftarfer 2lnlet|nung an gricd?ifd?c

Dorbilber zni^ian'ötn finb. Die erfte ift ornamental gehalten, bie anbere

3eigt im ITTittelfcIbe mieberum eine 55ene ber gried?ifd?en IHytt^oIogie:

2lbmetos liai einen Cöroen unb einen (Eber t»or einen JX>agen gefpannl,

eine 2lufgabe, bie er erfüllen mu§te, el^e il^m pelias feine QCodjter 2llfeftis

(rcd^ts) 3ur ^rau gab.

(£ine hebcntenbe Holle fpielte bie ^Tlofaifmalerei (Z4<—76,

20/ \05), bie unfere gans befonbere ^ead^tung oerbient. Denn
voälivenb bie meiften anbevn Kulturerrungenfd^aften bes Ritter-

tums früljer ober fpäter vom Horben angenommen n?orben finb,

\:iat biefe eble Kunft bei uns bisl^er nodi feinen redeten Soben
gefunben; eine n^cnn aud? fpäte Rinnalime ber ZTTofaiffünft ift

pielleidjt bei uns nod? 3U erljoffen, ba bas Altertum ja nie auf«

Ijört, uns 3u erstellen. 3" 3talien l|at bie ZHofaitmalerei im

gansen 2Ttittetalter mel^r u?ie alle anbevn Künfte geblül^t (Ha»

venna, Denebig) unb wxxb l]eute nod? gepflegt, wenn aixdi längft

nid^t fo n)ie einft. 3l|re Beliebtl^eit im 2lltertume seigt eine

Dilla in Utbina (2llgerien), bie allein 67 HTofaifen befaß.

Hatürlid^ ift 2lusfüt|rung unb fünftlerifd^er IDert ber IHofaifen je xxad^

bem finan3ieÜen 2lufmanb bes Beftellers nnb ber Begabung bes Hus«

füt^renben fel^r rerfdjieben. Bei fet^r oielen nTofaifbilbcrn wie bei bem
fdpon 5. u genauer befprod^enen (2lbb. 75) ftölgt uns bie Darftcüung ab;

anbere roie 2lbb. ^ü3 finb n?enigftens burd? it^ren (ßegenftanb intcrcffant;

bas IHofaif 2lbb. 20 ift axidf fünfticrifd? roid^tig (f. 5. 9). (Es finben

fid? aber aixdi prad^tftürfe erften Hanges; bie lliojaifen 7-^, 76, im original
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von gcioaltigcr (ßrö^c, XDixhn fd^on burd? bk tnt^üdtnbtn (formen 6cr

Han!cn unb (Drnamentc — unglctcb meljr frcilidj nod? burd? il^rc (färben,

bic Ijicr fclilcn mu§tcn. —
Küd?e.

2Ibb. 77 (aus räumlidjcn (Srünbcn I^icr eingefügt) 3cigt eine Küd?e, bie

in bem 3U 2lbb. 5^, 55 bcfprodjenen reidjen ^aufe ertjalten ift. Sie ift

nid^t geeignet, einer beutfd^en Hausfrau 3U imponieren. Das iji fein

Sd^murffäftdjen mit fauberen unb in (Drbnung aufgereit|ten (Sefä§en,

fonbern ein enger tjot^er Haum mit einfad? aufgemauertem ^erbe; unter

biefem Hegt ein pla^ 3ur 2Iufbcn?at^rung ber (Neuerung. {T(ian fanb

im Dettierl^aufe nod? bas Kodjgefc^irr, ja bie 2{fdje bes (feuers,

auf bem bie le^tc ITTal^Iseit ror ber Derfc^üttung pompeüs 3ubereitet

morben n?ar). IPir muffen annel^men, ha% in ärmlid^en i^äufern bes

2IItertums bie Küdjen 3unäd?ft gan3 fel^Iten; man bereitete bas bi§d?en

^i\di ober (fleifd?, bas ber ^talknex neben Salat unb 0bft beanfprud^t,

auf einem fleincn tragbaren 0fen 3U. 2Inbererfeits ift in einigen Käufern

in pompeii ein fleincr Sacfofen für Kud^enbäcferei üorl^anbcn. 3" ^^^

fpäteren §ett bes Hömertums muffen bagegen Küdjenanlagen burdjaus

üblid? gerocfcn fein. Uehenhei fei bemcrft, ba% bie €jiften3 eines befon=

beren Kod^raumes aud? ben Dcutfdjen unbefannt mar; fie übernat^men

biefe Kulturerrungcnfd^aft ron ben Hömern, unb unfer IDort Küdje ift

ebenfo lateinifd^en Urfprungs »ie bie Hamen cicier Küd^engeräte (IHörfer,

(Erid^ter) unb faft aller Küd/enfräuter,

(Sevate, m<Sf>cl Sa^mud (78—tOO).

„^xnmex loicbcr erftaunt ber Befdjaucr über bie Hegfamfeit

ber fiinftlerifdjen pEjantafte, bie audi bas allergeroÖEinlidjfte, ooti

ber mobernen Kunftinbuftrie feiner loeiteren "Beaditunq, getoürbigte

(Serät in Stube unb Küd^e d^arafterifttfd? 3u formen unb finnpoH

3U beteben t>erftanb, ol^ne t>a^ ber unmittelbaren 5u>ecfmäßig«

feit babei ein 2lbbrudj gefd^ätje . . . 2lud^ mandjem 2llt»

getpol^nten unb Befannten roirb ber ^u\dianev Ijier begegnen;

benn nxdit iDenige biefer formen imb (Drnamente an Becfen unb

Krügen, an Unterfä^en unb £euditern finb aud? ber Jnbuftrie

unferer Cage geläufig'' (^elbig). Vdxt biefen XPorten fenn«

Setdjnet ein (5elel^rter ^wax fpesiell bie Sammlung von 53ron3e*

geraten bes €truffifd?en ZHufeums im Patifan, aber fie lieben

bas (Eljarafteriftifd^e ber meiften antifen (5eräte Ijeroor. Vflan

betrad^te banadj bie 2lbb. 79 ff. auf fünftlerifd^e 5ormen Ijin,

in TlhK 78 aber ben Korbftul^l, ber fxdi yx>av audi buvdi eine

geiPtffe ^xexlxdihit bes (Sefled^ts ausseid^net, aber nxdit buxdi

befonbern fünftlerifd^en Sd^mucf. 2ln il^m fällt Dtelmel^r suerft
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bcr Umftahb auf, ba^ et genau fo ausficBjt wie ein mobetnex,

unb jcber, bet bic 2Ü)biIbung anfielet, toirb jtd? mit €rftaun€n

fagcn: ^Ifo hatten bxe Homer audti f<i?on foldjc Korbftü^c tric

tDtr! — Tibet mit btefcr Bcijauptung, bie angeficijts bet '^hhiU

bung fo ftcf^cr rid^tig erfd^cint, n^irb er nid^t red^t liahen. <£r

iläüe tedit, voenn et feine IDorte umbretjte: 2lIfo iidben toxt audi

mieber foId?c Korbflü^e n?ie bie Homer! Wenn nämtidj an-

tifes unb mobemes (5erät ibentifdj ift, fo liegt bie Sadie in ben

meiften fällen nid^t fo, ba^ etvoas Bleute Porljanbenes sufällig

aud? im Rittertum oorl^anben toar; üielmeljr ift faft immer bas

moberne (5erät eine Hadjaiimung bes antifen, roenn loir uns

beffen Bleute aud? nid^t mebr bett)ugt finb. Selbft ber, ber

mit biefem <5ebanten längft oertraut ift, ftaunt beim 3efud?e

von ^ntüenmufeen immer u>ieber aufs neue, toenn et einmal

etvoas burd^aus „^Tlobemes" in il^nen finbet; es ift ungtaublidj,

wie oiel voxt von ben taufenb fingen, beren roir uns täglid? be«

bienen, ben eilten r>erban!en. X)iefe Catfadje bitten voit ben Cefer

befonbers feftsuE^alten; um iEjrettDiüen geben rt>ir 2ibb. 78, nid^t

um bIo§ bas an ftd> untoid^tige DorEjanbenfein t>on Korbftüyen

im 2IItertum 3u seigen. XXut wet aus bet ^bbilbung ben an-

gegebenen 5d)lu§ sieBjt, fann redjt lüürbigen, u?ie voit bie fleinen

2lnneljmtid|feiten unferes €ebens ben eilten üerbanfen; nur er

entgeijt ber (ßefal^r, bas Altertum falfd^ einsufd^ä^en, unb et

erft n?irb unfern großen CeE^rmeiftern auf bem (5ebietc ber Klein-

inbuftrie ben fd^ulbigen 7)ant abstatten.

2Iuf 2tbb. 78 ifi eine ^xau bargcfteüt, bie fid? von nidft mcniger als

oier Dienerinnen frifteren lä^t: eine orbnet bas j^aar, bie anbcrc l^ält bie

Ölflafd^e, eine britte btn Spiegel, eine oierte (red^ts, 3. (E. abgebrod^en)

eine lPaffer!anne. Das Helief ftammt von einem (Srabfieine (fielje 5. 50-

Über (frifuren fiel^e ben (Eejt 3U 2lbb. ^oo.

^ol3möbeI finb uns, bei ber Dergänglid^feit bes ntaterials, !aiim er*

t^allen, mol^l aber bron3ene unb marmorne IHöbel ober (Teile bavön mie

^ifd?fü§e unb 'platten. Die 2Lbh. 79 3eigt einen großen Cifd? mit ab»

net^mbarer platte unb 3ufammenlegbaren ^ü^en, baneben einen Stutjl

(^orfer) ober fleineren (Eifdj, beftimmt, neben eine (£tjaife longuc geficllt

3u ujcrben. — (2in bisellium (80) ift eine boppelfi^igc Sanf, bie jebod?

nur Don einer pcrfon gcbraudjt »urbc. Die Benu^ung ber Bifeüien

»ar ein befonberes üorredjt (honor bisellii) t^ol^er Beamter unb oer»

bicnter Bürger. 3" unferem ^aÜe traben Seffel unb ^u§ban! 5d?murf
oon forgfältig eingelegtem Kupfer unb Silber. — 2Iuf 2lbb. 81 fiet^t man
eine fe^sflammige E^ängclampe unb linfs ^wei ^amp.enftänber, bcncinÄn
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mit Dorndjtung 3um f^o'd;» unb CtefftcIIen bcr £ampc (t>gl. 5. ^o). Der

"Ka^Un am 3oben ift ein ^et3becfen, bas man, mit glül^enben £jol3FoljIen

gefüllt, im ^irnmev aufftellte. Diefe Tlvt ber f|ei3ung ift unpraftifdj;

bod? ftört es ben 3taliener meniger als uns, wenn es rom X)e3embcr

bis ^cbruar froftig im gimmer ift. Xlodi I^eute tje{3t man im Süben

üielfad^ mit Kot^Ienbetfen; unfcre Öfen finb faft unbefannt. 2tu§erbcm

finb im antuen f^aufe bie in ber falten ^a^xes^dt hcnn^ten IDot^nräume

oft ?Iein, alfo leidet 3U t^ei3en. Über eine mefentlid? befferc ^ei3ung als

hk mit fjei3bec!en ftet^e 5. 2^. — Tlnf bem Sron3ctifcf?e fteljt man
neben bem fleinen liegenben Crinfl^orn eine 2Iutl^epfa, b. l^. eine Tlxt

Samoüar. Das £od^ am Baud^e bes (Sefä^es ift bie Öffnung einer

Höt^re, hie fid? ins Z^neve erftretft. füllte man biefe mit glüt^enben

Kol^Ien, fo erl^ielt man ben Z^k^^^ ^^s (Sefälges auf ber Cafel marm;
man benfe an unfere Biermärmer. — (Sefütjlt rourben bie (Sctränfc mit

Sd(nee, ber, im IDinter in (Sruben feftgetreten, fidj im Sommer fetjr lange

I^ält. 3"^ Süben fielet man mand^mal nodj tjeute im Sommer fo bel^anbeltcn

Sdjnee 3U Küt) 13m edPen rerfaufen unb erl^ält il^n im Fjotcl hei (Eifdj. gur
2IufnaI]me bes Sdjnces mag ber auf ber 2lhh. xedfts unten bargeftellte

Bottid? gebient liahen, — 2tbb. 82—85 geben einige Stücfe bes reid^en

Silberfunbes oon 3ofco reale bei pompeii, eine üeine Kanne, lagona,

0,2^ m I^odj, einen Bed^er, cantharus, 0,^5 m ^odj, 0,23 m im Durd?«

meffer, ein Kafferol, patera, Sd?öpflöfel (truUae) unb £öffel (ligulae).

Ungemein unterfdjä^t voxtb geiDÖEjnlid:? bie CeiftungsfäB|tgfeit

ber antifen (ßlasfabrüation (86—89). (Setoig liahen wir

i^t gegenüber Ijeute einen großen ^orlfd^ritt ju cerseidjnen, be»

fonbers in ber fjerfteHung groger Spiegelfdjeiben unb im Sd^liff

optifd^er JCinfen. ^ber biefer ^ortfd^ritt red^tfertigt es nid^t, ba%

[xdi im aflgemeinen unfere <5ebilbeten üon antifer (ßlastedjni!

eine fo gar geringfdjä^ige Dorftellung madjen. (Xlidit gefdjieEjt

bies im XPeften 3)eutfdjianbs , ber im römifdjen ^Itertume ein

^auptfi^ ber (ßtasfabrifation roar, unb roo nod? I^eute bie Sd^ä^e

ber ZUufeen eine berebte Spradje fpred"jen.) 2luf btefem (ßebiete

gilt nod? meljr als fonft bas auf 5. 37 (Sefagte, ba^ xviv ja bie

3nbuftrte bes Altertums um fo tceniger gering aditen bürfen,

als lüir ilix bas <3las überljaupt erft üerbanlen. 'Die eilten

iparen es, bie bas (5Ias erfanben — nebenbei gefagt bie

Sgvpter, nidjt bie pE^önifer — ; im römifd?en 2lltertum lam
bie (Slastnbuflrie 3U einer Ijerüorragenben Slüte. 3" ^^^

Stürmen ber X^ölferroanberung ift bann bie Kenntnis ber (Sias»

bereitung beinaE^e r>erfd^u?unben ; . aber -bie i?enetianer retteten

in ibitex von ben 5ßtnben »erfd^onten Stabt bk 3"^iiPJ^i« <^^^

bem 2IItertum ijßrüber, un^ »on iiinen, b. Bj.. oXfo pom .2iltertume,
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Ejot jtc bann bxe WeÜ im fpätcn Vflxtteialtet gcrDiffcnnagcn sunt

^weiten ZTTalc gelernt. 2lber bas bcbcnft man gcroöE^nlid? nidjt;

man überträgt gar 3U gern in (5ebanfen bie ^uftänbe unferes

glasarmen ZHittelalters auf bas 2lltertum unb ftellt fid? biefes,

weil settlid] meliv surücfliegenb, toomöglid? nodi unentiüitfetter

üor. IDer fxdi von biefem S^^^^^ ^'^^ fü^^ ^^^ prüfe ftd^ ein*

mal felber unb lege fid^ bie 5röge nad? antifem S<^n\ievg,las

üor. €r u>irb barauf faum biefelbe ^nttoort geben wie ber befle

Kenner antifen (5Iafe5: „Die 5""^^ bereifen, ba§ man 5^«fter-

fd?eiben aus (Sias fcljr rool^l fannte unb fogar einen fel^r aus«

gebetjnten (5ebraud? von il^nen madjte, einen u?eit ausgebeijnteren

als bas frülje 2Hittelalter" (Kifa).

2lhh. 86 3c{gt ücrfdjtcbcnc (formen antiFcr ^lafdjen, Bed^er, ttäpfc unb

Kannen aus (Sias, iluf bem oberen Bilbe feigen mir audf eine mi^ige

Spielerei bes <51asbläfers; benn roas fann feinem §n)ecfe nad? meniger

aus (Sias Ijergeftellt ©erben als ein f^ammerl 2lIIe bargeftellten Stürfe

fd^einen, entgegen bem in ber Unterfd?rift (Sefagten, cielfarbig 3U fein;

bodp finb bie ^lecfen auf bm (Sefä§en nid^t urfprünglic^, fonbcrn erji burd?

bas £iegcn in ber (Erbe entftanben. — Don ber au§erorbentIid?en Sd^on-

I^eit antiPer nielfarbiger (Släfer ^bebauem mir unferen £efern feine TlW'

fdpauung geben 3U Fönncn, roeil bies nur mit Cafein in Dielfarbenbrurf

möglidj ift; bie 2lbbilbung bes I^albFugeligen, aus ber römifd^en (£am«

paqna fiammenben (Sefä§es (87) gibt nur timn feljr fd?mad?en Begriff.

2luf berfelben CCafel fielet man eines ber Poftbaren He^gefägc (88). Solche

(Släfer beftetjen aus 3tt>ei ineinanber ftcrfenben unb unter fid? ocrbunbenen

Bedjern, beren äußerer fo ausgefdjiiffen ift, ba% er einem He^e gleid^t.

Ztatürlid? maren biefe 3crbred?Iid?en (Sefä§e nur £ujusartifel. Sie galten

lange als unnad^al^mlid?, bis es einer bayrifd^en (Slasl^üttc gelang, ein

fleines IHündjner He^gefa§ in V2JäI?riger ilrbeit 3U fopieren. Das britte

abgebilbete (Sefä§ (89) 3eigt bie Kunft antifen ^affettenfdjliffs; es ijl in

Ztormegen gefunben. ^Ausgrabungen im Sorben (f. 5. '^s) liefern uns

feljr 3aI^Ireid?e antife (Släfer (antif finb fie fd^on tpegen ber oft auf tl^ncn

bcf{nblid?en gried?tfd?*'ober lateinifd? abgefaßten (Erinffprüc^e).

Xlodi verbreiteter als (ßlasgefäge ixjarcn in ber römifd?en

Katferseit foId?e aus Cerra figillata (9O— 92), eine Xladf
aljmung getriebenen Silbergefdjirrs (82, 83) in Con. IPenngleid?

billige Waxe, 3eigen fie bod] oft entsücfenbe ZHufter, bie bie auger*

orbentlid^e Beliebtl|eit biefes (Sefdjirrs erflären. 3" 3talien aus
ber ZHobe gefommen, iiat fid? bie Cerra figillata in ben pro*
oinsen lange erljalten; bod? ift freilid^ bort bie Cedjnif oft fel^r

fd?Xed?t.
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2Ibb. 90 setgt eine lüctnfanne mit tjotjem ^en?cl unb Sd^müdP

von !on3cntnfd?en Kreifen, (Strianben mit Hofetten unb (basmifc^en)

Blättern. Die ^ahvifmavh (eine foldje finbet jtd? tjäuftg an biefen cgc»

fä§en) iji Cornel[i], b. l|. aus ber (fabrif bes Cornelius. 91 ift ein Krug
mit (Sirianbcn von (gfcublättcrn unb «beeren, 92 eine tiefe ^[rinffd^ale

mit fc^önem ornamentalen unb plumpem Cierfc^mucf.

€amy^n nnb taxnpcn^änbcv (93, 94).

3u t>cn größten ^ortfdjrittcn mobcrncr ^cit geBjörcn bic im

Sclcud^tungsrpcfen; man vexqegenvoävÜQe jtd] bcn Untcrfd^ieb

5tr>tfdjcn Kcrsc, (Öl- unb Petroleumlampe, <5as» unb eleftrifd^er

^eleudjtung. Diefe enonnen i)erbefferungen fallen alle in bie

furse Seit von ](8^0—^9^0; ^is 1(8^0 mar man faum über bas

in btefer Bestellung fonberbar tief fteljenbe Rittertum Bjinaus-

gefommen. ^eute ift es uns unxjerftänblidj, toie man nodi \830
bei ber fd^ledjten unb teuren Beleudjtung mit Kersen ober gar

bei ber jämmertid^en mit Öllampen ol^ne ^ylinbev Ijat arbeiten

fönnen; le^tere, bie fogen. 5iinfeln, !ennt unfere (Generation nur

nod? aus Sammlungen alten ^inngefdjirrs. (ßlfunfeln finb aber

audi faft alle antifen Campen. Kersen in Caternen icaren feiten;

im allgemeinen hvanntc ein mit (Sl getränfter Dodjt mit offener

flamme. IPar biefe Hein, fo toar bas Cid^t fd?led)t, voax fie

grog, fo raucfjte bie Campe. (Segen biefe Qual ber fd?led?ten

Beleudjtung gibt es nur einen, alterbings red^t einfad^en 5d?u^:

man fteljt Ijübfdj frülj auf unb benufet bas Cageslid^t. Der
antife 2Tienfd^ fanntc im altgemeinen feine politifd^e Derfammlung,

feine ^irfus» ober djeaterauffüljrung , fein Konsert, bas erft

nad} Sonnenuntergang he<iann. — Unb fo fdjled^t bie antife

Beleudjtung ir>ar, um fo mel^r muffen roir anerfennen, toie bie

Beleud^tungsförper fünftlerifdj geftaltet finb (t)gl. S. 36). X>öllig

unüerjierte Campen, n?ie fie 3. B. in unferen Sd^ulsimmern

l^angen, mit (Sasrol^r, Brenner unb (5locfe, u?ären im illtertum

rooBjl unmöglid^ gen^efen. ^ud? gans billige Conlampen tragen

irgenbein Bilbd^en; bie Campenftänber in reid^en JEjäufern finb

oft \ei(v t)iel foftbarer unb n^efentlid? fünftlerifdjer als bie ein«

fad?en auf 2lbb. S\ linfs. Befonbers prunfooll ftnb bie Kanbe*

laber 93, 9^- '^^^ K"^^ k^^ ^i"^" Sdia\t in 5orm eines fünftlidj

Sugeridjteten ^olspfaljls mit (Sirlanben, palmetten unb 2lfantl|us«

blättern; bie Bafis trägt einen €roten mit 5i^üd?ten, beffen

Körper in 0mamente übergel^t. 7>et Kanbelaber red^ts- mit
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einem 5d?afte forintl|tfd^en Stils unb einem Silbe bes ^eus an

ber Bafts jiammt aus ber Dilla bes Kaifers fjabrian in Cit>oli.

— Brennenbe Kanbelaber (teljt man auf 2ihh. \2i\ bargeftellt.

tOa^cn ttn^ Sänften (26, 95, 96),

Von antifen VOa^en ift faft nid^ts erl^alten; fie tt?aren ja aus

^ol5, alfo aus üergänglidjem ZlTaterial. ^ubem fpielten fte inner«

l^alb ber Stäbte faum eine Holle. XPar bie Stabt Hein, fo

hxaudite man |te 5ur perfonenbefÖrberung ebenfotpenig ujie l^eute,

ujor fie groß, fo u>ar ber lDagent>er!el^r am Cage »erboten,

eine 5olge bes en^en Baues ber Straßen (S. \S). So l:iat

fid? bas Drofdjfenujefen im 2lltertum ebenfon?enig enttt)icfelt m'ie

bei uns bis gegen 1(800. Dielmeljr beförberte man DomeE^me
unb Kranfe in einer Sänfte, lectica, bie, ujie il^r üon lectus,

^ett abgeleiteter Hame befagt, sum Ciegen eingeridjtet u>ar.

2Tlan entujicfelte an ben Sänften ben tupis, ben wxv Bleute in

eleganten <£quipagen unb 2lutomobilen treiben.

Unfcr €jcmplar, 2lhb. 95, an htm fämtlid^cs diol^wexi neu, aber richtig

crgänst ift, 3eigt jtiberne (Einlegearbeit unb plaftifc^en Sdjmud von Sticns«

I^ermen unb Satyrföpfen, beibes freilidj an imferer 2lbbtlbung !aum ju

feljcn. Der Bügel oben tjielt etnjl Dorl^änge.

Bei bem ZHangel an (£ifenbaljnen mußte man barauf bebadjt

fein, bie Heifetoagen möglid)ft bequem aussuftatten. Balb ift

man über bie primitioe ^orm, bie 2lbb. 96 seigt, l^inausgefommen

unb ^at bie Heifeujagen bequem unb praftifd? als Speife» unb
Sd^lafmagen eingeridjtet. (£rl^alten ift baoon nid^ts, ebenfoujenig

roie ein geroötinlidier €aftn?agen. 2lud? »orfpannlofe tDagen,

alfo 2lutomobile, fennen toir nur aus Befd^reibungen; in il^nen

»ertrat bie Stelle bes JTlotors ein Cretiperf äljnlid? bem unferer

5abrräber, bas oon mitfaljrenben Sflacen beu?egt tourbe.

S^mucf (97).

<£s mav übertrieben, wenn man gefagt l^at, unfere (ßolbfd^miebe

tonnten eine neue Tita bes <5olbfd)mucfs einleiten, t»enn fte ftd?

nur bieZTTülje geben moUten, antife<ßolbfdjmiebearbeit 3U ftubieren.

Jlber man fann rool^l fooiel fagen, ba^ jtd? unter antifem <5olb»

fdjmucf entjücfenbe StücFe befinben, unb ba% fd)on bas 2lltertum

alle tedjnifd^en Wirten, bas (ßolb als ZHaffe ober al$ Z)ral^t.ju
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Bßtianbeln, gcfannt Bjat, fo bag fcttbetn Bjtertn cm 5oi^tfd?rttt mdjt

möqixdi getDcfcn tft.

Unter bctt abgebilbctert Stücfen bead^tc man befonbcrs btc Sic^crt^etts-

nabcl, fibula (d). Vflan Ijat ftc mit fo reichem Sdfmudt rcrfel^cn, ba§

ber etgentlidjc ^aupttetl bes (Scräts, bic Habel mit ber I^albcn fjülfc, nur

eintn ficincn Seil bes <San3en bilbet. So tji ja aud? bei unfern 3rofc^en,

btc beftimmt ftnb, bas Kleib am ^alfe 3U3uIjeftcn, bte ZTabel, alfo ber

n)id?tigc Ceil, für bie Käuferin gegenüber bcm Habelfd^murf bas Un»
n)id?tigc gemorben. — Hinge liebte man fel^r, n>ie aucfa nodj tjeute bit

?ianb ber Italienerin in einer für unfern <Sefd?macf unidibmn, fafi pro^igcn

tbcife mit i^ntn überlaben ift. IHan bilbete btn King gern aus einer

bicfcn, auffaüenben (Solbmaffc. — (Einen ßauptfdjmucf ber Hinge bilbeten

<5ef(^nlttene Steine (98).

Die Kunft, in (£bclftetne unb fjalbebelfteine Silber 3U fd?neiben,

tDurbe \dion in grauefter X)or3cit im Orient geübt. Sie blüBjte

tüäl^renb bes (^an^en gned?tfd^en unb römifdjen Rittertums, vex*

fd^toanb mit ber Dölferroanberung, erroadjte in ber Henaiffance

3u neuem ^chen unb ift gegen 1(825 r>on neuem verfallen; in

3talien finbet man fie nodi k^^^ i^"^ ^<^r toäB^renb es in einer

Stabt wie Ceip3ig Bleute nidjt mögtid? ift, audi "nr ein ZUono*

gramm in einen Hingftein fd^neiben 3U laffen. Das Rtuffommen
ber flehhavm 53rteffut)erts, bas bas Siegeln entbel^rlid? madite,

liat bas feinige 3U biefem Verfalle beigetragen. — Rlntifen unb
mobernen Steinfd^neibem »erbanfen toir Caufenbe ber feinften

unb föfilid^ften lDer!e ber Kteinfunft von ungemeinem !ünftlerifd]en

unb funftgefd^id^tttd^en IDerte. 3^^^^ warm es btlblid?e Dar*

fteHungen, nidjt 2TIonogramme, bie man in bie Siegelfteine ein*

fd^nitt, ^ber man üerroanbte aud? gefd^nittene Steine größeren

Formats als Sd^mucf von Kleibern, Pöbeln unb (Beraten. Die
Silber tDaren enttoeber vertieft in ben Stein gefdjnitten ((5emmen)
ober erijaben aus iB^m ^herausgearbeitet (Kameen). S^^ foftbare

Kameen »enüanbte man Steine mit üerfdjiebenfarbigen Cagen,

aus benen man bunte Btiber ^n^ianb^ btadite.

€inen fold^en Kameo 3eigt Tlhh. 98, üicllcic^t eine 2Irb«it bes ans

Ccfftngs 2Intiquarifd?cn 5d?rifien hefanntzn Steinfc^neibers Diosfuribes.

Dargeftellt ijl ber jugenblidje 2Iugufius mit £an3e, Sd^wetibanb (auf ber

Iin!en Schulter) unb ber 2ligis auf ber 3rufi, biefe mit bcm Sdjrcrfbilb

bes (Sorgoncions. Um bas ^aupt trägt ber ^crrfc^cr bas föniglic^e Via»

bcm mit einer Sdjicifc (auf bas in neuerer ^ett (Solbfc^murf unb flcinc

gcfd^niitcnc Steine aufgefegt ftnb). •• ' •
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ZoiUtU^cv'dic (99).

Die 2lhb. 99 3eigt ohtn SdjminFtöpfc^cn aus (Elfenbein mit Sdjni^ereien

ober (in ber HTitte) aus BergFriftall. 2ln einem Hinge t^angen (Serätc,

bie ber Süare bem ^crrn ins Bab nadjtrug, ein £öffel, ein Heines parfüm»

fläfdjd^en unb bie strigiles, mit bmcn man ftdj nad} bem Hingen in ber

paläftra btn Sanb con bem fdjmeißbebecften Körper fcf^abte. Die f^aar«

nabzln tragen I^übfd?en ftgürlid^en 5d?mucf ; con bzn Kämmen glcid^t ber

eine röüig einer nod? bei uns üblicf^en 2lrt. Das fpi^ 5ulaufenbe (Se»

fä§d?en recbts ift ein parfümpfd?d/en, ber (Segenftanb linfs bacon ein

f^anbfpiegel. (Slasfpicgel marcn im 2IItertum bePannt, aber nidjt beliebt;

man becorsugte IHetallfpiegel, b. I^. polierte IHetaüpIatten, beren glatte

^lädje man mit Kapfein bebecfte. Diefe Kapfein unb bie nic^t polierte

Seite maren oft reid? gefdpmürft. Unfcr (Ejemplar iiai einen gefd^marfroU

per3{erten "Eanb.

f^aarfrifuren (100). Der Homer trug fein ^aar fur3. IDcnn mir im
(Segenfa^ ju unfern mit einer perürfe helabenen Zll^nen basfelbe tun, fo ifi

bies eine bemühte Hadjal^mung römifdjer fjaartrad^t; bergopf mürbe ^792

in ;JranPreid^ abgefc^aflft, unb bie Heoolutionäre atjmten mit ^bftd^t mie in

fo Dielen anbern il^rer Neuerungen (S. ^6) im ^aarfd^nitt ben Hömern
nadf. — Die Hömerin ber Kaifer3cit legte ungemeinen tüert auf bie (frifur,

mie nod? I]cute bie 3talienerin, aud? bie ber niebern Stäube; man betrad^tc

barauft^in bie fonft oft fo nad^Iäffig geüeibeten Dienft« ober ^ifd^ermäbd^en.

Xüir ftnben bei ben Darfteüungen Don Hömerinnen fel^r 3aI^Ireidje formen
ber fjaartradjt (f. au§er 2lhh. ^oo auc^ 59, 60, 63, ;27) unb fetten, ba%

bie lÜobe fdjneü med^felte. Porneljme Damen, bie fidj in IHarmor por-

trätieren Helgen, fallen üoraus, ba% il^re Büfie balb eine gan3 unmobernc

^rifur 3eigen werbe. Desl^alb liefen fte bas ^aar im ITTarmor abnel^mbar

mad^cn, um es fpäter burd^ anbers georbnetcs 3U erfe^en.

V. Privatleben, €r5teljung unb Unterrtdjt, i^udj= unb

Sd?rtftu)efen 001—109).

^ud] bßi ber "Betvaditunq bes pricatlcbens müffcrt mir uns
gegenwärtig Ehalten, ba^ bas Hont bes Rittertums einen ^ett«

raunt tjon oielen 3al)rE^unberten burcf^Iebt liat, in bem eine

(jroge (£ntu)icflung ftattfanb. Die Hömör ber Hepublif, befonbers

ber altern, fönnen roir uns gar nid^t bäurifd) genug tjorftellen.

3^rc Bilbung u^ar rein praftifd^ unb »ererbte fid) t)om Dater auf
ben Sotjn; ein roiffenfd^aftlid^es ober gar ein 2^teve\\e für fd?önc

Literatur fel^lte oöllig. Demgemäß ift aud? bas Ceben tmi^oufe^
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unb 5tDar im Atrium nadi feiner urfprünglid^cn ^eftimmung
(5. 30) fo primtlit) 3u benferx, wie bic äugcrc €rfd:^einung jener

Männer, in beren 5j?rad^e bas VOovt lautus, gemafctjen, foüiel

bebeutete ujie vomelim, elegant! Unb es ift nidjt ju leugnen,

i>a% audi fpäter bie griedjifdje ^ilbung für üiele bodi nur ettüas

Sugerlid^es blieb. (£in u)irflid? gebilbetes Pol! im Ijöd^ften Sinne
bes IDorts u?aren bie Homer, r>erglid^en mit t>en (Sriedjen, nie.

TXlan }:iat bies im ganzen OTttelalter unb in ben erften Oaljr»

Ijunberten ber Heu3eit »erfannt unb bie Unfumme von 53ilbung,

bie bie lateinifd^en Sd^riften »ermittelten, ben Hömern als iljren

Urljebern sugefdaneben, ^eute tt)iffen toir, ba% bie eigentlid^en

Cräger ber Kultur nur bie (ßriedjen ujaren.

3mmerl|in treffen mir natürlich auf üiele liebensmürbige güge, mcnn
mir ben gcbilbetcn Homer 3U fjaufe bei feinen Stubien, im Kreife gc»

labcner ^freunbc ober im Spiel mit bm Hinbctn unb bei beren Ünter=

rid^tc bctrad?ten. — Der (Sebilbete Hebte eine tjeitere (SefeüigFeit im
engeren Kreife, je nad^ (Sefd^mac! mel^r mit (Senüffen bes (Saumcns
ober einer angeregten Ünterljaltung. Selbftüerftänbltd? gab es infolge

bes immenfen Hetdjtums, ber in ber f^auptftabt ber IDelt 3ufammen«
ftrömtc, raufd?enbe ^^efte mit mal^nroi^igem £ujus unb mel^r als paroenu«

tjaftcr Derfdjroenbung. Kber für eine (Etniabung in ber ^amilie wax
tim gcmiffe 3"timität fd^on baburd? gegeben, ba% ein 5peife3immer nor=

maier (5rö§e au§er bem fjausl^errn nur adit (Säfte fa§te. Diefe fpeiften

3U je breien auf bas triclinium {2lbh. 101) gelagert, b. Ij. auf brei (£l^aifes

longucs. bk I^ufeifenförmig um btn Cifd? gefteflt maren. PicIIeid?t oer=

bient bie Sitte, liegcnb 3u fpeifen, oor ber unfrigen btn Dor3ug, fo uri'

bequem fic uns frcilid? 3ucrft erfdjeinen roürbe. 2luf bem tDanbbilbe,

bas unfere 2lbb. barftellt, fetjcn mit biz (Selabenen, rooljl Dor bem IHaljIc,

beim Spiel, (^freilid? ift ber (Eifd? mit ben Spielfteinen ergän3t, unb 3»ar
nad^ nur fd?a?ad?en Spuren.)

IDie rütjrenb iji ber Sdjmuc! bes Sargs (106), auf bem ein römifd^cs

(Elternpaar fein frülj babingefd^iebenes Sö^nd^en auf bem Sd?o§e ber

Htuttcr, bann im 2lrme bes Daters, auf bem giegenbocftDägelein nnb

fdjlie^lid? r»or bem Vatet, ujoIjI etwas ausroenbig (gelerntes beüamierenb,

barjiellen Iie§! Vinb bas HIofaiF aus Kapua (103), auf bem hti trgenb=

einer (Selegcnt^eit eine gan3e Sd^uIHaffe porträtiert mürbe, ift es ntc^t

eine parallele 3U btn etwas eintönigen Klaffenbilbern, wie fte unfere

pt^otograpljen nod? immer tjerftellen? — 3"^ Unterrid^te oerloren römifc^e

3ungen ebenfomenig mte uttfere bie £uft 3U unnü^en UTalcreicn. Diel«

leidet ift es ein rül^renbes DenFmal einer gut unb anregenb gegebenen

Unterrid?tsftunbe über griedjifc^e Sagen, unter beren frifdjem (Einbrucfe

ein 3""9ß i"^ Ejaufe bes Ht. Cucretius in pompeit bas berüt^mtc faby»

rinttj 3U Knofos 'auf .Kreta, in ber im illtcrtum bafür üblid^en ^orm an
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bie Wanb malte (104). „gabyrintl^l fjicr wohnt bcr XTTinotaurusl" k^t er

iti großen Bud^jiabcn basu gcfd^rtebcn. — Sold^e Kinberfri^elcien [inb

ungemein bäuftg. Hamentlid^ bas eben erlernte ABC feigen mir oft an*

gefdjrieben, immer an btn unteren QCeilen ber Wänbz, bie btn ^änben

ber Kleinen erreid^bar marcn. — Befonbcrs intereffant ift ber (ßrabftein

bes Qu. Sulpicius lITajimus mit beffen Statut (105). Der Dargejiellte

wax ein IPunberFinb von ausgeseid^neter Begabung unb gewaltigem

^Iei§e. (Ero^ feiner 3ugenb rourbe er im 3atjre 9^^ 3U einem oom

Kaifer Domitian gcftifteten JDettbemerbe, ben Capitolia, 3ugelajfen, bei

bem bie Ceilnetjmer über ein gegebenes Ct^ema ex tempore ein gried^ifcfjes

(Sebid^t 3U üerfaffen I^atten. Dabei seid^nete ftd? IHar burd? ein (Sebid^t

von ^5 Derfen aus, bas 3tt>ar nidjts ipeniger als eine poetifd?e £eiftung,

rootjl aber ein rüt^mlidjer Beweis von ben Kenntniffen feltener IDorte ber

gried^ifdjcn Spradje ift, bie ftd? ber Hömerfnabe angeeignet I^atte. \ \ 3at^re,

5 HTonate, '^ (Tage alt ift bann ber arme 3ö"9ß infolge üon Über»

anftrengung geftorben; bie (HItern liegen bas (Sebid^t auf feinen (Srab-

jiein fd^reiben. — (Ebenfalls oon einem (Srabftein ftammt bas Helief, bas

eine prioatftunbe barfteüt (102). Die Sdjüler, bie in red?t bequemen

Stül^Icn ft^n, t^alten BudjroUen, ebenfo wotjl einft il^r £et^rer. Hed?ts

tritt grügenb ein jüngerer Knabe mit feinen 5d?ulbüd?ern ^tx^n. J>k

3ungen tragen einen ITlantel (sagum) unb ^ierlidje Sd^nürftiefel (biefe

leiber auf ber 2lbb. nidtt red^t 3U fel)en).

Die Bei^auptung, ba§ bie XDelt iljre Bilbung im ipefentlidjen

t>en (ßriedjen vevbanft unb bag bie Homer nur eine Vermittler»

roUe fpielten (5. ^^), lägt fid^ am el^eften an ber Sdixx^t unferer

KuUurnationen ben>ei\en, Catfäd^liii^ finb alle Bud^ftaben, bie

vo'iv brucfen unb fd]reiben, nidits als eine 2lbu?anblung ber grie-

d^ifd^en, fo bie lateinifdjen, bie Hunenfd^rift
, fo bie fogenannten

„beutfdjen" Bud^ftaben, aber ni(i^t tpeniger audi bas rufjtfdje imb

ferbifcije ^Ipl^abet. 5i^eili(i^ ift bie Peränberung im Caufe ber

(Seiten fo grofe getporben, ba^ man 3. B. bie Dent)anbtf(ijaft

Sroifd^en 2, S, ©, a, g, f unb s, C (niffifd)) faum nod? erfennt;

gleidjTOoy ftellen alle biefe ^eid^en benfelben Bu(i?ftaben bar

unb finb Umformungen eines unb besfelbeii gried?if(ijen Urbilbs

AA ober ^. Soidie Deränberungen \:iat bas gried^ifd^e unb bas

Sunädjft mit il^m faft ibentifd^e lateinifd^e 2ltpl^abet ^dion im 2Ilter«

tume sayreid] erlebt. (£ine 1)arftellung aller biefer ^Ibu^anb»

limgen erforbert einen ftarfen 'Banb für fidj; wir fönnen l^ier

auf einer Seite nur einige Proben r>erf(i?iebener lateinifd)er

Sd^riften geben.
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Capibarfc^rift (^07a) nennt man biejenigc, bic man unter Dcru)en=

bung lebigltd? ber fog. großen Bud^ftaben auf bie Steine (lapides) ber

Bauten meißelte. Sie ift meitaus am beften lefcrlidj unb batjer bei uns

bis I^eutc für ^firmen unb anbere 2Iuffd/riften im (Sebraud?, n?äljrenb

bic üerfd?nör!elte „beutfdje" Sd^rift, in biefer Greife üermenbet:

^ . pa)p3P3US ,n,^, (£€£S3nus

fd?tt)er 3U lefen ift. IPie wir lüörter wk Dr., prof., (Eel., ^^ernfpr., Hr.

abfürsen, aber ot^ne Sd^roierigfeiten lefen, perfutjren audj bk Homer; in

bem Bcifpiele ^07a I^at man in ber erften geile Numerius Popidius Numerii

Filius unb in ber britten a fundamento pecunia sua 3U lefen. Die

3nfd?rift liei^i: Humerius popibius, Sotjn bes Humerius, Celfinus ^ai

btn 3fistempel, ber beim «^x'öbeh^n eingeftür3t war, von (Srunb auf mit

eignen IHitteln neu ivhaut; ii^n natjmen bie Stabträte wegen feiner (frei»

gebigfeit, obmotjl er (erft) fed?s Zal^iu alt n?ar, in il^r Kollegium foftenfrei auf.

Sc^on mel^r ber Sdjreibfdjrift nätjert fid^ bie plaFatfd^rift (;07b). Dor

bzn ibaljlen empftet^It eine politifd^e Partei il^ren Kanbibaten burd? pla»

fate mit btn IPorten: IDätjIt . . .1 Dicfc brucft man bei uns auf §ettel,

in ^^ranfreic^ aber unb in 3*'^^^^" f^^^* ^^<^" "ö<^ iimk bas^Ieid^bebeu«

tenbe Votez tous pour . . .! Votate per . . .! allenti^alben auf UTaucrn

unb Crottoirplatten gemalt. Diefe Sitte ift antiF. Unfere 21bbilbung gibt

bie lDat?Iinfd?rift M(arcum) Holconiiim Priscum II vir(um) i(uri)

d(icundo) pomari universi cum Helvio Vestale rog(ant), ben lUarcus

^olconius prifcus erbitten als Duumnirn für Hedjtfpred^ung fämtlid^e

(Dbftl^änbler (3ufammen) mit bem ^ebius Deftalis.

Wie fd^roer römifdje Sd^reibfd^rift für uns 3U lefen ift, 3eigt bie TlbbxU

bung eines 3U ben papyri ber Fgl. IHufeen 3U Berlin gel^örigen g^ttels.

Der Cert lautet in nid^t gan3 wörtlicher Überfe^ung:

^ierljer oerfc^t aus ber 2. legio Craiana fortis

burc^ benfelben prafehen

2igyptcns:

3n berdenturie bes£appus, unter bemConfuIat bes(£onbianus unbJTtajimus

Palerius Certius am 2^^.

2IpriI;

3n ber Ccnturie bes Canbibus, unter bem Confulat bes dorquatus unb 3uHanus
^oratius £jcrennianus am \2.

Hoüember

Perfekt aus ber col^ors I ^flaüia Cilicum.

Die probe ftammt aus einer militartfd^en £ifte bes 2. 3'J^'^^- "• ^k^-
unb t)er3eic^net t>\z neu (Eingetretenen; geile ^—3 unb ^o ftnb pom
Sd^reiber ber Col^orte gefd^rieben, bas anbre auf bem t>on itjm leer gc«

laffenen pla^e pon anbrer ?ianh ausgefüllt. — Vflan üerfud^e beifptels»

roeife ftd? über geile 6 flar 3U werben; bort ift bas A baburd^, ba% fein

Querftrid? wegfiel unb ber redete Sd^rägftric^ oben ftatt red^ts angefe^t
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ipurbc, einem Q^ät^nlid^ geiporbcn. P ift leferltd?. R t^at feine obere

Scf^Iingc unb ben redeten untern Qucrftrid? cerloren w'it unfcr r. €s
tji mit bem I, einem einfadjcn Strid?, cerbunben. 2luf bas beutlidje L
mit langem, fd^räg geratenem unterm Strid? folgt bas fel^r fd^male E,

beffen HTittelftrid? 3um glcid^falls fd^malcn S ge5ogen ift.

^IIc 'Biidiev fdjrieb man mit Hol^r* ober 2TlctaIlfebcrn

(f. unten) unb mit Cinte auf papier, Heine 2Tlitteitungen unb

ZTotisen aber mit einem fpifeen (ßriffel (stilus, bapon Stilett,

Keiner Voldi, unb Stil, Sd^reibroeife, ferner Stiel, ben Ceil

bes (Geräts, ben man in bie f^anb nimmt wie ben 5ß^^rl]ölter)

auf XPadjstafeln (1(08). 2Tlit bem anbeten (£nbe bes stilus, bas

breit wax, tonnte man bas (ßefd^riebene» leidet au5it)ifd?en; aud?

befcljmuöte man fid? beim Sd^reiben bie 5in9^i^ nid^t. 2lus

beiben ^rünben voav biefe Sdjreibmetl^obe fo beliebt, ba% fie

fidj, audj in Deutfd^lanb, bis ins \7, 3al^rl^unbert geljalten l^at;

proben fold^er moberner iX)ad?stafeln fielet man 3. B. in ^upicfau

in ber Hatsfdjulbibliotljef imb in paris im Couüre. Vxe

Cafel hatte ein umlaufenbes IRänbdien, bis ju beffen fjöl^e bas

XOadis gegoffen rourbe. ZTTeift finb 3u>ei ober mel^rere Cafein

an einer Seite burd^ eine Sd^nur oerbunben •

^jj; •;

flappte man fie aufeinanber unb fiegelte eine barumgebunbene

Sd?nur, )o roar ber 3nl^alt Unbefugten nid^t sugänglid?; fold^e

Doppeltafeln bienten 3U Briefen unb Kontraften. 2Tian nannte

fie mit gried)ifdjen Hamen diptychon (boppelt 3ufammengelegtes)

ober diploma (boppeltes.) IPer irgenbeine 2lus3eid|nung vev*

b'xent liatte, erljielt bafür eine ftaatlid^e 53efd:^einigung, ein Diplom;

<5efanbte, bie in iljrer (£igenfd^aft als foldje burd? ein Diplom
beglaubigt roerben, jtnb Diplomaten. Das flugere bes Diploms

ftattete man namentlid^ in fpäterer 5^it burd^ Sdjni^ereien, oft

in €lfenbein, gefällig aus (2lbb. \08).

ZHetallfebern (j(09) beftanben im Altertum sufammen mit bem
£jalter aus einem Stücfe, einem in Z^öl^rcnform gebogenen ^ledje.

Die (Erftnbung unferer mobernen Sdjreibfeber (um 1(830) brad^te

alfo nid?t etiüas unbebingt Heues, iür ^eidjenfol^le ober «Kreibe

bebiente man fid? eines ^alters, wie fold^e für Bleiftiftenben oor

etwa 30 Jaljren bei uns nod? allgemein üblid? toaren.

Der abgcbilbete ^alter trägt am anbcren <Znbe eine Kei§feber; burd?

Dcrfd?ieben bes Hings fonntc man hen 2lbftanb ber beiben Sd^enfcl per»

engern ober erweitern wie bei einer mobernen Hci§fcbcr burd) Drel^ett

ber 5d)raube.
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VI. <^anbel unb (Beirerbe (^o—H23)»

Die PortreffItdjfeit ber Strafen (5. 20), bie Sidjerljeit im

3nnem bcs Hcid^s (5. 26), bas 5^¥^" i^<^" ^oUfdjranfen inner«

Ijalb bes riefigen O^P^^^i^^^^ ^i^ ZTTöglid^feit, mit allen Cän«

bem in jiDei überall r>erftanbenen IDeltfprad^en, ber lateinifdjen

unb ber griedjifdjen, mül^elos 3u t>er!el^ren, bie enormen ^e*

bürfniffe ber (5rogftäbte, bie Kauffraft ber Heid^en: alles bas

trug baju bei, bem fjanbel im römifd^en Heid^e eine geupaltige

unb erftaunlid^e ^lusbef^nung ju geben, bie uns audj bie 5unbe

beseugen. S- ^- betpeifen bie sal^lreidjen, auf ber Saalburg

ausgegrabenen Sd^alen l^oUänbifd^er 2luftern, ^a% man rafdj »er*

bevhenbe 2X>aren mit großer Sdjnelligfeit upeit ins 3""^^^^ ^^^

Canbes beförbern fonnte; Cerra figillata (5. 39) unb (Sias (5. 38 f.),

fo leidet serbred^lidje IParen, u)urben auf grofee (Entfernungen

exportiert. X>eutlidjer aber als foldje Kleinfunbe hevoe\)t bie un«

gemeine prad?t ber Bauten in fjanbelsftäbten vo'w palmvra

(5. ](9)/ ^^^ ^^^^ (S>eib ein gewiegter Kaufmann 3u oerbienen

©erftanb. 5i^^ilid^ fannte ber antife (Srogljanbel audj bie Sdiatten*

feiten bes mobernen: 2Tiadjenfd?aften mit fünftlidjem ^erauf-

ober ^erunterbrücFen ber Preife unb Spefulationen, 5. "B, mit

(öetreibe ober mit (Srunb unb Boben, iparen an ber Cagesorb-

nung.

Kleinljanbel unb »geroerbe becfen fid^ mit bem unfrigen er*

ftaunlid?. 23rot fonnte man eben t)or 3tx)eitaufenb 3^^^^" "i^^^

üiel anbers bacfen als lieixte, im ^l^ifd^erlaben mußte bie Specf«

feite ebenfo neben bem ijacfeflofe Ijangen u>ie jefet, unb unfre

Cifd^ler unb ^immerleute vevwenben nodi biefelben Sägen unb

Bolirer wie iljre antiten Berufsgenoffen. "Das ift ja nun eigentlid?

alles felbftüerftänblid); aber erft wenn man bie Homer uns im

Ceben fo nalie fteljen fielet, l^ört man auf, fie für ein oon ber

(ßegenipart seitlid? unb fulturell weit getrenntes Polf 3U Ijalten.

iJür bie (Selbfifte (arca) Tlhh. 110 pern?cifcn mix auf bas 5. 36 (Sc«

fagte; biefcs bei uns fo nüd^terne IHöbelfturf allerprafttfcf^ften (Sebraud^s

iji in pompeii fünftlerifd? rer3iert nn\> wat mit feinem rersroirften

5cf^Io§ rootjl ebenfo bicbsfid^er wie ein moberner (Selbfd^ranf, wenngleich

wol^l nid^t fo feuerfeft. — (2in pompeianifc^es IPanbgemälbe (111) 3etgt

uns faufmännifrfje Büdner in Hollen- unb in Diptydjonform (S. ^^7), bar»
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abex ein Doppeffintcnfag für rote uiib fd?u>ar3e Cinte. -- 3" Cimgab
Haben fid? no6 Kaufläben (112) mit fteinerneu iCabentifdjen ertjalten, oiel

prärfptiger als bk redjt unfd^einbaren HTietsIäben in pompeii. Don bem
retdjen Sd^mud ift freilid? nidjt üiel übrig geblieben; bie Dcr3ierten Hefte

):\at man tjeiite auf ben JDänben 3tt)ifd?cn bzn ein3elnen iäben überein«

anber gelegt. — 3" ""f^r Datcrianb füt^rt uns bas Helicf (113), bas ein

IDeint^änbler an ber ITTofel unb ^wav in Heuniagen (ZToDiomagus,

3rDifd?en (Trier unb Bernfaftel) auf feinem (Srabmal (9. 50 anbringen ließ.

(Es ftellt btn (Transport ron IDeinfaffern bar, beren föftlidjer 3"l^'ilt ^cm
Coten fein Dermögen eingebracf^t t^atte. — 2lbb. 114: 3eigt ein Kontor,

in bem Bauern an Bureaubeamte il^rc padjt 3al^Icn; auf bcm (Etidje

fielet man (Selb, einen (Selbforb (fiscus) unb ein Kontorbuc^. — IDotjI

als £!abenfitilber bienten bie Heliefs (115—117), btc einen ^ucb«, einen

Sti(ferei= unb tinen ^(eifd^erlaben barftcüen. IDir fetten bie Kommis,
hie bie ITaren anpreifcn, Cud?, Kiffen mit ^ranfen unb Sticfcrei unb ge«

fticfte (Sürtel. Die ^rau, bie im ^Icifd^erlaben fi^t, ift njot^I bie ^rau
XTTeifterin, bie Bud? fül^rt (man cergleidje ben (Segenftanb, ben fle auf

bem 5rf?o§e t^cilt, mit bem Bud?e Tlhh. u^ linfs).

„Der ^unb 3at)Ireid^er römifd^er Sanbalcn (118) unb caligae in inain3

getjört 3U bin an3iet]enbften unb mer!n?ürbigften (Entbecfungen bcs Hinein'

lanbes." Xtlan fanb bort in einer Sc^ui^madjeriperFftatt 2\ l^alboffene

unb 3 gefd^Ioffene Sdjul^e, 23 Stücfe üon Hicmen unb ca. 3000 anberc

Brud^ftücfe. Die t^alboffenen 5d?ul]e, caligae (cgi. 2Ibb. ^8, ^^9), bcftei^en

aus einer mit ungefäl^r I^unbert ZTägeln befdjiagenen Sohle, einer über

il^r liegenben, Don ber bie 3aMreid^en Hiemen ausget^en, bie bzn ^u% unb
ben Knöd^el umgeben, unb, roieber über biefer, einer britten, ber Branb«
foljle, bie aus feinerem £eber voax. Die Benagelung becft fid?, tpie ber

2lugen[dpein im Hömifdv (Sermanifd^en ^entralmufeum in inain3 nod?

beutiidjer als unfere 2Ibb. leiert, burdjaus mit ber t^eute für 21IpenftiefeI

üblid^en. Beim gefdjioffenen 5d?ul], calceus (ogl. 2lbb. ^7), beberft bas

©berleber ben ^n^; aud} I]ier u?ar bie Sol^Ie benagelt. — Der Sdjut^mad^cr,

beffen IDerfftatt man fanb, arbeitete nid^t gcrabe für pornet^me Kunbfd^aft,

bie fid? auf bem foftbaren IHofaiFpflafter ber Salons bemegte; bcnn bie

meiften ausgegrabenen Sd^ul^e waren in feiner IDerfftatt, um neu benagelt

3U »erben. 3'i^^ff^" f'i"^ fid? bod? audp ein Stürf £eber, bas mit Stepp«

arbeit genau in ber t^eute üblid^en IDeife elegant per3iert ift.

Sdjojeres (Selb muß ITlarcus Dergilius (Euryfaces, „Bäcfcr unb öffent»

lidjcr Brotlieferant", ipie er fid? nennt, mit Lieferungen an ben Staat vev'

bient \:\aben; er l^at fid^ in Hom ein nod^ t^cute ftel^cnbes, paroenutjaft

auffälliges (Srabmal (119) errid^ten lajfen, auf be^en ^ries bie Bereitung

con IHel^I unb Brot unb beffen Derfauf bargefteüt ift. hierbei ift bc-

fonbers eine (Teigfnetmafdjine intereffant (IHittelftreifcn rcd?ts, üon einem

pferbe betrieben), über bereu innere (Hinridjtung uns pompeianifd^e ^Junbc

belet^ren. 2in ber fenfred^ten Stange befanben fid^ im 3""^^" hes Siein-

Camer, Hömt)d)e Kultur im Silbe. 4
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botticfjs in regelmäßigen 2lbflänben ipagred^le Quert^öl3er, bic bei ber

Drel^ung ber äd?fe burd? ben Ceig im Bottid? getrieben mürben. Dar«

nadi wav biefe Knetmafd^ine im prin3ip von ben unfercn ntdjt cer-

fd^ieben. Sonft ift bargeftellt {ohm von redjts nadj Iin!s): 21bred?nung

mit ben Beamten megen bcs vom Staate gelieferten (Setreibes; ^wzi

IHüI^Ien; Sieben bes ITTel^ls; ein Vflann be3al^lt gefauftes ITTei^I (?).

inittelftreifcn {von r. nad^ I.): (2in (Sefelle entnimmt ber Knetniafd^ine

Ceig; ^^ormen ber Brote, 3n)ifd^en ben ^wti Cifdjen ein 2Iuffetjer; Bacf«

ofen. Unten (r>on I. naci^ r.): 2Ibn?ägen bes Brots, babei ein HTann mit

Sd^reibtafel unb brei Beamte, bie FontroUieren; bas abgewogene Brot u)irb

fortgetragen. — 3ei bem Brennofen (120) füt^rt ber (Eingang A in ben

(^euerungsraum, B C D ift ber eigentlid^e Brennraum, bejfen Dadi I^eute

fetjit. — "Räbdien ber abgebilbeten Tlvt brücfte man an bie (Sefäße,

ipalirenb fie fid? auf ber (Top ferfdj eibe brel^ten, unb prägte baburd? ein

gleid^md§ig umlaufenbes geriefeltes 3anb in ben Con. Über ben Riegel

f. 5. 2^^, 25 unb 27. — Die llbbilbungen bes ^anba?erFs3eugs (121)

3eigen, wie mcnig ober rielmet^r gar nid^t fid) biefe antuen (Serate oon

ben je^igen unterfd^etben. Pie ^eid^nungen finb entn?eber nad^ gefunbenen

Stüden ober naö:i Darftellungen gemadjt, bie I^anbmerfer auf it^ren (Sräbern

anbringen ließen. Don einem fold^en ftammt bas bretecfige Helief (k) mit

Bleilot, Se^magc, §irfel (ber freilid^ rcd?t ungefdjicft bargeftellt ift),

IDinfelmaß unb IHagftab. — Der XHaurcr, ber eine IDanb oerpu^t, ift

auf eine ITTaucr gemalt (122); eben bie IDanb, bie fein Bilb trägt, ift

bie, an ber mir uns it|n arbeitenb benfen foüen. —

€tne Sdiilbevung, römi)d]cr Kultur würbe fcl^r unPoUftänbig

fein, wenn iE^r ein Kapitel über bas o?iffenf d^aftltctje Ceben
fehlen u>ürbe. 2Iber es ift fd]n?er ober unmÖglid?, bie l^ol^e

Bebeutung antüer Jurisprubens, ^ebisin, Spvadi' unb Cite«

raturforfdjUTig burd^ ^Ibbilbungen, bie in biefem Büdjlein bas

IPid^tigfte fein follen, 3u üeranfd^aulid^en. XPir begnügen uns
barauf Ejin3uu>etfen, ba% bie römifd^e mebisinifdje XDiffenfd^aft— fretlid] als 5d?ülerin ber gried^ifd^en — auf einer auger«

orbentlid? hieben Stufe ftanb; bie Hefultate jüngfter 5orfd?ung

auf biefem (Sebiete, bie uns bie €fiften3 gerabe ber I^eute aller»

mobernften Kuren im Altertum leljren, fe^jen immer von neuem
in (£rftaunen.

Die auf 2lbb. 123 bargeftellten mebi3inifdjen (Seräte flammen aus
iPol^nungen pompeianifd/er ^r3te; itjre Permenbung ift 3. C. unflar.
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VII. Bejtattung unb (Bräbcr (i(2^—132).

Der Perftorbene röurbe sunäd^ft aufgebafjrt, unb bte Über«

Icbenben nahmen von ifyn ilbfd^icb, loäl^renb Ktagefrauen 5um
^etd]cn bes Sd^mcrses fxdi Bruft unb 2Irmß fd^lugcn unb bic Cotcn«

flagc anftimmtcn. ^iefe Tlvi ber Craucr ift für unfßr (ßcfüy
toürbclos; unb bod? u>irft — u>cnn bcr Derfaffer gclcgcnttid^

eines großen Unglücfsfalls unter ben Eingeborenen in ^ffuan

ridjtig empfunben liat — bas ftunbenlang monoton fortgefe^te

bumpfe <ßet|cut von Klagefrauen ungemein ergreifenb. — ^er
Ceidjnam mürbe barauf enttpeber in einem Sarge beigefefet ober

üerbrannt; in biefem 5^0^ havq man bie ^fdje in Urnen, ^ie

Särge ober ^Ifdjenurnen mel:jrerer 5^TniIienmitgIieber Dereinigte

man längs ber Canbftragen por ber Stabt in befonbern Coten*

l)äu5d]en; bod? fommen audi €in3elgrabmäler por.

5ür bie Kenntnis bes 2lltertums ift bie (£rforfdjung ber (ßräber

fel^r rpid^tig, tt?eil Cotenl^aus unb Sarfopl^age fetjr oft mit bilblid^en

Darftellungen oerfel^en finb. 33efonbers Sarfopl^age mit 53ilber'

fd^mucf finb 3U fjunberten erl^alten. Vfian ftellte pe als fteineme

Kiften Ijer, unb 3tpar aus einem geojaltigen, ber (5röge bes gansen

Sargs entfpredjenben Steinblocf, beffenOnneres man ausmeißelte;

bie fjöl^lung u>urbe bann mit einer einsigen fd?n?eren Decfplatte

t>erfd]loffen. Xladq iljrem Material finb alfo Sarfopl^age t)iel

bauerl^after als unfere ^olsfärge (auf biefe l^at man im Deut-

fdjen bas griedjifd^«römifdje IDort sarcöphagus übertragen unb
es 3u Sarg perfürst). Die ^lugenfeiten ber Sarfopl^age nun
würben gern mit ftgürlid^en Darftellungen, gefd^mücft, ipie ipir

in Tlbb. 27 unb \06 gefeiten blähen. ^Inbern Helieffd^mucf

brad^te man am Cotenl]aufe ober auf bem <5rabfteine felbp

an (2lbb. 25, 78, ^02, \05, ^3, \\^, U9). Darunter I^aben

xvxx bes öfteren Darftellungen rein irbifd^er Befd^äftigungen ober

Dergnügen gefunben, bie nadi unfern 2lnfd^auungen als (S>vab'

fd^mucf unbenfbar finb. Der Kömer badite l^ierin anbers; bas,

ipas t>en tebenben befonbers interefftert, unb fei es IPettrentien

ober bie Coilette, fann aud^ fein (5rab sieren. (JSerabe aber

tpeil ftd] alle Wirten täglid-jer Sefd^äftigimg an ben (ßräbeni

4*
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bargepellt ftrtbcn, vermitteln uns btefe eine befonbers gute Kennt»

nis antifen Cebens. Ziehen Ssenen, bie uns befremben (u?ie

2tbb. 25), (tnben tpir übrigens bodi audi fo liebensrrürbige unb

rüEjrenbe, u>ie bie von 2Ibb. \06. beliebt rparen bei (£{|eleuten

Silber ber griedjifdjen Saqe, in benen bie (ßattenliebe gefeiert

u)urbe; in fpäterer ^eit ftnbet man audi finnbilblid^e fjinbeutungen

auf bas teben nadi bem Cobe ober Darftellungen biblifdjer

Ssenen.

gicmlid? feiten finb Silber ber J£cid?enfcier felbft. 2luf 2lhh. 124-

fct^en tüir ^tn Coten (aus ber ^^atnilie ber ßaterier?) auf bem Seid^en«

bttt, lectus funebris; 3U feinen ^Jügen liegen üier Sd?reibtafe(n (bas;

Ceftamcnt?), l^intcr bem Sett ftet^cn 3trei Ktagefrauen, bie bie Bruft.

fd^lagen, unb ein IHann mit einer (Sirlanbe; 5U i^ü§en bes Betts fietjt:

man linFs eine ^frau unb dnc ^lötenfpielerin, rorn Dern?anbtc bes (Toten,.

3ipei JTtänner unb 3njci (grauen; fdjHeßlid^ I^ocFen redjts, üom Bilbt|aucr.

ungefdjicft untergebrad^t, brei grauen (burd? bie fpi^e IHü^e, pileus, als-

Süaoinnen geFenn3eid^net, bencn teftamentarifd? bie ^^reit^cit gcfd^en!t.

mürbe?). (San3 redjts trägt ein Hlann lüeit^raud? in bas am ^u^e bes-

Bettes ftel^enbe Häudjerberfcn. ^u jeber Seite bes Bettes brennen Kan«

belaber unb Rampen. (Deutung nad? fjelbig.) — 2lhb. 125, 126 jeigen:

2lfd^enurnen, bit eine in fel^r gefälliger ^orm, bie anbre in (Seftalt eines

f^aufes, bas bem (loten 3ur IDoIijnung bienen foü. Die fidj minbcnbcn

Sd^Iangen fymbolifleren ben (Benins (5. 6) bes Perflorbenen. Hed^ts

unb linfs con bzn Sdjlangen finb (Euren angebradjt. — 2Iuf bem t^übfd?

t)er3ierten (Srabftein 2lbh. 127 fetten voix in Hifd^en, bie oben mit einer

ITTufdjel abgefdjioffen finb, ein römifdjes (Et^cpaar bargeftcllt. Die 3"=

fc^rift befagt: C 2IIbinius 2tfper \\at ber Secunbta Heftituta, feiner

<3atiin [unb ftd?] (biefen Stein) bei £eb3eiten [errid^tet]; (vivos ift

Hominatip.) Das Den!mal ftammt früt^eftens aus bem ^eqinn bes

2. 3al^rl|. n. <L^t.; älter fann es nidjt fein, ba 2^Ibintus einen Doübart

tragt, was früt^er nidjt XHobe mar. Secunbia tft 3{erl{d? frifiert (5. ^3).

Die ITTufd^elnifd^en meifen üielleid?t auf einen (Einflug fyrifd^cr Kunfi

(5. 1^) t?in, ber in ben Hl^eingegenbcn I^äuftg ift. — <£iVDa in bm Tln-

fang bes 3. 3at^rl^. n. dt^r. getjörcn bie von einem (Srabmal ftammenben

Porträtbüflen bes £. ^ntiftius Sarculo unb ber 2Intiftia plutia, feiner

(Sattin (128). 3n ber 3nfd?rift ftnb bie tOoxie: L(ucius), Cn(aei) F(ilius)

Hor(atius), Mag(ister), L(ucii) Uiberta ocier -ibertus) abge!ür3t (5. ^^6).

Die Worte t)ei§en: „Lucius itntiftius, Sol^n bes (Snacus, ßoratius 5ar=

culo, ^tlbanifd^er Salier [b. l\. JTtitglieb einer prieftcrfdjaft], ^nqleidi Dor«

ftanb ber Salier. — 2Intiftia, ^^rcigelaffene bes Lucius, piutia. — Die

^reigelaffenen Hufus unb 2Intl|us liaben bie Bilber auf eigne Koften

il^rem f^errn unb il^rer f^errin megen il^rer Derbienfte madien laffen." Die

Ratten waten offenbar finberlos; treue Diener, bie fie mit ber ^reilaffung
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bcIot|nt flattert, erfüllten bie ptetätspflid^t, bas €I^epaar njürbig 3U beftatlcn.

Die Porträts ^ei^zn d^araFteriftifcfjc fd^arfe ^ügc. — Ungcfäl^r in berfelbcn

^eit mag ber unter Xlv. 129 abgcbilbete SarFopbag gearbeitet fein. Seine

Darj^eüung — 2Id?iIIeus unb pentljeftleia im Kampfe ber (Sried^en unb

2Ima5onen cor (Eroia — ift ein treffenbes Beifpicl einer unenblid? tjäu«

ftgcn 2lvt bes SarFopt^agfä^mucfs in fpäterer geit. 3'^9ß"bcin (Segenftanb

ber tHyti^oIogie ift in fünfticrifd? unerfreulidjer tPeifc gcfd^ilbert: auf ber

Heliefflädjc brängen unb überfd^neiben fidj bie perfonen berart, ba% in

ber (fülle ber Körper jebe eble Hutje nerloren gel^t unb bie Überfidjt über

bas <San3e fel^r erfdjtpert mirb; oft geljört ein förmlid^es Stubium unb
in üielen fallen eine fel^r genaue Kenntnis ber Sage ba3U, alle bar=

geftellten perfonen rid?tig 3U benennen. Die Bet^anblung bes lUar'

mors ift bei aller Dirtuofität l^anbtperfsmägig. ©ft tragen bie fjaupt=

perfonen ber bargeftellten £^anblung bie porträt3Üge ber in bem Sar=

Fopl]agc beftatteten doten, fo in unfercm (falle in ber IHitte bie (figurcn

bes 2Id?tUeus unb ber pentt^efileia. ITTan avhzitetz bie SarFopt^agc nad?

Dorlagen, bie in HTufterbüd^ern porl^anben roarcn, auf Porrat unb fügte

nad^t^er auf IPunfd? ber ^efteller bie porträt3Ügc tjin3u. — Der fog.

Sarfopl^ag ber l^l. ^elcna (130), ber IHutter Konftantins bes <Sr., 3cigt

in feinen — auf ber 2lbb. leiber nid)t erfennbaren — gemaltigen Di»

menflonen einmal, mic Cransport unb Bearbeitung großer Steinblöcfe

ber Kaifer3eit feine Sdjmierigfeiten bereitete (S. '^), meiter aber, mie

bebenflid^ biz !ünftlerifdjc (fäl^igfeit im ^. 3^- gefunden ift. Die Dar«

ftellung ber beibcn £angfeiten 3eigt nämlic^ 3tDeimal basfelbe — tin

fd^limmes §eid?en für bes Bilbl^auers €rfinbungsgabe, bercn 2lrmut fid?

aud? im ein3elnen offenbart; bznn bii ^figurcn bieten nur eine gufammen«
ftoppelung ron IHotioen frütjerer Kunft. Befonbers ungefd^icft aber ift

es, ba§ bie römifdjen Heiter fd^einbar in ber £uft einl^erfprengen, mät^renb

bod( gan3 reale menfd^lidje Heiter gemeint finb, (Truppen Konftantins,

bie über bie unter it^nen bargeftellten Barbaren triumpt^ieren. (^cute

ift an bem Sarfopl^age fet^r üiel ergän3t.) — Übrigens barf man aus

einem foldjen Hücfgange ber plaftifd?en Kunft unb aus anberen offenbar

einen ZTiebergang bebeutcnben (£rfd?einungen ber fpäten Kaifer3eit nidjt

gleid? einen allgemeinen Sdjlu§ auf pölligen Derfall ber Kultur biefer

(£pod?e 3iel|cn; bie 21nfid?t, bas römifdjc 2lltcrtum fei fd?lie§lid? an €nt'

fräftung unb 21ltersfdjmädje 3ugrunbe gegangen, nimmt man jc^t mit

Hed^t immer metjr 3urürf.

Statten, wo ber SarFopt^ag ober bie 2tfdjcnurne geborgen ipurbe, fielet

man auf llbb. ^3^, 132. Das pyramibenförmig beFrönte (grab ber 2Ibb. 131

birgt btn (Eitus ^flauius ITTajimus, praefectus leg. III Aug., alfo einen

Bcfcl^Isl^aber bes S. 27 befprodjencn £agcrs pon £ambaefis. Der fran«

3Öfifdjc Coloncl Carbuccia, ber in ben Kämpfen mit ben Bemol^nern

^llgeriens bas (Sebiet üon £ambaefts für bie ^ran3ofen eroberte, lic§ bas

oerfallene (Srabmal miebcr l^crftellen unb bann burd? feine IHannfd^aften
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bcm fett 3öi?i^^u"^ci^tcn im (lobe lul^enbcn Kameraben unb Dorgänger in

bcr Kolontftcrung bes £anbcs eine (El^renfaloe ab^chtn. — 2lbb. 182

fdjlie^lid? 5eigt, tt»ie man fidj monumentale (3vahanlaqm längs ber !£ant>-

ftra§cn cor bcn Stabttoren 3U benhn I^at. (Eines ber bargeftellten mar
ein mirnicf^es Cotcnl^aus; red^ts unb ItnFs liegen ^albrunbe, scholae,

mit Si^cn für bie 2lnget^örigen ber Coten, bic bie (Sräber ht\u(iiitn, ober

für üorüberget^enbe IPanbcrcr.
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b'(£fpouy = 3ofept^, 2Ird?itcftonifd^e €in5ell^eiten (Eafel 28: Hr. 56;

(Tafel ^oo: Hr. ^7.

^rauberger, ^IFropoIis Don Ba'albcP (Eafel 22: Hr. 5.

^urtmängler, (Semmen III 5. 3^6 ^ig. ^89: Hr. 98.

Guides Joanne, Algerie et Tunisie p. 269: Hr. 55.

Berrmann-Brncfmann, Dcnfmäler ber ITlalerci bcs 21Itcrtums:

(Eafel ^^: Hr. 20. (Eafcl 39: Hr. 70.

3al?rbud? bcr (Sefcüfdjaft für lotI^ringifd?e (Scfdjid^te unb Filter-

tumsFunbc XXI (1909) (Eafcl III: Hr. 55.

Kifa, Das (Sias im 21ltcrtum 3lbb. 203 a, 225, 579: Hr. 87—89.

lonbon: Catalogue of Roman Pottery in the British Museum
(Eafcl VIII, XXIII: llv. 90-92.

iucfenbad), Kunft unb <Sefd?id)te I, 6. 2IufI., (Jr^Ö""^ 191- ^'^^- ^'^•

ITTau, pompcii, 2. 21uflagc, ^ignr ^76—^ 77: Hr. 5^^.

Monumenti dell' Istituto II, 58: Hr. U9. XI, 30, ^: Hr. ^9.

Monuments Piot II t. (O— ^3: Hr. 32. III t. 20: Hr. 7^^. V, t. 4/

9, 24, 27, 28: Hr. 82— 85.
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Gescbicbte der
rdmiscben Kaiser

Von 6el?.'Hat profeffor Dr. 2U v^n T>^mas^ctx>sU

^tDct Bänbc 5u ye 332 Seiten mit \2 Cafein in fünftlcrifd^er

2lu5füljrung. ^rofdjtert je ZH. 8.— 3" (DriginaUeinenbanb

ic Zn. 9.— 3n fjalbfransbanb je ZH. U.—

„Poma53ctüsfi's Kaifcrgefd^id^tc ift bic fd^rocrc ^vud^i bcr Stubien

eines rollen IHenfd^cnalters, gereift an bcr Sonne ber 5d?ön!]cit, eine

Beroälttgung unb Öefeelung bes fpröben mte bes bilbfameren Stoffes

burcf? bie Kraft gegenftänblicben Denfens unb ftilüoüer (Seftaltung,

ein X)ofument t^odjaeftimmtcn unb reifften UTenfd^cntums, in ber IPürbe

bes Sons unb im <SIan3e ber Sprad^e ber (Srö§c bes Pormurfs, bem
roeltgefd^idjtlidpen Crauerfpiel com Untergang einer gewaltigen unb
eblen Kultur, angepaßt ... So begrüßen mir Domas3ett>sfi's (5e-

fd^idjte ber römifdjcn Kaifcr, nid^t nur als eine rDiffenfd^aft»
lid^c, fonbern 3ugleidj als eine nationale ^at, als eine ein»

bringltd?e IHaljnung; unfer DoIFstum mit btn unoergänglid^cn Sdjä^en
römifd^er Staatsgefinnung unb !^ellenifd?er Sdjönl^cit 3U meieren.''

prioatboscnt S- 5cf?I«n9- ^ctbelbcrger (Eageblatt, Hr. 280. ^909.

„Die heiben Bänbe ber Doma53ems'Fifd?cn Kaifcr3eit finb eine
IHomfcn ebenbürtige 2Irbcit. IPir begrüßen l^ier tin feines
ebles Kunflmerf l^iftorijd?er Darftellung, allen u)ärmftens 3U em«

pfel^Ien, bie cintn tieferen (Hinblicf in bie XDelt ber Kaifer geroinnen

ujollen, ber fd?cu§lid?ften unb cbelften t^crrfd^er, bic je auf ^m QIl]roncn

gewaltiger Heid^e gcfeffen traben."
Vn. £. i-^aniburger Hadjrictjtcn Hr. 1^. ^909.

„Denn in ber (Tat 3U ben beftcn Büdnern bcr fd?öncn unb
miffcnfd^aftlic^cn Literatur pflegen foldje 3U get^ören, bic gc-

fdjricbcn finb, um btn 2Iutor 3U befreien, ibärme bcr (gmpfinbung
jcbenfaüs ermarten mir in [oldjcm Bud? 3U ftnbcn, unb fic 3eigt ftc^

faft auf jeber Seite bicfer Kaifcrgcfd^idjte. Bcmunbcrung unb Ver-
urteilung tragen l]tcr hm dt^araPtcr einer gegenüber HTitlebcnben gc»

übten Kritif. IPas aber 3U bicfer lt>ärmc t^in3ufommt; gibt bcm
2X?erP einen lUert, ber meit l^inaus ragt über bas, was man
üon einem ^ud? erwartet, weld^cs burdj bic lüibmung bie popu-

larificrenbe (Ecnben3 fu"bgibt." vas J^umanifiifd^e (Symnanum. vi. ^909.

i)iofjJcftc uncntgcltlid; int6 j?cftfrci.



V^vla^ t)on (ßtteUc & iUeycr in Cei^slg

Das alte Rom» Sem Wexben, Blül^en unb Dcrgcl>en.

Von Prof. Dr. (£. t>iel]l. \26 5. ZUit sal^Ircid^cn ^b-

bitbungen unb ^ Karten. (Sel>. ZTT. ](.— Jn original«

letnenbanb Vfl. ](.25

„Kom feit bcr Dölferipanbcrung bas magtfrf^c §iel unb bic Set^ii-

fud^t bes X)eut[d?en, bie emigc Stabt, bic eiiift bic tPelt bel^crrfdjte,

it^r ift btcfes tucrtüollc Büd^Ieiti gcmibmct. Zk^ IDex^m, Blül^en unb
Dcrgctjen von feinen erften 2Infängen bis 3unt (Enbe bes meftrömifdjen

Hcidjcs lernen w'n I^ier fennen an dianh einer fleincn Darfteüun^,

unterftü^t von Bilbcrn unb Karten. ITidjt nur btn 3talienreifen =

htn, fonbern jebem, bcr fidj mit römifdjer (Sefdjid^tc befaßt ober

funftgefc^idjtlid^e Stubien treiben ujill, roirb bas Büd^Iein uncntbet^r«
lid? fein." Drcsbnct yn3eigcr. Ut. 5i^\. (909-

Zur KulturgeTAicbte Roms» von profeffor Dr.

Zk' ^Ji^t. \6\ 5. (ßeljeftet m. {.— :}n original-

leinenbanb Vfl. \25

„'Bixi ift nid^t nur ein grünblidjer Kenner ber 2Intife, fonbern aurfj

ein glänsenber Sdjriftfteüer. ^arbenprädjtigc, lebensburdjpulfte
Bilber 3aubcrt er cor unfer geiftiges lluge. IPir burd|=

n?anbern mit il^m bic 5tra§en bzs alten Homs, berounbern bie pri-

vaten unb öffentlidjcn Bauten unb beobadjten im (Scroül^I bie Dor«

beiputenbc ITTengc. JPir treten ein in bie f^äufcr bcr Firmen unb
Heid^en, netjmcn teil an bcren täglidjcm £cben, bas uns mit ITTöbcIn,

(Seräten unb fonftigen €inrid^tungen foroie mit Sitten unb (Scbräudjen

begannt mad^t. JDir folgen in Stn BafiliFcn ben Hcdjtsl^änbeln, er»

frifd^en uns in btn Ctjermen an fröl)Iid^em Spiel unb mannigfad^en

Bäbern, begleiten fobann hen Perfaffcr ins Cbeatcr unb bic Mirena,

n>o bie ^irlusrennen, bic großen 3^9^^" ""^ (5Iabiatoren=Kämpfe

ftattftnbcn unb all bic raufdjcnben ^Jcftc unb Untcrt^altungen, bic ror

allem in bcr Kaifer3eit bie BcpöIFerung ber Stabt in 2lufregung ücr=

festen. Betradjtungen über (£r3ictjung unb geiftiges £ebcn, über

(Jrömmigfeit, (SottcsDcrel^rung unb Kunft brängen ^dj uns auf, unb
aud? bie Sc^attenfeiten bicfer Kultur entljüllt uns ein Kapitel über

bic Sittenloftgfeit bicfer §cit. (£s ift eine glän3enbe Kultur, bie an

btn Ufern ber S^iber burdj 3<3^'^^""^^^^tß gct^errfdjt, eine Kultur, über

bercn f|ötjc mir tHeufd^cn bes 20. 3^^^^w"^ß>^ts nur immer ftaunen

tonnen, unb bie ber Derfaffer in feffelnber Sprad^e 3U fdjtlbern üer=

ftanbcn" Dofflfdje geitung. ^0. 3ult 1909.

^)rofi?eftc uneniaeUiid} unb j>oftfrci.



Vavla^ tjon QueUe Sc ^Iteyer In Cel^jalg

Der Kampf um die I^errf*aft im (ßittelmeer.
Von prio.'X>03. Dr. p. fjerre. (80 5. (SeBj. 2TÜ. ^—
3n 0ngmaIbanb 21T. (.25

Derfaffer geleitet ben f efer 6urc^ bie geroaltigc (Sefcf^idjte bes lUittel«

meergebictcs ron ber ältcften §eit bis auf bie (Segenrpart. €r ocr»

folgt nid^t nur bie (Sutmicflung bes einseinen Dolfes, fonbcrn ridjtet

ben Blirf allein auf bie allgemeine, bcn (Sefamtraum überfpannenbe

(Hntroicflung unb auf bie fid^tbaren unb unfidjtbaren treibenben Kräfte,

beren Kamf bie ^ooojäl^rige (Se[d?idjte erfüllt unb ben I^eutigen $n-

ftanb t^at enipormad^fen laffen.

„2lus bem l^ier gegebenen Überblicf ©irb fdjon flar geiDorbcn fein,

i>a% ber Derfaffer bin oben angebeuleten 2Inforbcrungen: einer über«
fic^tlid^en 2Inorbnung bes Stoffes unb einer gleid^mä^igcn Be«

rücffidjtigung ber roefenllid^en (Entmicflungsmomente Dollauf geredet
geworben ift. 3" le^terer ^infid^t t^at er neben ber politifd^en über--

all aud? bie FonimcrsieUc (Entmicflung gefdjilbert, n?ic er aud? bie

Haffen« unb Kulturprobleme ins redjte ii^t 3U fe^en rerftanben l^at."

Dejtttftije Citeraturjeitung. Hr. 3\. »909.

Die babylonifche ©eitteskultur in xfyen Besictiungen

5ur Ku(turcntix>icflun^ ber ^Hcnfc^tjeit. Von prof. Dr.

£1. W'xndUv, 80. (56 5. <5c(?. m. {.- (5eb. ZIT. (.25

„Das Fleine IPerf beljanbelt bie ^ülle pon ITTaterial, mie wir

es nunmetjr 3ur altorientalifd^en lüeltanfd^auungslet^re beft^en, in über«

fidjtlidjer unb jugleid? feffelnber IPeife; es wirb jebem £efer, ber

fid^ für biefe fragen 3U intereffteren begonnen l^at, ungemein nü^lid?

werben." C. n. notbbeutfdje aünm. Teilung. Hr. 287. »908.

Vom 0ried)entum jum Cbriftetitum* Von prof.

Dr. 21. Bauer. (60 5. (Beiheftet m \.— 3n original«

leinenbanb ITT. (.25

3mmer beutlid^er erfcnnt man bie großen gufammcnl^änge, bie

3wifd)en ber l^ellcniftifdjen IPelt, in il^rer äußeren (Erfdjeinung unb
il^rer inneren StruFtur unb ber (Segenwart beftet^en. Sie auf3U3etgen

ift bie iutercjfante 2Iufgabe üorliegenbcn Budjes, bas in 7 Kapiteln

bel^anbelt: \. £^cüenifd) unb ^elleniftifdj. 2. Der l^ellenifd^e Staat.

3. Der l^elleniftifdje Staat. ^. Die göttlid?e Percl^rung 2Ilcranber bes

(großen, bie t^elleniftifdjen l^errfd^erFulte. 5. Der Übergang' f^ellenifti-

fdjer Heligionsanfdjauungen unb bes ^crrfdjerfultes ins römifc^c Keidj.

6. Die (Eoangelien als t^iftorifdje (Quellen. 7. I^eüeniftifd^e Heligion
in btn (Eoangelien.

profpcftc uiicntöcltlid; luxb poftfici.



Vcvia^ tjon QueKe $c Wicycv in €cip^iq,

HUS der antthen 0eiTtCSWeU» €m (Ergänsungsbud?

für ben Unterridjt an ^ealan^talten üon Dr. Karl Unahe,
Dtreftor ber 0berrcalfd]ule 3U ^Tlarburg. ](2'^ 5. 3n
0rtgmallbb. ZIT. ](.60. (Don bem (ßroglj. Babifd^en 0bcr«

fc^ulrat unb bem <3vo^^. fjcffifd^en ZTTinifterium empfol^len.)

„Sold^c Büd?er fönncn ba3U bicnen, ben beutfc^en Untcrrid^t auf
feinem äftt^etifd^en mib ptjilofopl^ifd^en (Sebiete unb t>ai tjiftorifd^en

Unterrid^t fräftig 3U unterftü^cn, aucf^ fönnen fie in ber Hid?tung
voithn, in u)eld?er bie I{unfter3iet^ungsta9e Befd^Iüffc gefaxt l^ahzn."

<Seb. nat Prof. Dr. ^Ib. niatttjias, Scrlin,
„3ntern. lDodjcnfcI?r. I. 3g. [7. VIII."

^Unb fo tt)ünfd?cn irir von gan3em £^er3en, ba§ bas fdjöne, aucf^

äugerlicf? toürbig ausgeftattete Budj balb 3um eifernen Seflanb aller

£elfrer= unb Sd^ülerbibliott^efen getjören unb im Unterridjt bie »eitefte

Pcrroenbung finben möge: tim nad^l^alttgc Befrud^tung unb Belebung
ber oerfd^iebenftcn Unterrid^tsfäd^er n>irb ber fidlere Cotjn fein."

Dr. XDolt>emax Sd^war^t,
geitfdjrtft für Den bcutfdjen Unlerridjt. 2{. 3g. 2. £}tjt

Die bildende KunTt der eegenwart Von fjofrat

prof. Dr. 3- Strsvgotpsü. 8^ 295 5. mit sa^rcidien

2lbbitbungen. <5ci|. m. 4.— 3n (Drigtnallbb. ZTT. ^.80

„2lIIes, roas uns njät^renb ber legten 3'^^'^^ f'^ lebt^aft befdjäftigt

liai, olim ba|5 barüber Klarljeit 3U erlangen gcroefen märe: ber „j^aÜ

Böcfitn", ber 3^pi^^ffionismus, ber IDiener 5e3eff{onsft{l unb bie

Kunfter3iel^ungsfrage, ber Kaifer unb bie Kunft, f^oblers IHalercien

nnt> lUinnes plaftifen; bies alles mirb I^ter in anregenber IDeife be-

fprod^en unb ron einem feften StanbpunFt aus beleud^tet."

<Set?ctmrat W. v. Seibllö,
Deutfdje Hunbfdjau. ^cft {2. 33. 3g.

„(Es tft bas (frifd?efte unb £ebenbtgfte, aud} bas perfonIid?fte, roas

in neuerer §eit über moberne Kunft gefdjrieben morbcn ift, roll (Eifers

für bas (£,d^tz in 2lrd?iteFtur , Den!malfunft, (Srap!^tf, plaftif unb
lUalerei, üolt 2lngriffslu|i audj babei, in feinem Dorgetjen mit Bei«

fpielen unb (Segenbeifpielen von einer 2lnfdjaulid^feit otjnegleid^cn."

S. Hattonal'gcitung Hr, 22.

„Dies Bud? foüte mitten tjinein in htn Streit ber ITietnungen gc»

sogen ujerben. Dann mürbe smeifellos üiel gewonnen für bie neue
Kunft unb bie fdjaffenben Künftler. StrjygomsFi tritt Ijiermit burd?

bie (Driginalität, hie i^iftorifd? fefte Begrünbung feiner 2lnfid^ten über

bie gegenwärtige Kunft weit aus bem Haijmen fünftlerifd^er 2lnfd?au=

ungen, bie fonft auf Deutfd^Ianbs t^öt^eren 5d?ulen porgetragen werben."

S. Die Kunjl. VIII 3al)rgang. ^eft 9.

i)rofj>efte unentgeltlich unb j^oftfref.



MM Verlag von Quelle & (Deyer

:: in Leipzig ::

IDiffenfcbaft unb Bilbung
(£in3eIbarftenungeTt aus allen (Bebieten beslDiffens

(Set^cftet

1 IWavt

0ng..Bb.
3m Umfange üon ^2^ bis ^96 Seiten.

herausgegeben

von pnüat«Do3ent Dr. -paul ^eirre«

Die Sammlung bringt aus ber (Jeber unfcrcr berufcnften
(5 e I e t) r t e n in anregenberDarftellung unb fyftematifdjcr DoIIftänbigfeit

bie (£rgebniffe u)if[enfcfjaftlicf?er (forfdjung aus allen IPiffensgebieten.

Sie ipill bin £efer fd?ncll unb mül^elos, ol^ne (fadjfcnntniffe

üoraus3ufet5en, in bas Derftänbnis aftueller, nji^enfd^aftlid^er

fragen einfül^ren, ii^n in ftänbiger (Jüi^Iung mit ben (fortfci^rittcn

ber lPt[[enfdjaft t|alten unb iljm fo crmöglicben, feinen Silbungs«

freis 3U ermeitern, üorl^anbene Kenntniffe 3U certiefen, foroic neue
2Inregungen für bie beruflid^e (Eätigfeit 3U gewinnen.

Die Sammlung „IDiffenfd^aft unb Bilbung" w'xU nidjt

nur bem £aien eine befei^renbe unb unterBaltcnbe £eftüre, bem
^ad^mann eine bequeme ^ufammenfaffung, fonbern aud? bem (Se=

let^rten ein geeignetes 0rtentierungsmittel fein, ber gern 3U einer

gemeiiiüerftänblidjen Darfteilung greift, um fidj in Kür3e über ein

feiner ^orfdjung ferner liegenbes (Sebiet 3U unterrid^ten.

2(u5 Htteiten:

„Die2tnsfiattung ber Sammlung i ft et nf adj unb uorn c h m. 3d?
bebe ben yuten unb flaren Drucf l^eroor. 3" ijebiegcnem faubercn Ccincnbanb
Pellt bie Sammlung bei bem mäßigen preis eine burchaus cmpfeblensojerle Dolfs»
ausgäbe bar." tu. €. (SomoU. Die i)ilfe,

„öei Einlage bicfes toeitumfaffenben IDerfes bnbcn üerlegcr unb ßerausgeber
bamit ein enfelirgrofecnlDurf getan, ba% es itjnen gelungen \)1, jumeiß erjie
af abem ifche Kräfte 3U IHitarbeitern 5U geujinnen." 5tra§burger poft.

„Das gebilbete publifum roirb bas <£rfd)cinen ber Serie „ITiffenfdjaft unb
Silbung" mit lebtjafteftem ^ntcreffe begrüben ; por allem beswegeii, nieil Derlag
unb l)erau5geber es pcrjianben l^aben, tüiiflid? l]er Dorrage nbe 2tutoren für
ihr llnternebmcn 3U geiulnnen, unb roeil bie Sänbdjen aud? äufeerlidj oortreff»
lid] ausgefluttet flnb. <2s fommt tjinju, i>a% ber äu^erft niebrige preis
ben €in5elbarfiellungen bie toeitefle Verbreitung von iiotnl]ercin fid?ert."

21hs ber Hatur. ^eft 8. 3. 3aljrgang.

„IDer an ber iianb ber bisf^er Ijerausgegebenen Sänbdjen einen Slicf in bie

Sammlung tut, mu§ ben (Einbrucf gewinnen, oa% ijier für einen fel^r geringen preis
etwas f^eroorragenbes geboten tpirb .. . Horbb. JlUgem. ^tg. ZXt.35. ^909.
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pl^ilofopf^te un5 (Ei^iel^ungsrriffenfd^aft

Die ^eltantcbauungen der Gegenwart in <ßcgcn=

fafe u^^ ^lusglctd^. Von prof. Dr. C. IDensig. 8^. ^58 5.

(Scbcftct :iTarf ^.—
„3n bcr üorliegenben

2(rbcit ergreift nun ein

IHeifter pbilof
pt^ifdjer Da
ft c 1 1 u n g s •

fünft bie ^C'

ber.initpfvdjo

logifd^cmHüft

3cug bat^nt

uns lDcn3{g

bm lüeg in

bie fo ücr«

fd?Iungcnen

pfabc berein»

3elnen pt^ilo«

fopl^ifdjenSy»

flcme.Bcioor=

Rousseau*
Von (5cljeim

ratprof.C.(öei

gcr. 8 0. \5\ 5.

mit einem potirät.

(ßei^eftet ^Harf ^.—
3n ©rigllbb. Vil. \25

„Der Dcrfaffer ^eidimt in feffeln«

ber, leidster (Sefprädjsfpradjc bas
£eben unb Sd^affen bes großen

^^ran3ofen, gel^t befonbers aud} ben

perfonen unb (£inn?irfungen nad},

hcnen Houffcau mandje 3^ee 3U

Jimnanuel Kant

^n ©riginalleinenbanb 2Ttarf ^.25

roiegenb fyftematifd^cr O»
nung ift bas Bud?

äu^crft tnftruftio
mit I^iftorifd? • fri»

tifdjen 2lnmer»

!ungen burdjfe^t.

(Eüolutionismus,

IHaterialismus

unb pfydjologis»

mus finb befon-

bers tt)ir!ungs'

DoIl 3ur Dar«
flcllung ge«

bradjt."

päbcigog. gcitdng.

Hr. ^.

S-t. 3nf]rgang.

einem (Teil ocr«

banPt; feine Sd/rif«

tcn roerben in !ur3cn

l^auptffi33en geboten,

feine Stellung 3U (El^eatcr

unb ITlufif geroürbigt, bie

^Jrauen aus Houffeaus Um«
gangsfreis genauer betrad?tct,

ferner fein £ebcn in feiner ^eit

unb feiner Stellung 3U ben <Srö§cn
jener (Hpod/c bargetan. Kur3 es ift

ein cd^tes Dolfsbud?, bas uns
gefel^lt t^at, unb es roirb eine
£ü(fc in ber Dolfslitcratur
ausfüllen." Dicf^iifc. nt. 3. ^909.

Don prit)atbo3ent Dr. <£. t> n 21 ft e r. TXiit

einem Porträt. 8». \56 5. <S>cii. Vd. {.— yi (Dviqlibb. Zll \25
^u ben Dielen umftrittenen ^fragen ber Kaminterpretation nimmt

Derfaffer Stellung unb begrünbet fie einget^enb, fo ba^ bas Budp aud?
als ein Beitrag 3U il^rer £öfung angefcl^en mcrbcn mu§. Scl^r

roiUfommcn mirb picien bie einicitenbc gro§3Ügige nnb überftdjtlid^e

Darftellung dou Kants £eben fein, bit uns bie Dorausfe^ungcn baricgt,

unter bemn feine lUerfc entftanben.



E -pl;iIofoj?^ie ittt6 Cr3lel?i«igstDlffcttfd?aft

einfübrungindUpTycbologU* Donprof.Dr^.^vroff.
8^. \39 Seiten. (ScB|eftet ZIT^.— 3n ©rtgmaircincnbanb in4.25

„Dyroff üerftcl^t es mit großem (Sefd?icf, aus ben (forfdjungs»

gebieten ber pfyd^ologie biejenigen engeren Be3ir!e t^eraus3ufdjälen, bei

Szmn ftct? o^ne innere SdjtDierigfeiten btc bisljer gemonnenen (Srunb»

begriffe bemätjren unb aÜe tt^eoretifdjen (frage3eicben an bit (Sren3c

abfdjieben laffen." rriaj <gttltngcr. Deutfdje £tteratur3ettung. Ut. 20. 1909.

Onsere SinneSOrgaiie imb «jrc 5unftionen. r>on privat,

bojcnt Dr. ZHangotb, ügl. 5. 23.

Cbarahterbttdutig. r>on profcffor Dr. CB?. €lfcntjans.
8<>. ](^3 5. (5eB]cftet IHarf ](.— 3n (Dxiqmaliexmnhanb IXlaxt \25

„Die 2lbl^anblung über Cl^arafterbilbung von profeffor €lfent^ans'

fann 3ur Dyrofffd^en „(£infüt^rung in t)ie pfydjologie" als <2rgän3ung
betrad?tct tnerben, ireldje vom pfydjologifd^en (Sebiet aufs pabago«
gifd^e I^inüberfül^rt. Das tDer!djen von (£Ifcnt^ans ift aber aud^ otjne

pfyd^ologifd^e Dorfenntniffe burd^aus nerftänblid? unb ipirb jebem
päbagogen eine ^ülle von 2Inregungen bieten .... Das 3ud?
oereinigt in fo cin3igartiger JDeife Heidjt^altigFett bes Stoffes
mit flarer unb nerftänblidjcr Darftellung, ha^ jeber (Sthilbtte,

Dor aüem jeber päbagoge, ricl (Senu§ unb ^örberung aus ber £cftüre

gewinnen mirb." päbagog..pfYd?oI. SfuMen. nr. {. X. 3a!jrg.

6itifubrun9 in die HTtbetife der Gegenwart Von
Prof. Dr. (£. ^Hcumann. 8^. \5^ Seiten. (Selic^tet Xtlatf \,—
3" ©riginalleinenbanb Vilavt \25

„Desl^alb mirb man eine fo flar gefd^riebcne furse gufammenfaffung
aller äfttjetifd^en Bcftrebungen unferer ^eit mit lebt^after ^^reube begrüßen

muffen. Die gefamte einfd^Iägige Literatur mirb üom Derfaffer bet^errfd^t.

IHan merft es feiner elegant gefd^riebenen Darftellung an, wie fte

aus bem Dollen fd^öpft. (Serabe für bzn, ber in bk bel^anbelten Probleme
tiefer einbringen wiü, mirb JTteumanns IDerFd^en ein uncntbetjr«
lid^er ^fül^rer fein." 5tra§burger poit. e. Des. ^907.

„'^tbev^btx fidj mit biefem (Segenftanbc befaßt, muß 3U
bem üorliegcnben Bud^e greifen, bznn eine 2iutorität n)ic

itteumann !ann nid?t übergangen merben."
Sdianen unb Sdjaffen, 2. ^cbruarljeft, 3al]rgang XXXV.

Das Syttem der Hftbetife» Von prof. Dr €. mew
. mann. 8^. (5el^eftet m. {,— ^n 0riginalIeinenbanb Vfl, \.25

IDät^renb ber £efer in ber „(Einfütjrung" biz fjauptprobleme ber
- ^ifltietif unb it^rer UTetl^oben, nadi benen fie beljanbelt merben, fennen

lernt, gibt ber Derfaffer t^ier eine £öfung biefer Probleme, inbem er

feine 2infd?auungen in fyftematifdjcr, 3ufammentjangenber ^form barlegt.



4?l?ilofop^lc uti6 <Er3icl?utigsn?iffctifd?aft

Prinzipielle Grundlagen d^Pädagosik u. Didaktik«
r>onprof.Dr.Xr>.Hein. 8^. \ß^25. (S>eii.m.\.-3n(Dt\g,h^,m.\25

„W. Hein ift einer ber tüdjtigften unb anerfannteften päbagogcn
unfercr geit . . . IDcnn nun ein folcher IHann fidj cntfdjUegt, ^m Hetd?«

tum feiner (£rfat^rungen in einer Scijrift, bie ntcl^r einem 2lbri§ als

einer ausfül^rlid^en Darflellung gleid^t, in flreng fyftematifd^cr j^orm
nieber3ulegen, fo ift biefes ^üd^Icin r>on oorntjerein I]ot]er Bead^tung
iDcrt. Der Derfaffer fennt bic einfd/Iägigc Literatur genau unb
n)ei§ alles im §ufammenl]angc leidet unb fa§Iid? bar3uftcflen. (£s ift

föftlid? 3U lefen, n?ie er im (Segenfa^ 3ur mobernen Denfmeife bic (Er«

3iebung üiel t^öt^er fdjä^t als bic bIo§e Ünterroeifung, roie er 3cigt, ba%
es bit I^ödjfte 2lufgabe bes ITTenfd^enlebcns ift, eine d?ara!terDoUc per»
fönlidj!eit 3U merben, unb mas €itcrnt^aus, Sdjule unb Staat 3U tun
traben, bamit bas l^ot^c giel erreid^t n?irb . . . Sonad? glaube id? fagen
3u bürfen, ba^ Staatsmänner, Hatsl^crrcn, €Itern unb £el^rer fel^r r>icl

aus bem Büd?Iein lernen fönnen." ©etjeimrat muff, pforta,
neue preu§. (KreusO gcitung. 3^. Des. ^909.

Praktif*e er^iebung* r>on Direktor Dr. ^. pabft. 80.

123 5. mit sa^r. 2Ibbilb. (5cl^. IM, \.— Jn ©rigbb. m. \25
„Dilles in allem ^ahtn mir t^icr ein üortreffIid?es Bud?, bas

man mit größtem Pergnügen lieft unb jcbcm aufs roärmftc empfel^Ien
fann, bem ^ad^mann wie bem £aicn. (Einige Kapitel luic bas 3. feien

ten (Eltern befonbers 3ur £eftürc empfol]Ien, fic ftnben t>a golbcnc
IDortc. 3d? bin über3eugt, bas Sdjriftd^en U)irb fid? üielc (Jreunbc
ernJCrben." 5citfi?rift für öas (S>fmnaf{aItDefcn. (909.

SIitiDe Kn )t, ptdftifdie ^Erjieljuiiy.



Sdjiact uni> (Soettje. Hus £ient)atl>. Klaff. Weimax.

5prad]e Literatur äunft

dnS^t D^Ut$d>* <£infül^rung in b'ie ^Tluttcrfprad^e oon (5cl^.

Hatprof. Dr. 5rtcbrtd]Kru^e. 8». 2. 2luflage. ^ 58 Seiten.

<5ei^eftet Vflavt \.
— ^n (Driginalteinenbanb Vflatt ;(.25

„Das Büd^Iein barf als eine Dortrefflidjc Belet^rung über bas
IDefen ber beutfd^en Sprache freubig begrübt ocrben. (Es entt^ält

3ebn 5ir>angIofc, aber n)oi]l 3ufamTnenI|ängenbe Kapitel, bie fid? gleid?«

mä§ig burd? fidlere Bcl^errfd/ung bes Stoffes, ?Iare €ntu){(f'
lung ber Probleme unb (Sefe^e unb frifd^e 2lnfd)aultd^feit ber

DarfteÜung aus3eid?nen. IXiefe Por3Üge mad?en bie Sdjrift, 3umal an
Belegen unb proben md?t gefpart mirb, 3U einer an3iel^enbcn £eftürc

für jeben (5ebilbeten. 2tber aud^ ber ^fad^mann mirb ben 2Iusfüt^rungen

nidjt ol^ne (Senu§ unb (Scminn folgen. IHan fielet, wk ber Derfaffcr

aus eigener reidjcr (2rfat^rung tjeraus feine 2Infid?ten unb ^^orberungcn

formuliert unb bemül^t ift, 3u!ünftiger ^orfdjung ben Boben 3U bereiten . .

.

Das <San3e wirb bel^errfdjt üon bem ujteberl^olt ausgefprodienen £eit'

qebanhn: Die (Scfd^idjte eines DoÜcs ift 3ugle{d? bie (Sefd?id?te feiner

Spradjc unb umgefetjrt. So oerbient bas Büd^lein n)arme(£mpfel^lung."
(D. C. Citerar. (Lentralbl. f. Deutfdjlanb. 5. ^ebr. J1908,

]CautbUdU119. Ponprof.Dr.C.Sütterlin. 8«. ^9\5.mit3aljlr.

2lbbilbungen. (ßetjeftet ZIZ \,— Jn ©riginalteinenbanb m. \25

„ . . . (£im ^an3 üortrefflid^e Orientierung bietet S. mit bem
©orliegenben Büdjiein. Der beljaglid^ie ^flug ber ^ebe cereinigt fid? mit
Klarfieit unb 21nfd?aulid^!eit ber DarfteÜung, fo ba% audf ber

^ernerftel^enbe mit Derftänbnis folgen fann. ^rembartige u)iffen[d?aftHd?c

^usbrürfc n)erben möglidjft cermicben, gut geroäljite unb oft amüfantc
Beifpiele aus bem Deutfd^en unb feinen Dialeften unterftü^en bii ttjeo«

retifd?en 2IusfÜl]rungen." Utiip..prof. Dr. Gilbert Ctjumb. ßvantf. Scitg. 1908.



I

B[| Spvadyc, ^iicvaixtv, Kimft

Der Sagenkreis der nibelungen. Von prof. Dr. (5. ^013.
8 0. \ö\ 5. (5cB^cftct mavt {,— Jn ©nginallcmcnbanb ITTarf ^.25

„Dem jungen Stubiofen, ber ftd? 3um erften IHalc mit ben ^^ragcn Der«

traut madjen wiü, bic fid? an bas nibelungenlieb anFnüpfen, bürftc es eine

ebenfo miüfommenc (Sähe fein rote bem 5d?ulmanne, ber cor bcr £ePtüre

bes £iebes mit feinen Zöglingen bas Sebürfnis fül^It, in loenigcnStun»
btn audi bie neueften (Srgebniffc ber ^^orfdjung auf biefem (Sebictc

Dor ftcfj üorüber3ict|en 3U laffen." ZTcupi^iioiogifcije siatter. ^eft ^2. ^907.

CeSStng« r>on(SeE^eimratprof.Dr.K.m.rOerner. 8^. ^595.
mit einem porträt. (5el^. XU, \.— ^n 0riginalIeinenbanb Vfl. \,25

„(Eine üor3ÜgIid^c unb 3ugleid? eine mit ber (Sabe fnappcr imb
Harer 21nmeifung ausgeftattete ^^üljrerin tpirb bahzi H. HT. Wtvntvs
fur3e £effingbtograpt^ie fein. 2Iuf ^59 Seiten erl^alten mir eine ^ülle
von 2Inregungen in ftiliftifd? fein abgerunbctcr ^orm. ITir

begleiten bzn Did?ter unb Sdjriftfteüer burdj alle Stufen feines reidjen

IPirfcns. Den mutigen cifernen Qarafter, hm fraftpollften 2Iutor

unterer Literatur lernen mir hnnen in bem gerabc3u fpannenb gc«
fdjri ebenen 3ud?e, bas uns nid^t mieber losläßt, wenn mir uns il^m

einmal gemibmet iiaben. Unb habei ift mit bem £zbzn £effings feine

Did^tung beftänbig cermoben unb ebenfo Jfeffings (Slaube unb lüiffen
mit hm Sdjöpfungcn feiner Didjtfunft." «ei,. Hat 21. mattt^ias, Seriin.

ITlonatsfrfjrift für tjöl^ere Sdjulen. Dcsember ^908.

Das hlaSStSd^e ^eiman Poninebrid? Cienliarb. 80.

\6\ 5. mit Bud^fd)mucf. (ßef|. Vfi. l.— 3n (Driginallcincnbb.m. ^.25
„<£in treuer E^üter ftel^t ^x\^ Sienl^arb am Cor bcs (Sraltempels bcr

ibealiftifdjen lüeltanfd/auung unferer flaffifdjen Kunft üon ibeimar.
Unb mit tiefen Bcgeifterungen, mit priefterlid^er UPeit^e, mit
cd?ter Umarme, ein mal^rl|aft (gläubiger, rocift er uns immer
mieber l)in auf bas ein3tg (£im, was uns not tut: ba^ mir bie Seele,

bas tüefen biefer H^eimarer Kultur uns mal^rt^aft innerlid? aneignen
unb bas gan3e tiefe (Empfinben, bie Sid^erlic^fcit unb <5emi§l^eit oon
il^rer üollfommencn unb l]öd?ften Sdjönljeit unb XPat^rl^eit in uns er«

fat^ren. 3" großen Linien 3eidjnet er hm (Entmicflwngsgang, hm 2iuf«

ftieg Don ^riebrid? bem (ßroßen unb Klopftocf bis 3ur DoUenbung in

(Soetl^c, unb legt htn Wext nnh bie Bebeutung ber ^fül^rcr in il^rcn

Befonbcrl^eiten bar." 3uiius ^art. Der trag. 30. mai 1909.

I)einncb von KleiTt* Von prof. Dr. fj. Kocttcfcn. 80.

\52 5. Znit einem porträt. <5eli. m. \.— (5cb. m, \.25
„(Eine trefflid^e, auf felbftänbiger ,forfd?ung rut^enbe ^u«

fammenfaffung unfcres U^iffcns über Kleift mirb l^icr geboten.
Die Fnappen ^Inalyfen unb äftt)etifd?en IDcrtungen ber Did?.

tungcn cntl^alten eine ^f ülle bes 2lnrcgenbcn; Dor3iiglid^ mirb bas
edjt Kleiftifdjc in bcn (Scftaltcn bcs Didjters rcranfd^aulid^t unb ein Sc»
griff t>on feinen pfydjologifdpcn unh ftiliftifd^en Jlusbrucfsmittcln gegeben."

i. D. Königsberger Ullgem. Reifung. 27. hUiri (908.



S^vad)^, €itcYatut^ :Kuttft

(ßusikaltscbe Bildung und Gtjx^hvw^ jum musi-
halisAen I)Ören«. DonprmatboscntDr.i^rnoIbSdicrtng.
80. \60 S. V>xo\&i\Qxi m. \.— Z^ ©rtginallcmcnbanb ZH. ^.25

2Iuf tDcnigen (Sebieten ber

Kunft l^errfdjt I^eutR audj in ge«

bilbeten Krcifen fold^e Unbilbung,

xüxt auf bcm ber IHufif. Xinb

bod? ift es beinat^e jeber

mann möglich, ftdj burdj

5elbftcr5iel]ung bie

(Srunblagen muftPa»

lifd^en Derflänbnif»

fcsan3uctgnen.Die

IDege l^ier5U mill

Derfaffer biefes

Bud^es auf3cigen.

(Er erörtert 311=

näd^flbieDoraus-

fe^ungen, (Srunb»

lagen unbgiclebcr
mufifalifdjen Sil.

bung unfercr §eit,

Grundriß d^r

flßusikwissen

Schaft Von Prof. 2iusD.b."pTotbten

Dr. phil. et mus.^ u g
Hiem ann. 8^. \60 Seiten.

(Scbunben ZTTar! \.— 2^
0nginalldncnbanb Xdaxt \25

„(Ein pt^änomenales Büd^«
lein, auf 160 Seiten eine 3ufam»

menfaffenbe, in berounberungs»
iDÜrbiger Überfid^tlidjFeit aufge«

rollte Darftellung ber gefamten

IHufifmiffenfdjaft, eine (£n3Yno»
päbie üon mt bagemefener Kon«

3crlcgt bas IDefen bes mufifalifd^en

(Senuffes in feine Beftanbteile, fudjt

"btri 2inteil bes (Sefüt^Is» unb Dor»

ftellungsnermögens nar3ulegen

unb regt auf biefe XPeife

bie bilbungsfätjigen £efer

3U eigenem ZTadjbenFen

unb gcfteigerter Der«

tiefung in bie UTeifter»

ujerfc ber Sonfunft
an. So bürfte bas

Büchlein als Be«
rater unb ^fül^rer

für aüe muftf=

freunbe unb als

ein Beitrag 3ur

pra!tifd?cn IHufif'

äftt^etif tjodjtüilÜom»

mcn fein.

3entration eines ungctjcu«

Stoff» unb 3<>eengebic«

tesl Der berül^mte£eip3iger

inufiFgeIcI|rte .... beljan»

belt in biefer feiner er»

ftaunlid^en 2Irbett
ben gan3en Komplej üon lüiffcn«

fd^aften, Vit biencnb ober felbftänbig

in itjrem gufammenfd?Iu§ Vit mo«
berne IHufüroiffenfd^aft bilben; . . .

Betben, Itlufüer ipie ITIufiffrcunb,

^axxn Hiemanns (Srunbri§ ber

inufi!n?iflfenfd?aft als ein Buc^
üon ftarfem Bilbungsmert
nidjt marm genug empfoljlen
u) erben." S- Pf-
Hamburger ITact?ridjten. Hr. 30. ^908.

„Hiemann üerftet^t es, u)ic fein axi)>zxzx, in fnappefter
(form ein anfd?aulid?es, allerbtngs nid^t für oberflädjlidje £efer gc«

cignetes Bilb 3U geben. Der ^a&i\xiann, ber ja alle (Erfdjeinungen bes
£etp3iger (Selel^rten !cnnt unb ebenfo aud^ alle feine 3^nfid?ten, ftnbct in

bcm neueften Büd^elc^en eine üortrefflidje Hac^fd^lagegelegenl^eit beren

mertoollfte bie Siteraturangabe 3U )it\\ oben angefüt^rten ITtaterien ift."

^. U. 3ntern. Citcratur a. tnuilfbeddjte. iTr. ^3 a. \<it. (5 3alirg.
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Bürgcrfunöe • Volfsxo\vt^äriaftslel}ve

Politik* Von Prof. Dr. 5r. StievSomio, S». ^70 Seiten,

(ßcl^cftet ZHarf ](.— 2^ (Dvig>mailemenhanb Vflaxf \.25

„3" gtofcn §ügen, ftets bie I^iftorifd^cn gufamment^änge tjcraus»

arbeitenb, gibt es bie (Srunblinten einer miffenfrf^aftlid^cn
politif unb in feffclnber IPeife sielten am £efer bk (Srunbprobleme
ber für jebc politifc^e Stibung unentbct^rlid^en Staatsleljre
üorüber. lüefen unb $wed, Hed^tferttgung unb typifd/er IDanblungs«
pro3e§ bcs Staates, feine natürlidjen unb fittlid^en (Brunblagen mit
fjinblirf auf geograpl^ifd^e £age, ^familie, (£Ije, (^rauenfragc unb Pölfcr»

funbe, Staatsgebiet, Staatsüolf unb Staatsgewalt mit il^rem reid^en

3nt^alt, Staatsformen unb Staatsrcrfaffungen werben geprüft unb ge«

wertet. UTonard^ie unb Dolfsoertretung, parteiwefen unb '^mpzxialis'

mus, !ur3 alle unfere geit bewegenben politifd^l^n '^^been

fommen 3Ur Sprad^e." Commcniusblälter für t?oirser5tet)ung. Jl- ^eft. ](6. 3al)rg.

einfübrun9iiid*Red>tswi$$eTi$*aftr>onprof.Dr.(5.
^abbrud?. 80435S.m.2portr. (5cli.Zn.]i.-3n0rgirbb,ZlH.25
„3" einer §eit, in ber man mit Kecfjt bürgcrhuiblid^e Kennt»

niffe 3U einem wefentlid^en Beftanbteil unferer allgemeinen Bilbung
3ätjlt, ift uns eine (Einfül^rung in bie Ked^tswiffenfd^aft bcfonbers will»

fommcn . . . Uid^t etwa tintn oberpdjlid^en unb bem (Scbäd^tnis bes

£cljrers balb wicber cntfd^roinbenben 2Ius3ug ber widjtigften (Sefe^es»

Dorfd^riften erl^alten wir I^ier, üielmel^r werben uns bk rcd^tspl^ilo«

fopt|ifd?cn unb red^tspolitifd^en (Srunbgebanfen bes gcitenben l^eäftS'

3uftanbes im allgemeinen unb auf btn ein3elnen Hed^tsgebieten im
bcfonberen bloßgelegt (Es würbe 3U weit füt^ren, I^ier eingetjenb

bie ijüllc ber in biefem Bud^e ent^aitzntn Probleme auf3u»
3äljlen. XPir fönnen nur wünfd^en, ba^ es Don oielen gclefen wirb."

I>eutfd?c Öeamtenscitung. ZXr. 2. 33. 3aljrgang.

CltlSere Gmd^te unb «^rc Hcform. Von Prof. Dr. IT). Kif d?.

80. \7\ Seiten. <5cljeftet ZIT. l— Jn (2)nginaUeinenbanb m. ^.25

„(Ein prächtiges Büdjiein, bas iPefen unb 2lufgabe unferer (5e«

rid?te gemeinoerftänblid? barftellt unb 3U btn Keformfragen in fo treff »

lid^cr, über3eugenber unb fad^Iid^er XPeife Stellung nimmt, ba%
id^ es im 3"terefe bes 2lnfel^cns unb beren 0rgane gerne jcbem
Deutfc^en in bie ?ianb geben möd^te.'' Das Hcdjt. itr. u. x^os.

Die Deutsd>e ReiAsverfassung* r>on (Sc^. Hatprof.
Dr. pE^. ,gorn. 8«. \26 5. (Seil, m, \,— Jn ©rigbb. m. ^.25

„Die oorliegenbe gemeinüerftänblid^c Schrift bes t^eroorragenben

Sonner Hed^tsgeletjrten mad^t ben £efer in leid^tfaßlidper ?Iarer
unb prägnanter Darftellung mit bem XPefen ber beutfdjen ^eic^s»

üerfaffung btfanni . . . 2lls willFommene Beigabe ift bem fetjr 3U
cmpfctjlenben, com Perlage t)or3ÜgIid? ausgeftatteten unb preiswerten
Sd?riftd?en ein fur3er Überblicf über bit Literatur bes ^eidjsftaatsrec^ts

angegliebert«'' Citctarifdjcs gentralblatt. nt. l. J908.
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(ßefc^tc^te unb (ßeo^va^ffU

R3mifd?er 5Wf<i?crIaben. 2tus Camer.

RÖmiTd^e Kultur im Bilde« fjcrausgegebcn unb mit

(Erläuterungen t>erfeB^en von Dr. £j. Camer. ](75 ^bbtlb. auf

96 Caf. unb 6^ 5. ^e^. ^Srofcb. Vfl. l— 3n ©rtgtnallbb. ZH. (.25

(Ein funftijiftorifd^er 21tlas für aüe ^reunbc bcr ^ntifc unb folcf^c, btc

CS ipcrbcn tpollen. Der f^erausgcber füt^rt uns an ?ianb eines retcfjcn

anfd^aulicfjen IHatcrtals bie pcrfdjiebenen ^u§erungen römtfd^er Kultur
fomie bas antife £ehtn felbft im Bilbe cor unb 5cigt uns ntd^t nur,

was römtfd^e Kunft unb 2Irbeit in Hom unb 2^a\\tn, fonbern and} in hen
übrigen Säubern bes römifcfjen Heid/es t»or allem in Deutfd^Ianb geleiftet.

X)aS alte Rom* Sein IDerben, ^lül^en unb Pergel^en. Don
profeffor Dr. (£. T>ieljl. \26 5. ZHit sal^Ireid^en 2lbbilbungen

unb ^ Karten. (5et^eftet m. \.— ^^ ©riginatlbb. ZTT. 1(.25

„Hom feit ber DöIFermanberung bas magifdjc §iel unb bie Setjnfuc^t

bes Deutfd^cn, ^le emige Stabi, bie cinft bie IPelt bet^errfd^te, it^r i^

biefes mertüoUe 3üd?Iein gcmtbmct. 3^^^ IPcrben, Slül^en unb Dergeljcn
von feinen erften 2lnfängen bis 3um ^nbe bes u?eftrömifd?en Heid^cs
lernen mir t|icr hnnen an ?ianb einer flaren Darftellung, untcrftü^t
ÜOn Silbern imb Karten." Dresbner ^Inseiger. nr. 3<k\. 1909.

(ßobammed und die Seinen* Ponprof.Dr^.Hecfen.
borf. 80. (38 5. (5el^eftet ZH. (.— 3n Originallbb. m, (.25

„Unter ben in jüngfter geit fid? mit crfrculid?em ;^ortfd?ritt mct^renbcn
Darj^cüungen ber islamifd^en 2Infängc für weitere Kreifc nimmt bicfcs
Budj eine gan3 t^croorragenbe unb befonbcre Stelle ein."

K. ©e^fr, VOitnti ^eitfdjrift für bie Kunbe bes morgenlanbet. Bb. XXI.
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Zoologie un6 Botanif H^^
HnUitung ju joologifd^en Beobad)tuii0eii. Ponprof.

Dr.5.:Da{jr.8o. ](605.m.5aE^Ir.2lBb. (5el^.m.^,— (2)rtgbb.Zn.^.25

Pas 23üd?Ietn toifl ben gebilbcten £aten 5U einer planmäßigen 3e«
obadjtung ber Ctertnelt anleiten, inbem es it^n in bie mid^tigften Ijier3U

geeigneten IHett^oben einfül^rt nnb itjre 2lnroenbung in ber prajis 3cigt.

€s tft ein unentbel^rlirfjer Hatgeber für jeben ZTaturfrcunb 1

D^l* Ci^thÖtp^f» Seine 5orm u. fein Bau unter bem (£tnflu§ ber

äußeren DafeinsBebtngungen. Von Priüatbos. Dr. (EugenHeres*
beimer. 8M(405.m.3abrr.:^bb.u. 8Caf. (ßcb.mi.— 0rgIIb4.25

„Der Der«

faffcr gibt

nid^t ctioa

eine trocfenc

fyftematifd^c

2luf3äl)Iung

unb Befd^ret»

bungbcrner«

fdjiebenen

Zierformen,

fonbern fein

Streben gel^t

bat^in, biefe

feinen £efern

aus itjrer

(Enttpicf'

Inngs« unb
£ebensgefdjidjtc 3U erflären, 3U 3cigen, roeld^en (Einf!u§ bie umgebenbe
IPelt auf bercn ^an ausgeübt, unb meldte Be3iet|ungen fid? baraus

3n)ifd?en Q^ier 3U Cier, 3U ben pflansen unb ber übrigen lebenbcn unb
nidjt btkhtzn Hatur ergeben muffen.'" uus ber Sftimat. ^eft 5. X909.

Die Saugetiere Deutsd^lands« Pon priüatbosent Dr.

.^enntngs. S^. \7^ Seiten mit 3aljlr. ^bbilbungen unb \ Cafel.

<5eljeftet TXlatt \,
— Jn ©riginalleinenbanb ZTTar! \25

„Diefc €igenfdjaften 3U mürbigen, fdjeint uns ber Derfaffer bes por*

liegenben Büchleins befonbers berufen 3U fein, benn er rereint bie gan3
gebicgenen Kenntniffe bes Zoologen mit bem liebeüoflen Blicfe bes Hatur«
freunbes, ber ein rein ibeelles 3"tereffe liat an ber (Hrtjaltung unferer

Ciermelt, er unterläßt es aber baneben nidjt, ftets audj beren mirtf^aft»

lid^c Bebeutung voü 3U mürbigen. So finb hie in unferem Bänbc^en
gegebenen Sdjilberungen nidjt etwa trocfene 30oIogifd?e Befd^reibungen,

fonbern aus bem oollen £eben gefd^öpfte ZTaturbilbcr, bie in

gleid^er XDeife ben ^Jorfdjer mie £aien, ben 3äger wie ben Haturfreunb

fcffeln n>erben." 5or^. nnh ^agbscttnng. Hr. 5. 9. 3al}rgang.
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i Zoologie unb öotanlf

HnUitung jur BeobaAtung der Vogelwelt» r>on

prioatbosent Dr. ^ immer. 8^. ZHit ^alilvexdien ^Ibbilbungen.

(Scl^eftet 2Tlar! H.

—

3n (Driginalleincnbanb ITTar! \.25

Das Büdjicm entl^ält 5um großen Seile in crtpciterter ^Jorm bie

VOinh, bie ber Derfaffer alljäl^rlid^ feinen Sd^ülern auf ben ornitt^olo»

gifd^en (ErFurfioncn gibt. Ific es aus ber prajis Ijeraus gefcbrieben ift,

fo ift CS aud? für bie prajis bcftimmt: (Hs foU fein Kompenbium ber

©rnitt^ologie fein, fonbern Einleitung für ^tn praftifd^en Beobadjter

brausen in IPalb unb ^elb bieten. Der Derfaffer trofft, ^a% bas Süd?'

lein nid?t allein als Einleitung, fonbern aud? als Einregung 3um Beob'

adjten unferer Dogelroelt gute Dienfte leiftet.

Cier- und pflanjenleben des flßeeres* Von prof.

Dr. EI. rcalBianfoI^n. 8«. \ö^ 5. mit \ färb. u. 2 \diwav^en

Cafcln fotDie jatjlr. Elbb. (ßelj. EIT. ](.— 3n 0rigUbb. Ell. \.25

Dies Bud? gibt eine überftdjtlidje Darfteilung bes reid?en £ebens, bas

alle 5djid?ten bes Uteeres von feiner (Dh^x^äd^t bis t^inab 3u ben größten

Ciefen becölfert. €s merben l^ier bem £cfer hit Elrbeitsmetl^obcn unb

^Jorfdjungsergebniffe ber moberncn03eanograpl|ie üorgefütjrt, ^k
beftrebt ift, bie Kette von Be3iel^ungcn flar 3U legen, n?cldje bie unfc^ein-

barften Deränberungen bes XDaffcrs mit bcn £ebensäugerungen ber

l|ö4ftorganifterten Seetiere cerbinbet, unb bie bamit in bas praftifdjc

ithtn übergreift, inbcm fie andi bie (Jifdje 3um (Segenftanb it|rcr ^ov'

fd^ungen madjt, ein (£r3eugnis bes IHeeres, bas mand^em 'Ean^e ^rfa^

für bie Unfrud^lbarfeit bes Bobcns gibt. Bei bem ftänbig fteigenben

3ntereffe für alle (fragen berlTTeeresbiologie mirb bas rei^ iüuftrierte

Bänbdjen fidjer allen Haturfreunben ©iUtommen fein.

Ccuijtenöe 5m<1)'- ^l"* IIa t tja n ) oljn, tCiet« unb pflanicnlcbtn bes lltecrcs.
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Zoologie unb ^otanif [! lü

Befruchtung und Vererbung im pflanjenreicbe*
Don profcffor Dr. (ßiefcnB^agert. 8^. X56 5.mit ^ai}lv.2{bb'\{h.

(ßcl]eftet ZUavf \,
— 3n ©rigmalkinenbanb ZHarf \.25

^ier Derfaffcr ijat es mit (Erfolg üerfudjt, ein tieferes Derftänbnis

für bas (Entiüicflungsproblcm im Pflan3cnreidjc in feinem gufammen»
iianq^ mit ber Bcfrud^tung unb Dererbung 3U mecfen . . . Die 2Irt ber

iarftcllung loirb bas mit guten 21bbilbungen cerfet^ene Bud? jebem für

Haturmiffenfdjaft 3ntereffierten 5U einer angcnetjmen£eftürc mad^en.

"

iüt^Iings tanbtoirtfdjaftl. Leitung. Hr. 20. H908.

Pbanerogamen (BtütenpfTanjen). Von Prof. Dr. (£. (5tlg u.

Dr.ZlTufd^lcr. ^725.m.3ayr.^bb. (Scl^.ZlT.](.— 3n0rigUb.^25
„Wev bies \72 Seiten ftarFe Bänbdjen gelefen, n?irb hen beiben Der«

faffern oolle 2lnerFennung 3oüen muffen, $a^ ftc es üerftanben, auf fo

befd?ränftcm Haume bas gerpaltige (Scbiet ber pl^anerogamen fo über»
fidjtlid^ unb erfdjöpfenb 3U bel^anbeln, 2luf eine fur3e (Einleitung

über bk njefentlidjftcn (Scftd^tspunfte ber mobcrnen pfl[an3enfunbe, bie

(Sefcfjledjtsüertjältniffe, Befrud^tung, ^rudjt unb Samenbilbung bei bm
BIütenpfi[an3en folgt bie Sd^ilberung ber bebeutenbften ^familien bes

pflan3enreidjes nid^t nur ber cinVimifd^en ^flora, fonbern aus allen

(Sebieten ber (Erbe, fomeit es fid? um Xlu^- ober 2lr3neigen>äd?fe

t^anbelt ... Da aud^ bie gierpflansen berücffid^tigt finb, eignet fid? bas

IDerfdjen insbefonbere aud? für (ßärtner unb Blumenliebtjaber jeber 21rt."

Deutfdje (Sätlnepgeitung, Hr. 12. 7. 3at]rgang.

KryptOgamen (2ltacn, pit3e, 5led]ten,moofcunb5arnpfIan3cn).

prof.Dr.Znöbius. ^685.m.3at^lr.2lbb. (S>eh.m,\.— <5eb.m.\25

„Diefer 2lufgabe l^at fid? ber Derfaffer in anerfcnnensujerter
IDeife unterzogen. IDas er auf ben \68 Seiten bes Budjcs bietet,

gibt nid^t nur einen guten Überblicf über bas ausgebet^ntc (Sebiet

ber Kryptogamenhinbe, fonbern crmöglidjt bem £aien aud?, fid^ in einem
fleineren (Scbiet bie erfteu Kenntniffe an3ueignen, auf (Srunb beren er

bann mit ^ilfe ron ausfüt^rlidjeren Scljrbüd^ern fidj n?eiter einarbeiten Fann."
(5. Cinbau. Dcutfdjc Citeraturseitung. ^0. 3uli 1909.

Die 231ütiMi ber nabi'll]ol59rtväd?ie. Uus <5 ief eri t)a ^ e ti, Befrud^tung uiib Oererbutig.
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^}^ Pt)VftfoCccbnif ^^

ITlorfcappa rat. üus £)amad?er, Celcgrapl^ie unö Celepljotiie.

Die 6Uktnjttät als Cicbt- und Kraftquelle^ Von
priüatbojent Dr. p. fitjerstjeim. 8<^. j(29 3. mit sai^lrctd^cn

2lbbitbungen. (5cl|. 7X1, \,— ^n (Dngmaltemcnbanb IH. ](.25

„^cutc ift bas Deripcnbungsgebiet bcr <£IeFtri3{tät ein fo augerorbcnt«

Ii4 ausgebetjntes, ba§ ipot^l ein jebcr nicljr ober mentger mit itjr in

Berüt^rung fommt. Destjalb fann man es nur banFbar begrüben, tpenn

audi bzmkaizn buvdi ein fo flar gefd?riebcnes Büd?Iein ein (Einbltrf

eröffnet tpirb unb in großen ^ügen bic (Srunbbegriffe ber (Elef»

trotedjnif bargelegt iperben .... Die forgfältig ge3eicf?neten 2lbbil«

bungen beleben bie Darftellung." €iefttoted?nifd?c geitfdjtift. ^cft ?. ^90?.

I)örbare, Sid>tbare^ 6lektmd^e und Rontgen-
ftrablen* Pon (5et|. Hat prof. Dr. ^r.Hccfcn. 8^. ](32 5.

mit sayrcid^cn 2lbb. (Scl^. ZH. ](.— 3n ©riginallbb. ZH. ](.25

„(2in Dortrcfflid^er ^üt^rer ift bas oorliegenbe Bücfjlein. 3n
oorbilbltdj flarcr Spradje, von leid^terem 3U fd?n?erem anftcigenb,

werben nad? einem meljr einleitenben Kapitel über Ut VOtUen in üier

©eiteren 2lbfd?nitten bie oerfd^iebenen, im Citel bes XPerFd^ens ange»

gcbenen Stral^lenarten bel^anbelt, bie t^örbarcn, fidjtbaren, ele!trifd/en

Strat^Ien unb bie Strat^len ol^ne lüellen. IDir iperben jeweils mit ^tn

wid^tigften (Erfdjeinungen unb f^ypotl^efen bes bctreffenben (Ge-

bietes hefannt gemad?t, fotrie in beren Zlu^antDcnbung für bie
prajis eingefüt^rt, unb wir bekommen fo einen Überblicf über biefes

fdjtpicrige, aber wotjl audf intereffantefte (ßebiet ber ptjvfif." <Baea. t909.
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^lfy\\t, Zcdynit

einfübrung in die eUktroAemie* r>on prof. Dr. w,
'Sexmhadt. 8». ^^^5.mit5at]Ir.2tbb. (5ctj.m.](.- (S>Qhb.m.\.25

„3n btcfem ausgeseid^netcn lücrFd^cn unternimmt es Der 2Iutor,

\zhzn, ber bic (Srunbbegriffe bcr CCliemic unb pt^yfif fcnnt, mit bcm
(Sebiete ber (£Ic!trodjemie in feinen fiaupt5Ügen befannt 3U madjen.
(2s tpcrben 3unäd?ft bie f^auptgefe^e ber (21e!tri3itätslet^re unb ber pljy

ft!alifdjen Cljemie, bie 3um Derftänbnis ber €IeFtrod?emic nötig ftnb, i n
anfd?auHd?cr Xüctfc, unterftü^t burctj gute Zeichnungen, oorgefüljrt

unb bann bas gan3e (gebiet ber t^eutigen (£IeFtrod?emie f!t33iert. fjer-

üor3utjcben ift, ba% ber 2Iutor überall bie neuefte £iteratur benu^t unb
fomit feine ^^ül^rung bcm jüngftcn Staube biefes n:)iffens3me{ges ge«

rcdjt roirb." K. 3cUtnef. pf)#fartfclje gcttfdjrift. ttt. 2. X. 3atjrgang.

Celegrapbic und Celepbonie» r>on Celegrapl^enbireÜor

unb Dozent 5. fjamad]er. 8^ ^56 Seiten mit ^5 2ib-

bilbungcn. (Sct^cftet ^H. ^.— 3" ©nginancincnbanb HI. ^.25

Diefcr £eitfaben mill, ol^ne (fadjfenntniffc üorau53ufe^en, bie 3um
Derftänbnis unb 3ur f^anbl^abung ber micbtigften teil^nifd^en (Hinridjtungcn

auf bem (Sebiete bzs cleftrifd^cn Zlad^riditennjefens crforbcrlid^en Kennt»
niffe üermitteln, insbefonbcre aber in bm Betrieb bcs Heid^stelegrapl^cn»

unb CcIeptjonn)efens einfüt^ren.

„Die 2lusbrucfsn)cife ift Fnapp, aber Har; bu 2Iusjiattung bcs
lüerfes tji gut. £aicn werben ftd? aus bem Bud^c müljelos einen

Überblicf über bie €inridjtungert bes (Eelegrapl^en' unb (fern prcd^bctriebcs

üerfd^affen fönnen. <EIcftrotccljntfd?e geitfdjrift. ^eft <w. ^908.

KobU und 6i5en« Don prof. Dr. 2l.B ins. 8^. \Z6 Seiten

(S>e^eftet Vflavf \.
— 3" ©nginalleinenbanb TXlavt \25

„Vit ZTotmenbigfeit, ftc^ über biefe roidjtigften mirtfd^aftlid^en ^af'
toren 3U orientieren, beftet^t barum für jeben, bem bas Derftänbnis
ber treibenbcn Kräfte in ber menfc^Iidjcn €nttDicfIung Bilbungs»
bebürfnis ift. Dcst^alb ift aud? bas üorliegenbe, neue Bänbd^cn mit
(frcube 3U begrüßen (Es ücrbicnt größte Hncrfcnnung,
wk biefes enorme (Scbiet auf bem 3ur Perfügung ftel^enben ge«

brängten Haume eine immerljin crfdjöpfcnbe Darfteilung gefunben,
wobei felbft bie ge»

fd?id?tlidje (Entwirf. jji|

lung ber cerfc^iebe»
jS'^'W''^h Ä^fe"

nen 3"ftJ^wFtionen ' '

'

berücffidjtigtunbfo'

mit eines ber midv
tigftcn Kapitel aus
bcr (Sefdjid^te ber

€rftnbungcn unb i^

€ntbe(fungcn be- \ _
tjanbclt wirb." ^%^,jy^

:^^n,|

Deutfdje Bergrocrfsjcit.

27. 3uni ;909. KreisfAge. 2Ia» Kuttmeier>Ut;lmann, I>a> £7013.

27



B



»i. i>f}y\\t, Zcd^nit

Robftoffe der CextUinduftm* Von <3eii. Hat Dipi.Ona.

fj.ölafcy. 80. \^^5.m.5al]lr.^bb. (5ei}.m.\.— 3n(Dvi<^üh.\25
Das mit einer großen §al^l von 2lbbtl6ungen ausgefluttete Sänbdjcn

bct^anbelt bie natürlicben unb fünftlidjen Hol^ftoffe ber Scjtilinbuftric

nadi x^tzm DorFommen, it^rer (Seminnung unb itjren ptjyfüalifrfjen (Eigen*

fdjaften, mit bcfonbcrer Hücfftdjt unferer Kolonialprobufte.

„Unter btn bthaxibtlten pflan3lidjen Hot^ftoffen nennen rotr: Baum«
tDoIIe, ^laä^s, ^anf, 3utc, IHanilatjanf, Kofosfafern, unter btn tierifdjen:

XüoUe, ^aare, Seiben, ^febern, unter bzn Fünftlid^en Hot^ftoffcn: (Sias,

IHetali«, Kautfd^uffäben, fünftlid^c Seibc, Danburafeibcn ufro. Ct^araftc«

rifttfd^e 2Inftd?ten aus ben Kolonien, mi!rofFopifd?e 2IufnaI^mcn ein3elncr

Hol^ftoffe foiDie bie neueften mafd^ineüen €inri4tungen njerbcn im Bilbc
üorgefüt|rt. So bürfte es ?aum ^in befferes Hilfsmittel geben,

fid? rafd? nnb grünblid^ über bies roidjtigc (Sebiet 3U unterrid?ten. Das
fc^mucfe Banbcfjen roirb feiner 2lufgabe in t^err>orragenbem Xfia%e geredet."

Die öaumtüollinbujirtc. Hr. {5. II. 3itjr9ang.

Unsere Kleidung und ^äsd^e in fjcrftenung unb Vianbei

Von Divdtov B. Brie, prof. p. Sd^ulse, Dr. K. lUetnbcrg.
^36 5. (Beiheftet ZlTar! \,— Jn (Dv'mnaiiexmnhanb mavf \25

„Dies IDerfdjen gibt fnapp unb bod? umfaffenb in fliegenber unb
leidet faglid^cr ^orm einen Überblic! über bie dcjtilinbuftrie, über Kot^«

ftoffe ber (Eeftilroarcn, ^abrifation unb I^anbel, über Konfektion im "Sc*

Fleibungsfad?, Scibcn- unb IPäfd^efabrüation unb ^E^anbel unb enblid?

über ITTobeartifel, mie ^üte, ^anbfdjul^e, Sd^irme, ptl^waxcn ufn>. . . .

3d? cmpfet^Ie bas ^udf gan3 befonbers für bie genannten Sd?ulen."
§ettfdjrift für geit>crbltdjcn Unterridjt. Xtlai 1909.

„TtXan ftet^t ans bem gan3en 3"^'^^^ ^cs Budjes, ba^ es tin 3udj
ans ber prajis ift, gefd^riebcn oon IHänncrn, bk einget^enbe praftifd^c

€rfatjrungen unb Kcnntniffc ^ahtn .... Die Darfteilung ift pon ber

erften bis 3ur legten Seite antt(iznb unb feffelnb . . . . Das Bud?
bürfte für bk weiie^tzn Kreife intereffant unb lel^rreid? fein."

Der Confeftionär. Hr. \3. ^909.

r
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Sci;önfte (ßc)d}cntwcvte[| m
\

Professor Dr. Otto Scbmeirs

Cebrbud> der Zootogie* 5ür alle ^rcunbe bet riatuv.

ZHit 37 TTteijrfarbigen Cafein, fotoie mit jaljlrcidjen Ceft*

bilbern nad? 0riginal3eid?nungen. \%0, 25. 2luflage. XVI
unb 535 Seiten. Jn Ceinipanb ZUarf 5.^0 Jn elegantem

(Sefdjenfbanb ZXiavf 7.—

„5d?meil, unferm erftcntlXciftcr in allen metl^obifd^cn^^ragen
bcs naturfunblidjcn Unteridjts, ift es burd? feinen meitfid^tigen BHcf,

feine praftifd^e, geiftreid?e unb lebenbige 2luffaffung hts

naturfunblidjen Unterridjtsftoffes gelungen, eine längft erfel^nte Heform
bes naturge[djid?tlid)en Ünterridjts in ben!bar glücflid^fter IDeife an3u«

batjnen. Seine feffelnbe, bei £el^rer unb Schüler £uft unb £iebe
erroecfenbc Bel^anblung bes Stoffes mu§ 3um eigenen (Jorfdjen
unb Beobad^ten anregen. Da3u gefeilt fid^ eine 3il"fti^<3tion, roeld^e

an Sd^önl^eit unb groecfmä^igfeit nid^ts 3U ujünfd^en übrig Iä§t."

§cttfd?nft für mifroffopie. Hr. 12.

CebrbUd> der Botatlih^ Unter befonberer Berütffid^tigung

biologifd^er Derl^ältnifje bearbeitet. ITTit ^0 meljrfarbigen unb

8 fd?u)ar3en Cafein, foroie mit ^70 Ce^-tbilbern. 2^. aufläge.

XII unb 52^ Seiten. 3n Ceinroanbbanb ZHarf ^.80 2^ ele-

gantem (S>e\dientbanb Vilaxf 6.—
„init einem IDort: bas 23ud? ift eim ber t^errlidjften (ErfAei*

nun gen auf bem (Sebiete ber neuen Sd^uIIiteratur. 3^ f'i'i" bem
Derfaffer 3U ber 3^^^/ ^ic Botanif in biefer XPeifc 3U bel^anbeln, nur
meinen (Slücfmunfdj ausfpred^en."

Prof. Dr. S- Cubtotg in „gcitfdjrift fi;r HaturtDiffcnfcijaften". Sb. 7<(, 5. 229.

„Das ,£el^rbud? ber Botanik üon Sd^meil ift bas befte, bas mit
bis je^t Dorgelegen iiat"

Dr. Cuerffen, profeffor ber öotanif, DircTtor bes Bot. (Sartens in Königsberg i. pr.

flora von Deut$d>land. (£in fjilfsbucf^ sum Beftimmeu
ber in bem (Sebiete u)ilba^ad]fenben unb angebauten pfiansen,

bearbeitet von 0. Sd^meil unb 3. ^itfd^en. ^909. 6. 2lufl.

587 2lhh, VIII u. ^S Seiten. :}n Ceinujanb gehnnben m. 3.80

„Purd? it^re DoIIftdnbigfeit unb Öberfid^tlid^feit, fomie burd? bie cor«

trefflid^en 2lbbilbungen oerbient bie ^flora 3n)eifeno5 als eine ber braud?«

barften unb bcften Einleitungen 3um Bcftimmen ber l^cimatlid^en pflan3en
be3eid?net 3U werben." öot. gentraibl.
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ß^ VcvlaQ von Quelle & ^eyet? In £et^3!3 to

DafurwissenschafHiche BibliofbeK

[^'^"^•^•«»i fürJugend UD^ Volk i'^-""^-^-^"!

herausgegeben r>on Konraö ^dller unö (Beorg Ulmer.

Heid^ illuftrierte 'Bänbdien im Umfange t)on \^0 bis 200 Seiten.

3n Mc Cifte ^cr t>on ften I>creini9ten 3uöeti6[d?riftcns

^tusfc^üffett etnjjfo^rcnen 3ii(^eir auföettotnmcn.

HusDeutTd>lands(Ir9efd>icbte*r>on(5.5djix?antes.

\9\ 5. mit saBjlreidien Abbildungen. 3n (Driginallbb. Z1T. \.80,

„€inc f larcunb gcmcinoerflänblid^e 2Irbeit, erfrculid^ burc^

bic njeifc Bcfd^ränfung auf bie gefid^crtcn (Ergebniffc bcr lUiffcnfd^aft;

crfreulidj audf burd? ben lebenstparmen Con, ber bic tote unb begrabene

Dergangenljeit r>ielcr 3'it?'^tau[enbc uns men[d?Hd? nätjer bringt."

^ranffurtet geitung. 28. OTäts 1909.

Der deutTd^e dald* Von profeffor Dr. m. 53uc5gen.

\8^ 5. mit sabir. Abb. unb 2 tEaf. 3n 0riginaUbb. Xtl. :(.80.

„Unter ben 3at7lrcicf?en, für ein größeres publiPum htxtd^nzien

botam\cbzn tPcrPen, bic in jüngfter §cit crfdjiencn ftnb, bcanfprucf^t

bas Dorliegcnbe gan3 bcfonbcrc Scadjtung. (2s ift cbcnfo intercffant
rote belel^renb." naturtDiffenfdjaftltdjc Hunbfctjau. rtr. J7. XXrV. t909.

Die I)eide« Von W. Waqnet. 200 Seiten mit iobtl

reidjen Abbilbungen. 3" 0riginalIeinenbanb 7X1. ](.80,

Dcrfaffcr toill rocitcre Krcife nietet nur anregen, bk neuentberftc

perle ber beutfdjcn £anbfd^aft mit bem Auge bes Künfticrs ober bes

ujanberfrotten (Eouriften 3U betrad^tcn, fonbcrn auc^ in bc3ug auf ;f lora

unb ^auna 3U cerftet^en unb 3um DoIIcn (Scnuffe 3U fommen.

niedere Pflatljen^ Von profeffor Dr. H. Cimm. ca.

220 S. mit satjlreidjen Abbilbungen. 3n (Drigllbb. Ztl. ^.80.

Der Derfaffer fteüt in gcmeinüerftänbltd^er tPcifc mit Fjilfe 3al^l»

ret(^er, größtenteils felbftgefertigter Abbilbnngen bic Abteilungen bcr

(farnpflan3cn, inoospfIan3ert, Algen, pil3c (bcibc im ujeiteftcn Sinne)
unb ^led^ten bar, insbefonbere n)erben roertDoüc IDinfe für bas Sammeln,
präparieren unb Bcflimmcn, fott)ie für bie Bcobad^tung lebenbigcn

DTatcrials gegeben.

^ortft^nng auf Stttr 3 bes Umfdjlags.



^Q^Q^:9 Hatunuiffcnf^afili^c ^ibliot^cB fi^fi^aso

Das Süßwaftcr-Hquanam» €m stücf xiatux im

^aufe. Pon C -geller. ](9^^^i^^" ^^^ Sal^Ireid^cn 2lb«

btibungen unb \ farbigen Cafcl. 3" ©rtgtnallbb. Ztl, \.80.

„Dtcfcs Budj tft nid^l nur ein uncntbeljrlirf^cr Hatgeber für

jcbcn ilquarienfrcunb, fonbcrn es mad^t r»or allen I){ngen feinen £e[er

mit tfzn intereffanten Dorgängen aus bem (.ehtn im IDaffcr befannt . .

.

(Ein größerer Haum ift ber ted?nifd?en Seite bes 2lquariumbetriebes

eingeräumt unb befonbers JDert barauf gelegt, einfädle (Einrid^tungen

3U befd?reiben." Sa^erfclje Cchmseitung. Ut. \e. 43. 3aljtgang.

Reptilien- undHmpbibUnpfUg^« r>onDr.p.Krcfft.

\52 5. mit ^a^ixcxdim 2tbbilbungen unb \ farbigen Cafel.

2x1 ©riginallcincnbanb ZIT. ][.80.

„Die eint^eimifdjen, für btn 2tnfänger 3unäd^ft in Bctrad^t Fommen«
^nx llrten finb oor^üglid? gefd^ilbert in be3ug auf £ebensgen)oI^n«

l^eiten unb pftegebebürfniffe, — bie fremblänbifd^en Cerrarientierc

netimen einen fel^r breiten Haum ein. Die beigegebenen ilbbilbungen

. . . finb faft burd?n?eg r>or3Üglid?e Keprobu!tionen."

<D. Kr. pä^agogifd7C Heform. Xlr. 5\. 11908.

Die Hmeiten» Von fj. Vic^mcyev. \6S Seiten mit

3aljlreid|en ^bbilbungen. 3" (Driginalleinenbanb Xfi. \.80.

^Diehmeyer ifi allen 2tmcifenfreunben als beficr Kenner bcfannt.

Don feinen Bilbern !ann man fagen, ^a^ fte rom crften bis 3um legten

IDort bcr Zlatur gerabc3u abgef($riebcn finb, iüir lernen in

3njeiunb3n)an3ig 2Ibfd^nittcn bas feben unb (Treiben bes üeinen Dolfes

rennen, eines ber intcrcffanteften Kapitel aus ber lebenben Ztatur."

( ttljüringer 5d?ulblfltt. Hr. ^9. 32. 3al|rgdng,

DU Sd)tnarotjer der (Denfcben und Ciere«
üonDr.p.Cinftott). I525.m.3aljlr.21bb. 3rt(2)rtgllbb.^4.80.

„(2s tft eine unoppetitlid^c (SefcUfdjaft, bie l^ier in Wort unb 3ilb

t3or bem £efer aufinarfd^tert. 2Iber gcrabe jene parafiten, bie unfercr

CEjiften3 abträglid^ finb, gerabe fle »erbienen, von it^m nadf (form unb

IPcfen gePannt 3U fein, toeil bamit ber erfte n)ir!fame 5d?ritt 3U ttjrer

Betämpfung eingeleitet ift." k. 5übl)eutfd?e Jipottjefer.geitung. nr. ßs. ^909.

BeUucbtung und I)etJU1ig* Von y S> ^erbing.

\76 5» mit 3al^lreid^en 2lbbilbungcn. 3" Ö^rigtnallbb. ZH. 1^.80.

„3<^ möd^te gerabe biefem Bud?c, feiner praftifd^en, öFono»
mifdjen Bebcutung roegen, eine weite Verbreitung münfd?en. ^ier

liegt, Dor allem im Kleinbetrieb, nod? pieles fel^r im Zlrgen."

5ranffurtct gcitting. 28. marj ^909.
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