
DIE CISTA MYSTICA. 

Die berufne cista mystica1), welche hier streng von dem 
Korbe (xdla,og, xavoi-v), der Wanne ('Livov, vannus) und ahn- 
lichen Cultusgerathen geschieden ist, wurde als ein Symbol der ba k - 
clhi s c hlen My s t e r i e n zuerst bei Demosthenes erwahnt sein, wenn 
dort die Lesart feststande. Demosthenes charakterisirt Aischines als 
Gehulfen seiner Mutter bei der Ausuibung sabazischer Winkelmyste- 
rien (de cor. 260) wovig xacov'g hdcavov a'ywv dua WcOJv ocdhv 

wovig necpavw4tdvovg %9 (IcTQds#! xac W- WmexK, toav opeLQ 

0ovg; faQaectg 9iflwov xai V,IeQ wng xepal a xa& 
flochv 'ev,ol vaafloi' xae2 b-oexov',tevog lv`1g aCTg aT g v, 

'!$ceXo; xca stonyepucov xza xcrroTpeo'o xad ptX'oqog xo D 

'rotavu fO i5u TWv yeadhwv 7reQoayoQ0eoplevog. Hier haben die 
Handschriften und Scholien xltwogo'eog, ebenso Aristides (rhet. II 
p. 442 N.), der die Worte Zgaepg xai nreiiv xa' xLrCoTO'og 
anfulhrt, und so las auch Libanius, der mit Benutzung der demosthe- 
nischen Stelle von Aischines sagt (IV p. 975 R.) dv%Q de yevo'llevog 
xoeovg etxe QyeaLv FEya iTotov'evog, E xtwoqoQog axovaete. 
Eine alte Variante weist aber Harpokration nach 

xtrropQOg I UtOt uE'la 'cOV ar yeadovo' XlUn09OQOg. Wag 

yJa 18YyoI4vag xiarrag 'eQcg eivat '16eyov ov' Jtovv'aov xai 
dTa rti s heV 

des'sen Artikel sich bei Photius 2) und Suidas versetzt findet 

1) Spanheim zu Callim. Cer. 3. G. Lami sopra le ciste mistiche in Saggi 
dell' acad. di Cortona I p. 63ff. Gerhard etrusk. Spiegel I p. 4ff. Eine von 
Miinter antiq. Abg. p. 203) in A-ussieht gestellte Untersuchung ist meines 
Wissens nicht ersehienen. 

2) In Nabers Ausgabe ist dieser Artikel mit vier anderen ausgefallen. 
Hermes llI. 21 
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XWtOToQog -',otvev c iag xouag deeag Etval JtoVV`v 
xai icet "h dalh 

XltroToog Evtot e' (6vloT6 Suidas) yer tov or ye dgovatv 
woraus sich die Erganzung der Glosse (Bekker an. p. 272) 

c % I - c,, S c , 
XtlTOpOeO- O TOV XltwOV 9fQWV. 1 ' f ) 9EeQWv TEjV 

Xiniyv 
von selbst ergiebt. Die Lesart Xw'ro(p6oog, zuerst empfohlen von 
Alb. Rubens 1), spater auch von Lobeck 2), ist von Bekker und Din- 
dorf aufgenommen; XzTropo'eO; von Vomel 3) ausfuhrlich vertheidigt, 
dem die Zuircher und Westermann gefolgt sind, wie ich glaube, mit 
Recht. Dass xtrropo'eog angemessen sei ist nicht zu bezweifeln; man 
braucht nicht allein an Epheubekranzung zu denken, die bei bakehi- 
schen Festen aligemein war, sondern dafs ein Epheuzweig, welcher 
{)xaXo5 hiess, umhergetragen wurde 4). Allerdings ist auch xwto- 

Tp6eog fuir diese Art von Mysterien an sich sehr passend, wie sich 
noch naher ergeben wird; allein der Gebrauch der bakehischen Cisten 
lasst sich ffir Griechenland, namentlich fur Athen, sonst nicht nach- 
weisen. In den Dionysien, bei denen der Phallos frei und offentlich 
getragen wurde, war sie nicht angebracht, wie sie auch in der grofsen 
alexandrinischen Procession nicht vorkam. Euripides erwahnt sie 
nicht unter dem reichen Apparat seiner Bakchen, und auch die Stelle 
Theokrits, deI von Agaue und ihren Genossinnen sagt (XXVI, 7) 

c 3 , 1 , deo Ez xiurwag m"c ovatidva zecI Rioiciat 
eV aq4og x klsTOvzo ve OOdFQIVw 4 fAlw uOv 

e)g ed/6aax', ca aivro'g ?#vuydQeL Jot 'vvaog 
gehort nicht hieher. Dort, wie bei Aristophanes (thesm. 284), wo der 
verkleidete Mnesilochos zu seiner Dienerin sagt 

1) Alb. Rubens de nuimmo lugusti, cuius epigraphe Asia recepta hinter 
seiner Schrift de re vestiaria p. 268f. 

2) Lobeck Aglaoph. p. 647. 
3) Vnmel sitne restituendumn ztnoeo'6o; pro XaTroqoQo; nune recepto in 

Dent. cor. 260? Frankf. 1840. 
4) Schol. Arist. eqq. 408 BacxZov di oi" iov Atovuaov r xiX'ovv yO'VOv, 

X(t' 7ta VtVa; TO'; e),ojVV1a; Ta o eytwt pa%Y.OVg ?XcOUV, ov vauV xa 
To'g x)c'(ovu; ov o' O 'al a pTE'eOVaL. Bekker an. p. 224 #acxx og- 

I 
cee'; 4to- 

vvaov ch?5Q, xCdi xActo; o 'v 4 ami; -rElETaTq. In Acharnai, wo der erste Epheu 
gesprosst scin sollte, hiess D i o n y s o s selbst K i s s o s (Paus. 1, 31, 6); ein Fest 
in Athen, das eine spdte Inschlift il Gamelion erwihnt (C. I. Gr. 523), hiess 
xaIitwoa&. Vgl. Eurip. Bacch. 308. 
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Irc o7Cav', Wrtwog lafloi3ua 9'v'ow Icctv h4ealV 
ist ein gewohnliches Kastchen gemeint, in welchem das zum Opfern 
nothige herbeigetragen wurde, wie man denn in die xlanj Esswaaren 
zu legen pflegte '). Daher wird auch bei Theokrit statt des in jeder 
Hinsicht anstofsigen :7rsrovapiqva mit Wordsworth :xozavevyuara 
zu lesen sein. In der eigentlichen Mysteriencista aber waren nicht 
Opfergaben, sondern heilige, geheimnissvolle Symbole enthalten. Erst 
die romischen Dichter erwahnen dieselben an den bekannten Stellen. 
Catull sagt in der malerischen Beschreibung des Thiasos, mit wel- 
chem sich Bacchus der schlummernden Ariadne nahet (LXIV, 259) 

pars obscura cavis celebrabant orgia cistis, 
orgia, quae frustra cupiunt audire profani. 

Bei Seneca (Herc. Oet. 597) singen die Frauen des Chors 
nos cadmeis orgia ferre 
tecum solitae condita cistis, 
cum iam pulso sidere brumae 
tertia soles evocat aestas 
et spiciferae concessa deae. 
attica mystas cludit Eleusis. 

Dass hier die Cista init der Trieterienfeier in Verbindung gesetzt 
wird, wo sonst das Liknon, aber nicht die Cista, besondere Bedeu- 
tung hat, wird schwerlich genau zu nehmen sein. Hypsipyle bei Va- 
lerius Flaccus (II, 265), die ihren Vater Thoas als Dionysos verkleidet 

serta patri iuvenisque comam vestesque Lyaei 
induit et medium curru locat aeraque circum 
tympanaque et plenas tacita formidine cistas. 

Vielleicht dachte Ovid bei den Worten (a. a. II, 609) 
condita si non sunt Veneris mysteria cistis 

nec cava vesanis ictibus aera sonant, 

) Apollon. lex. Hom. Suid. xt(rq ciyyEZov, hv cji fl,ewoawra xJrat (Od. C, 
76). Hesych. xi&zrT ayypcov nAEr.xuov, ES ?' fQweW IVer49fTO xar tyuTi&. Poll. 
VI, 14 '!va "iYX?tTa6 Ta 06ipct Xt'r 0 S poT'o; 

' 
xaztij ElzfoqxSQo;. schol. Arist. 

Ach. 1086 i1jv xianTv Aapo%v, rziv poi9hixqv. schol. Arist. eqq. 1208 iXv 4tijv 
XltaT7V T?jV X.1'#)TOV, 'TVTaT & rYtEv 4VOyEV, OTl X7 /1V Et; VU fTO'OXV lITu 

thmyawozv, ri & xa'4u'ur' ya6 vio ) ' 
xiflrO5. Natiirlich hatte diese Unter- 

scheidung in der Praxis keine absolute Geltung, vgl. Poll. X, 136. 180. Ausll. 
Thom. M. p. 532ff. 

21 * 
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attamen inter nos medio versantur in usu, 
sed sic, inter nos ut latuisse velint. 

zunachst an bakehische Cisten, allein er kann auch andere Mysterien 
im Sinne gehabt und ganz aligemein gesprochen haben. Moglich ist 
es auch, dass Horaz, wenn er sagt (c. 1, 18, 11) 

non ego te, candide Bassareu, 
invitum quatiam nec variis obsita frondibus 
sub divum rapiam. 

auf die Cista hindeutete, wiewohl seine Worte auch auf das Liknon, 
die mystica vannus Iacchi, bezogen werden konnen. Den romischen 
Dichtern schliesst sich dann Nonnos an; bei ihm erfindet Mystis un- 
ter vielem bakehischen Apparat (IX, 127) 

;Cai teTeryS U2a3S iyxv',uovat ysv'mJ xiartv 
7(cyvta xo t;v'Wov d ?uaxou?Jovcc Ira vet XOVeOV 88lX8 'jt0 lVVU(p. 

Ueberall zeigt die Cista mit ihrem geheimnissvollen Inhalt sich als 
ein wesentlicher Bestandtheil des Apparats, mit welchem Dionysos 
und sein Gefolge ausgestattet wird, auch ohne dass augenblicklich 
eine eigentliche Mysterienfeier begangen wird. 

Was den Inhalt der bakchischen Cista anlangt, so mochte man 
daf4ir den Bericht bei Oppianus heranziehen. Er erzahlt von den 
Ammen des Dionysos (cyneg. IV, 244) 

bcraivw' xrjIXC dov y vog e7ar'UsvTo 
t~kat a jy8aU0Vvo0 xai' .6urTkia,'ro xoev'juflotg IEQA ' I,fEaoT 

aeaeaf OV:t 

ev criuii xta 7ree' aa-a ro' 4vUvtLxov weX?cavfo 
und dass sie 

Mewad3 -"patvov 

o'eytaf zeV'-9OyE'Vn nee Mevazt. 
Spater heisst es 

xrn d' d vnv -P6g x eog ceslec 
a-'wp4aEVat VWTOutlV ECfetargav OVOLO 

und von Aristaios (273) 
hDFVVUoV lE veoyt)OV VIC aVreq) 

'1vcJ( 8'Jeips dudeydevog E'X xiX)oZo. 
Dass das Dionysioskind selbst in der Cista geborgen worden sei, wird 
aber sonst nicht iiberliefert. Eine Analogie kann es bieten, dass Erich - 

t ho n ios von Athene in einer xjowU 1), welche bei Ovid ausdruicklich 
texta de vimine cista heisst (met. II, 554), versehlossen wird, ut 

l) Apollod. III, 14, 6, 4. Antig. Car. 12. Gerhard ges. Abh. II p. 30. 
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mysteria, wie Hygin (astr. I, 13) sagt. Offenbar haben diese Schrift- 
steller sich die Erichthonioscista ahnlich wie die bakehische vorge- 
stellt. Auch Euripides, bei welchem Kreusa den neugebornen Ion 
aussetzt (Ion 19) 

xodij; ?v ad lnyo evseo'yc xv'xly 
ireoyovwov voUOv aoovaa ev eyyevovg 
'Eetx4aoviov, 

scheint, wiewohl er das Wort xlcv nicht gebraucht '), ei"e ahnliche 
Vorstellung gehabt zu haben. Eine Cista, in welcher ein Kind ver- 
borgen werden konnte, musste schon eine ziemlich bedeutende 
Grofse haben.). Darauf kann auch die Erzahlung hinzuweisen schei- 
nen, welche Nikolaos von Damaskos von der Einfuhrung der kabi- 
rischen Mysterien in Milet giebt (hist. univ. 19 p. 95 F.) Xeovt;o- 

wEvng de wr- ioAtoexiag aLptxvoZvnat veaviaxot To"wyg xac 

"OvVng EX evytdag, 14od 8' ov'reI Kafld'v vv X 6Tet XeavIi- 

Feva exO'evot de '3g xk'ew@g ad(poreQotl, 6 pev 6'V2' O 8 
E'V9hV, vvXrog Ert ovwj) greoi-A,ov eig 'r6 we-xo0. Denn dass 
die Cista von zwei Personen auf solche Weise getragen wurde, Iasst 
eine nicht unbedeutende Grbfse voraussetzen. Indessen steht diese 
Angabe vereinzelt da, und da Oppian das Wort xtarn vermeidet und 
von einem hblzernen Kasten (ellawlva xnro4) 3) spricht, der kleine 
Dionysos aber gewohnlich im Liknon getragen wird, so wird man es 
dahin gestellt sein lassen, oh und welche bestimmte Vorstellungen 
Oppian sich gemacht habe. Aber Clemens giebt uber den Inhalt der 
Cista eben der kabirischen Mysterien klare Auskunft, indem er von 
den Kabiren sagt (protr. 19 p. 6 S.) av'crw yoi ds rov'uo wo' )df - 

qDoxro'Vw 'rv xlinv ave,opevw, ev 5 roi zJov Vaov acdoiov 

1) Nachher sagt er 7rAexzov x-ro; (37), dvanrusag Xveog AIxw6V JvrtIzq- 
yos (39), a&yyog, dvri7rqy' ?v ?Tr'UIart (1337. 1398. 1412). Hesych. avrtnnyo; 
xt(r-rfv. E tn(J'idtIcov6. Ammon. p. 82 XlfloTOg ta) X(mN JIMP4Qf. xtflcor6 

gLV yaf gTar'IV 7 EV).4, Ot 6 xca av'ri25 XCCAFiat. Xi & r nACXTv4 Theophr. 
hist. pl. 11f, 10, 4 o qALogo! i7sg #9nAdg (p)6AVg ke,rTOgTEO Xa't -v'Xc IX , F 

ov Tag xkrrag ZotoVaiv. V, 7, 5 qtiAvqa - zerQ6 XI#C,Tt a t , al ToV 

pAotov ye 'Urov 7ro'g T? a ctXOtViUa Xa'C 7rg ,Ta t X' TOa. 

2) An sich hat es natiirlich kein Bedenken das Wort xftcu1 auch fur grofse 
Kasten angewendet zu finden. Suid. xiqrq- 'ol &J TtTrQyCVOvU ; x Tcoc ?1g If, - 

vaVro 7te?o dVcJQV U7OVOX V'. 
4) Schol. Hom. 11. 1, 221 XqIoO - 7raea' r6O xilc, O irTt AAa- Ovc & 7taQ& 

ZO X6 ZO X Oa. XaIEETClt Fe Q'(X f2'V AaX6tOat Xtfliog9, 7faQ0C & ATmLXOTg 

IUcQvau, 7raea' 8i MiTvkqvJa(Org dvt'n'n. Eustath. Il. lip. 1056. Od. #f p. 1449. 
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ctexeto el Tv taviav xaTryayov, xevxhoiv 'V uroeot ooendov, 
xavrcea4ia c Jcetflh v pvya'de o0ve 'VV 70{VTt,u t?v EVaeflea 
Jtaacaxcaiav, acdoTov xai xUrnWv, '9QrJ7aXeV'6LV 7raea% uEVw 

Tveeivolg. Ferner sagt Firmicus (de err. prof. rel. 5) mit Bezie- 
hung auf die orphische Ueberlieferung von Zagreus, welchen die Ti- 
tanen zerrissen, und dessen Herz Minerva rettete, praefertur cista in 
qua cor soror latenter absconderat, indem er oflenbar einen bestimm- 
ten Ritus im Sinne hat. Unter dem mannigfachen Inhalt verschiede- 
ner cistae mysticae, welchen Clemens (protr. 22 p. 6 S.) aufzahlt, fol- 
gen, nachdem der dedwrv, 'ytoV Jtovviaov Bceaaeov genannt 
ist, zunachst Qotac xaoi xaed$lat va'd,hx''g TE xal Xtrroi, die man 
wohl als der bakehischen Cista zugehorio anzusehen hat. Narthex 
und Epheu sind als bakehische Attribute hinreichend bekannt, wenn 
auch als Inhalt der Cista einigermafsen auffallend; die Granate er- 
klart sich aus tier Sage, welche sie aus den Blutstropfen des zerrisse- 
nen Dionysos entstehen liess 1), das Herz erwahnt Firmicus 2). Dass 
ferner das Spielzeug, mit welchem die Titanen Dionysos Zagreus be- 
rfickten, ctadeaycdXog oarTa aw6e6liAog ys$ti3'a QfoJyog 'aUonov 

roxog nach Clemens (protr. 18 p. 5 S.), tali speculum turbines, volu- 
biles rotulae, teretes pilae et virginibus aurea assu?npta ab Hesperidi- 
bus mala bei Arnobius (V, 19), in der bakchischen Cista seinen Platz 
fand, ist zwar nicht ausdrucklich uiberliefert, aber wahrscheinlich 3). 

Die Tradition bei Clemens, nach welchelr die Kabiren selbst ihre 
sacra in der Cista zu den Etruskern brachten, besagt nichts ande- 
res als der Bericht bei Livius 4), dass ein griechischer Mystagog der 
Art, wie ihn Demosthenes schildert, bakehische Mysterien nach Etru- 
rien gebracht habe, die sich von da nach Rom und uber Italien ver- 
breiteten. Durch Livius erfahren wir leider nur von den scheuslichen 
Ausschweifungen, zu denen diese Mysterien den Deckmantel ab- 
gaben, aber wenig fiber das Ritual und nichts fiber die Sagen (ur? 

) Clem. Al. protr. 19 p. 6 S. 
2) Daher hat Lobeck (Aglaoph. p. 703) mit Unrecht Reinesius (Var. lect. 1, 

13 p. 101) Verbesserung xQact6a fur xaq('ai gebilligt. 
3) Lobeck Aglaoph. p. 699ff. 
4) Liv. XXXIX 8ff. Graecus ignobilis in Etruriam primum venit -, sa- 

crificulus et vates -, occultorun et nocturnorum antistes sacrorum. initia 

erant, quae pritno paucis tradita sunt, deinde vulgari coepta sunt per viros mu- 
lieresque. - humzis mali labes ex Etruria Romam velut contagione morbi pe- 
netravit. 
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d5eJ4ueva xcail Ae7'eva), welche ihren eigenthumlichen Charakter 
bestimmten. Eine Verquickung kabirischer und orphisch-sabazischer 
Traditionen, wie dergleichen in solchen Mysterien gewiss mannigfach 
vorkamen, lasst sich noch aus den duirftigen Andeutungen entneh- 
men. Mit diesen Mysterien wird auch die cista mystica in Rom be- 
kannt geworden sein und in den Erwahnungen der romischen Dich- 
ter m6gen noch die Reminiscenzen daran nachklingen 1). 

Dargestellt finden wir die bakchische Cista zuerst auf den be- 
kannten Cistophorenmiinzen, welche seit der Einrichtung der Pro- 
vinz Asia im J. 133 v. Chr. in Asien geschlagen wurden 2). Auf der 
Vorderseite ist eine runde, geflochtene Cista mit geiffnetem flachem 
Deckel, aus welcher eine Schlange hervorschluipft, von einem Epheu- 
kranz umgeben; auch sonst finden sich daneben mancherlei bakehi- 
sche Symbole, so dass diese Cista sicher einem ba k c hi s cli e n Cult 
angehort. Wiewohl nicht berichtet wird, aus welcher Veranlassung 
dieser Typus gewahlt wurde, um als ein gemeinsamer fuir Asia zu 
gelten, so lasst sich nicht bezweifeln, dass dort die Cista ein allgemein 
anerkanntes Symbol des weitverbreiteten Dionysoscultus war. Als 
Zeugniss weiss ich nur die bereits erwahnte Erzahlung des Nikolaos 
anzufuhren, welche fur Milet Mysterien mit der Cista nachweist und 
eine spate Insebrift der milesischen Colonie A p o ll o ni a am Pontus 
(C. 1. Gr. 2052), in welcher neben anderen Priestern eines mysti- 
schen Dionysoscultus, einem deaXtpv'arg, flovxo2oR3), ltxvaco'eog, 
einer deXtt?auacdea auch ein xtu'rcTOc6og verzeichnet ist. Vollig den 
Cistophoren entsprechend findet sich die Cista mit der Schllange auf 
der prachtvollen Onyxschale in der Sammlung der kais. Bibliothek 
in Paris, auf welcher dieselbe mit zahlreichen Masken und anderen 
bakchischen Attributen zusammengestellt ist 4). Ueber die Herkunft 
dieser Schale ist nichts uberliefert, dass sie asiatischen Ursprungs sei, 
ist mindestens nicht unwahrscheinlich. Als eine Andeutung bakehi- 

1) Dass die namentlich in Priineste h-aufig gefundenen runden Metalleisten 
mit eingegrabenen Zeichnungen nichts mit Mysterien zu thun hatten, sondern 
im Wesentlichen fur Toilette und Bad dienten, kann wohl als ausgemacht gelten. 
Vgl. R. SchUne ann. XXXVIII p. 196. 

2) Pinder Beitr. z. alt. Munzk. I p. 26ff. iib. d. Cistophoren p. 544ff. 
Mommsen rUm. Miinzw. p. 702ff. 

3) Vgl. Orelli 2335. 2351. 2352. 
4) Montfaucon ant. expl. 1, 167. Clarac mus. de se. 125. Wieseler Denkm. 

a. 1C. II, 507 626. Chabouillet cat. p. 51, 279. 
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scher Orgien ist die Cista in der Gruppe des sogenannten farnesischen 
Stiers neben Dirke angebracht, so viel man vor dem dartiber liegen- 
gen Gewand wahrnehmen kann, mit flachem geschlossenen Deckel'); 
bekanntlich ist diese Gruppe einWerk rhodischer Kiinstler. AufKunst- 
werken, welche dem eigentlichen Griechenland angehoren, ist diese 
bakchische Cista nicht zum Vorschein gekommen; so auf keiner der 
zahllosen bakchischen Vorstellungen gemalter Vasen aller Stilgattun- 
gen. Haulig begegnet sie uns dagegen auf den romischen Monu- 
menten der Kaiserzeit; mit den Cistophoren mag auch die Darstel- 
lung der Cista dort popular geworden sein. In statuarischen Werken 
finden wir sie neben D i o nyso s 2) oder einem Satyr3) auf der Erde 
stehend, mitunter als Tragerin einer Maske 4), auch dient sie dem 
S il e no s zum Sitz 5); die Schlange zeigt sich nicht, und der Deckel 
ist flach oder wenig gerundet 6). Auf Reliefs erscheint sie regelmafsig 
wie auf den Cistophoren imit geoffnetem Deckel, unter dem die 
Schlange aus der Cista hervorschliipft, nur darin besteht ein Unter- 
schied, dass der Deckel nicht flach, sondern gerundet ist. Dies war 
die in Rom ubliche Form der cista, wie ihan sie auch fur Bade- 
und Toilettegerath, Bucherrollen u. ahnl. anwendete. Eine Muste- 
rung der zahlreichen Sarkophagreliefs ergiebt aber, dass die Cista 
nirgend in feierlicher Procession einhergetragen, oder von ihr bei be- 
stimmten Cultushandlungen ein ritualer Gebrauch gemacht wird, wie 
dies z. B. mit dem Liknon deir Fall ist; sie steht vielmehr bei den 
verschiedenen bakchischen Vorstellungen unter anderen bakchischen 
Attributen an der Erde. Bemerkenswerth ist auch, der nachdriick- 
lichen Betonung des geheimnissvollen Inhalts der Cista bei den Dich- 
tern gegenfiber, dass die Cista immer gebffnet ist und die Schiange 

1) Mus. Borb. XIV, 5. 6. Clarac mus. de se. 811 A. Wieseler Denkm. a. 
R. I, 47, 215. 

2) Mon. Amnar. 45. Clarac mus. de sc. 682, 1596. 
3) Mus. Capit. III, 34. Clarac mus. de se. 706, 1685; in Miinchen 105. 

Clarac mus. de sc. 728, 1744. Vgl. Cavaceppi race. 1, 28. 
4) Masken auf der Unterlage einer Cista mit flachem Deckel auf einem Re- 

lief im britischen Museum (ane. muarb. I, 14). 
5) Gerhard anit. Bildw. 105, 4. mius. Chiar. II, 11. Clarac mus. de se. 

730, 1756. 
6) Neben der kolossaleii Statue, des Antinous als Bacchus (Guattani mon. 

ined. 1805 tav. 2. Lewezo-w- Taf. 8. Clarac inUs. de se. 947, 2428) ist eine ge- 
flochtene Cista mit der Schlange vorgestellt, welche aber einer Vannus *ihnlich 
scilm sool. 
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als Inhalt derselben offenbar wird. Man muisste denn annehmen, 
dass diese als Wachterin der eigentlichen sacra arcana diesen beige- 
geben sei, um die Neugierigen zu schrecken, wie neben Eri chth o - 
nios eine Schlange in der Cista war. Diese Cista sieht man neben 
dem von der Ziege im Beisein des Pan genahrten Dionysos- 
k n a b e n mit bakchischen Masken aufgestellt I), neben D i o n y s o s, 
der sich der schlummernden Ar i ad ne nahert 2), unter dem Wagen 
des im Triumph einherziehenden Gottes 3), zu den Fiifsen der mit 
ihm schwarmenden T hli as ot en 4), ja, sie fehlt sogar beim Kampf 
mit den In d e r n nicht 5). Dann wird auch wohl ein Motiv einge- 
fuhrt, welches mit der gebffneten Cista im Zusammenhange steht. 
Am haufigsten ist es der tanzende Pan, welcher mit dem Ziegenfufs 
den Deckel von der Cista zurfickgestofsen hat, ohne dass iibrigens 
ein Genosse des Thiasos davon irgendwie Notiz nimmt 6). Oder es 
sind spielende Er o ten, welche vor der aus der Cista hervorkommen- 
den Schlange erschreckt zuruckfahren7). Daher wird die Mainade, 
welche auf dem Deckel des Sarkophags Casali 8) die Cista 6flnet, vor 
der ein Satyr erstaunt zuruickweicht, wohl eher ihre Neugierde be- 
friedigen als einen Cultusact verrichten. Als ein Attribut des bak- 
chischen Cultus sieht man die Cista (mit flachem Deckel) auf einer 
Votivtafel mit einem Kantharos, Tympanon und Thyrsos zusammen- 

1) Munch. 143. Mus. Nap. 11, 29. Wieseler Denkm. a. R. lI, 35, 411. 
2) Lasinio sc. d. campo santo 60, o der vermeinte Vogel die Schlange ist. 
3) Clarac mus. de se. 124, 4. Gerhard ant. Bildw. 112, 1. Auch auf dem 

grofsen, ehemals vaticanischen, Glascameo in Paris (Buonarotti medagl. p. 427. 
Montfaucon ant. expl. I, 156. Millin gal. myth. 48, 275. Wieseler Denkm. a. R. 
II, 40, 116) steht die Cista bei dem von Kentauren gezogenen Wagen des 
D io n y s os und der D em e t e r, und findet sich ebenfalls auf dem Braunschwei- 
ger Onyxgefifs neben anderen Attributeu (Gerhard ant. Bildw. 310). 

4) Gori inser. Etr. 111, 40; mus. Pio Cl. V, 8; tav. C; Gerhard ant. Bildw. 
110, 1; 112, 2; 3; Munch. 223. 

5) Clarac mus. de sc. 126, 362; 144, 725. 
6) Gori inscr. Etr. III, 19; mus. Pio Cl. IV, 22; V, 7; mus. Chiar. 1, 34; 

Clarac mins. de sc. 128, 421; 150, 472; Gerhard ant. Bildw. 104, 1; 112, 2; 
R. Rochette mon. ine'd. 10 A; anc. inarbl. X, 39; mus. Later. 21; Stephani 
parerg. arch. 26. 

7) Zoega bass. 90; Lasinio se. d. campo santo 50. Vgl. Clarac mus. de sc. 
132, 116. 

8) Mus. Pio Cl. V tav. C. Wieseler Denkm. a. K. II, 37, 432. 
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gestelit'), sie dient mit ahnlichen Symbolen als Verzierung eines 
Wagens 2), ist mit Masken u. dgl. unter Arkaden aufgehangt3), wird 
auf einem von Panthern gezogenen Wagen mit dem Kantharos ein- 
h.ergefahren 4). Kurz, die cista mystica erscheint auf den Werken 
der romischen Kunst als ein bedeutsamer Bestandtheil des bakchi- 
schen Apparats, als eine Art von epitheton ornans, wo es gilt, bakchi- 
sches Terrain und Wesen zu bezeichnen, ohne jedoch eine besondere 
geheimnissvolle Weihe und Heiligkeit in Anspruch zu nehmen. Er- 
wagt man, dass die bakchische Cista in fruiherer Zeit in Asi en im 
Gebrauch, spater in R o m vorzugsweise bekannt war, so wird die 
Erwahnung eines xtaiogpo'eog bei Demosthenes nicht an Wahr- 
scheinlichkeit gewinnen, der wohl erst von einem in Rom thatigen 
Grammatiker eingefiihrt worden ist. 

Anders steht es mit den Zeugnissen fir den Gebrauch der Cista 
in den Mysterien der D e meter im eigentlichen Griechenland, wie- 
wohl auch diese nicht in eim hohes Alter hinaufreichen 5). Den alte- 
sten Beleg bietet Polygnots Gemalde der Unterwelt in der Lesche zu 
Delphi, wo im Kahn des Charon zu den Schatten uberfahrend Tellis 
und K 1 e o bo i a vorgestellt waren; diese c'xet eV co7g yo'vaui xl- 

flwro6, 6coIcesg cotelfca toIi'ovo' J4WyQL6). Diese Person- 
lichkeiten waren nach Pausanias ovtx 2TgCfVeg 8g acircv Otg 

zeocI4xovat. Sowie er horte, war Tellis der Grofsvater des Archi- 
loch o s, A2e6flotav di lk 1odaov zcd oeyta Trg ,yg TeOg 
EveyxetV zejrr v 8X Hdreov qwaiv. Bestimmte Beweismittel, wie 
Aeusserungen des Archilochos in seinen Gedichten, standen ihm 
offenbar nicht zu Gebot, er hatte als Quelle nur den Bericht der 
delphischen Exegeten. Ob dieser auf sicherer historischer Tradition, 
und nicht vielleicht zum Theil auf hermeneutischer Combination be- 
ruhte, kann zweifelhaft scheinen; passend war die Deutung jeden- 
falls. Mysterien der D e m e t e r auf P a r o s, welche auci JS?yTQtdg 
hiess 7), bezeugt der homerische Hymnus (496), auf den Zusammen- 

') Clarac mus. de sc. 214 quater, 801 E. 
2) Benndorf u. Schone Mus. d. Lateran 515, Taf. 20, 2. 
3) Mus. Chiar. 111, 31 b. 
4) Mus. Cap. IV, 30. Millin gal. myth. 2, 32. 
5) Gerhard ges. Abh. II p. 399. 
6) Paus. X, 28, 3. 
7) Steph. Byz. HcQo;. 
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hang, der jambischen Poesie des Archilochos mit den Gebrauchen 
dieser Demeterfeste hat Welcker hingewiesen 1). Auch die parische 
Colonie Thasos wird Jip4seiog adxwc genannt 2) und der von 
Thasos stammende P o l y g n o t hatte auf diesem Gemalde den Vorstel- 
lungen der- Mysterien einen bedeutenden Platz eingeraumt. Der 
Ausdruck xtflcoo' darf keinen Zweifel erregen; der Zusatz Ozoct'ag 
cost ah9tL voyluiovut iiYiTe macht vol]ig klar, dass Pausanias 

Cisten von der damals bekannten Form meint, welche er selbst 
sonst xmla nennt. 

Die uibrigen Zeugnisse sind spateren Datums. Fur die Zeit 
Phokions beweist eine Erzahlung Plutarchs (Phoc. 28) den Ge- 
brauch der Cisten bei den eleusinischen Mysterien in Athen. 
Unter den Ungluick verheissenden St6rungen der Eleusinienfeier im 
J. 322 v. Ch., als die makedonische Besatzung in Munychia ein- 
riickte, erwahnt er ai Tatvlat, ak icee& i'tvovce& Icag yuvoixag 
xoiwag 3), flawO8'e atlV 4dpmov dv, qOtvtxov Xeeia xat 
VenXdeg aveyxav o c yuzov 1v, i sa laeala7on'ueva iWv 

uourtxJiV dvTa Tv TQ?Oe xov a'fvfkog 'krXe. Mehrfach finden wir 
dann die Cisten bei Mysterienculten im P e l o p o n n e s angewendet, 
welche durch directen Einfluss von Athen aus reformirt worden 
waren 4). Schwerlich sind bei solchen Bewegungen die attischen Eleu- 
sinien selbst von Reformen frei geblieben, wie solche in der Kaiser- 
zeit, wo alles Mysterienwesen einen neuen Aufschwung nahm, sicher- 
lich stattgefunden haben, so dass gewiss nicht alles, was spate 
Schriftsteller, namentlich Kirchenvater, von den Mysterien und ih- 
rem Ritual berichten, als fruihen Zeiten angehorig betrachtet werden 
darf. In der grofsen Inschrift vom J. 92 v. Ch., welche die Vorschrif- 

1) Welcker kl. Schr. 1 p. 77 ff. 
2$ Dion. per. 523. 
3) Hesych. xolq * xhiuT, lv 7 Tr f uara lpeov. at 6 ,xQal xoITtJeg. 

Xotrigj t iuXeQea xt1cir, hi q 6 'vvauXPlo; xo'E4o; 47rvrtrero. Cramer 
an. Ox. II p. 456 xolrTf- c'cTrtx6!; A] fLxqa xtorir- itjV yaQ xarqv xotn$v Vyov- 
ccV. gta & ?V raUT (1. at;) xoIM4y6sVat al yvvaxS ")TEv749,Vo Tr0 xXeVt. 
Poll. VII, 79 2o4zat x&a xztflol xcc' xiarat. X, 36 xzarTa xa't XLCad, -XOt- 

Tat xotJe;. 165 btot & -rlv O UZoixp' x(.mlv Ovuo (axavac) xExXAf#at vo- 

PJOVaotV, - oc c-t xotriSt r17V'g HVhd'a' lvron. schol. Arist. Ach. 108 axa- 
vas alot ce (p)atv oTt xtcT' galiaTtJ, El! 'V XzTET(4evrTO To'; 7thtartttOrwo g 

?7r& 1-a' &rWet(a a0rTE uEvot. 
4) Preller Demnet. u. Pers. p. 144fft 



328 OTTO JAHN 

ten fur die in Andania bei der Zuruickfuihrung der Messenier 
durch Epaminondas im J. 369 neu eingerichtete Mysterienfeier 
enthalt, werden als Theilnehmer der Procession erwahnt (Z. 29) ai 
TcaetEvot ai ieeai, xa19A'cg Nv Adpwvt, ayovact -ia cstyaTa 
Ertxde4eva xiaz ctg Exovaag ieecQ yvcntxd. In A k a k e s ion bei 
Megalopolis, wo mit der Neugruindung durch Epaminondas 
im J. 371 v. Chr. auch der Mysteriencultus reformirt wurde, sah 
Pausanias (VIII, 37, 4) die Cultusbilder der D em e t er und Des - 

p oi n a von Dem op h on, einem messenischen Bildhauer, der, in 
Athen gebildet, nach der Restitution der Arkader und*Messenier im 
Peloponnes vielfach thatig war 1). Die Gottinnen safsen neben ein- 
ander auf einem Thronsessel, Demeter hielt in der Rechten eine 
Fackel und legte die Linke auf die Schulter der Tochter, id 

uElaaotva cxijWreo'v 'e xac Trv xaobvFdvr,v Xl7wV E6d vog 
'OvaaIv Exei, W7g e Exeat TN XiaWg. Dem refor- 

mirten Mysteriencultus gehorten ohne Zweifel auch die akrolithen 
Statuen der Demeter Erinys und Lusia im Onkeion bei 
Thelpusa an, von denen Erinys bei Pausanias (VIII, 25, 7) die 
Cista (ir)v xalovidiv xtarrjv) und eine Fackel hielt. Kallimachos 
erwahnt in seinem Hymnus auf die Procession mit dem Kalathos, die 
in A 1 e x an d r i a gewiss nach attischem Muster abgehalten wurde 2), 

der Cista nicht; das mag indessen damit zusammenhangen, dass er 
nur einen Abschnitt der Festlichkeiten behandelt. Dass beide im 
eleusinischen Ritus im Zusammenhang standen beweist, wenigstens 
fir spatere Zeit, das av'v#hjya 'E)evvatdwv y4uVmjQwv bei Clemens 
(protr. 21 p. 6 S.) ev?frievaa, Eiluov TO'V xvxediva, eaaflov 6t 
Xhmg, Wyyevadspog 3) cbre,k4aYv e'g xa) a1ov xcl Ex zal atdov 
E; xthwv 4). Als Inhalt dieser Cista darf man wohl das von Clemens 
in seinem Verzeichniss zuerst aufgefuhrte Backwerk ansehen alaa- 
pai xai cVeaQA4uc6eg xai wolv'2xat xail ZirO'ava coUOyuqa(a, 
vielleicht auch die etwas sp5ter genannten paol;g xal YXwVg. 

I) Brunn (Gesch. d. griech. Iiinstler I p. 287 ff. Michaelis ann. XXXV 
p. 306ff. 

2) Hierfiir spricht ausser so manchen Analogien schon die Vorstadt E 1 e u - 
sis, x(oyv sXtov r; AXQ avdeRsuq (Suid. KaA4Laxog). 

3) So verbessert Lobeck (Aglaoph. p. 27) das handschriftliche Qyac?a"Evo;. 
4) Arnob. V, 26 symbola, quae rogati sacrorumz in acceptionibus respondetis 

zeiunavi atque ebibi cyceonem, ex cista sumpsi et in calathum misi, accepi rur- 
sum, in cistam transtuli. 
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Dass es Esswaaren waren, erweist die Carimonie des Kostens, wo- 
bei festzuhalten ist, dass nicht die eigentlichen Opfergaben, son- 
dern das fur diesen symbolischen Ritus bestimmte Backwerk in der 
Cista war. 

Bei den T he s m o?p ho r i e n wird die Cista nicht ausdriicklich 
erwahnt. Es liegt zwar nahe die 7vdQen 'o'w eycva der The m i s, 
welche Clemens am Schluss seiner Aufzahlung erwahnt oetyavov 
av'vog gqog nutig yvvaXtetog, O' ehtv ev 4nug zaW uvuvtxwg 
d7fcetv /o'etov yvvatxetov, mit Annahme einer Ungenauigkeit des 
Clemens oder eines Versehens der Abschreiber auf die Thesmopho- 
rien zu beziehen, wo der xreig eine Rolle spielte 1). Indessen ist das 
nicht ausgemacht 2), und aus Clemens ist auch niclit mit Sicherheit 
zu entnehmen, dass diese Organa sich in einer Cista befanden. Weun 
Psyche bei Apuleius (met. VI, 2) Ceres beschw6rt per tacita secreta 
cistarum, so hat man also zunachst an die eleusinische zu denken. 
Uebrigeiis thun die romischen Schriftsteller, namentlich die Dichter, 
dieser Cista der Demeter nirgend Erwahnung. 

Auf Kunstwerken findet sich die Cista der De meter erst in 
spater Zeit3) und ungleich seltener als die bakchische ). Auf dem 
Bruchstiuck eines archaistischen Puteal 5) iiberreicht De meter 
ahrenbekranzt T r i p t o I e m o s Aehren und Mohn. Zwischen ihnen 
steht eine runde, deckellose Cista, aus welcher die Schlange sich er- 
hebt; sie ist aber nicht allein hbher als die gewbhnliche bakchische, 
sondern ruht auch auf drei Fiifsen. Dadurch ist sie einem Getreide- 
mafs ahnlich geworden, welches, an sich ein passendes Attribut der 

1) Theodoret. aff. cur. III p. 51 S. Athen. XIV p. 647 A. 
2) Gerhard (Prodromn. p. 95) und Ahrens (d. GUttin Themis I p. 27) halten an 

einem Geheimeultus der Themis fest. 
3) Ob das Geriith, welches in dem beriihinten aus Eleusis nach Cambridge 

geschaiften Torso (Clarke greek. nmarbl. 4. 5. Gerhard ant. Bildw. 306. Wieseler 
Denkm. JI, 8, 92) die Jungfrau auf dem Kopfe triigt x1arq, xaoAccao oder xavo0v 
zu nennen sei, wage ich nicht zu entscheiden. Terracottafiguren aus Paestum 
tragen in der Rechten ein Schwein, in der Linken ein grofses rundes, oben 
flaches Ger-ith (ann. VII p. 50). 

4) Eine kleine spaite attische Bronzemiinze zeigt eine Cista miit geoffnetem, 
spitz zulaufendem Deckel, aus- der eine Schiange hervorkommt; man hat an 
die Cista der D e m e t e r, des D i o n y s o s, Beule (monn. d'Athenes p. 356 f.) 
an E r i c h t ho n i o s erinnert. Auf einer Lampe (Passeri I, 63) ist eine Cista 
neben Athene. 

5) Weleker Zeitschr. Taf. 2, 8. 
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Demeter 1), auch am Fries des Propylon zu E 1 e u s i s angebracht 
ist 2); es ware nicht unschicklich, wenn man beide mit einander ver- 
schmolzen hatte3). Auf einem Terracottarelief4) sitzt Demeter, 
in der Rechten die Fackel, in der Linken Aehren und Mohn auf einer 
geflochtenen runden Cista, welche mit einem zottigen Vliess bedeckt 
ist. Um dieselbe windet sich eine grofse Schlange, deren Oberleib 
auf dem Schooss der Gottin ruht; ein vor ihr stehender junger Mann 
in einem mit Franzen besetzten Gewande, uiber welches eine Nebris 
geknupft ist, beruihrt schmeichelnid mit der Hand den Kopf der 
Schlange. Hinter Demeter steht P e r s e p h o n e mit der Fackel. Wer 
von den Sterblichen, bei welchen Demeter Aufnahme fand, hier ge- 
meint sei, durfte schwer zu bestimmen sein. Auf einer geflochtenen 
Cista sitzt D e m e t e r auch auf einem pompejanischen Wandgemalde 5) 
mit der Fackel in der Rechten; sie halt mit der Linken den Schooss 
ihres Gewandes auf, um von dem vor ihr stehenden H e r m e s einen 
Geldbeutel zu empfangen. Auf einem Sarkophag im Louvre 6) mit 
einer Darstellung des Persephon eraubes sitzt Demeter, durch 
die starke Entbi6fsung ihres Oberleibes auffallig 7), von der Entfuh- 
rungsscene abgewandt auf einem rauhen Felsst0ck und stiitzt den 
linken Vorderarm auf eine geflochtene Cista. Endlich stellt eine 
Marmorstatue des Collegio Romano 8) D e m e t e r thronend vor, ne- 
ben sich auf der einen Seite ein Rind, auf der anderen ein Schwein, 
mit einer kleielen, den bakchischen ganz ahnlichen, geschlossenen 

1) Auch der von den Biickernl verehrten, der Ceres assimilirten Ve s t a wird 
der Modius beigegeben (Ber. d. siichs. Ges. d. Wiss. 1861 p. 345; Preuner 
Hestia-Vesta p. 242 ff.), wie der An no n a (eb. p. 347). Gerhard hyperb. rom. 
Stud. II p. 160. 

2) Bull. 1860 p. 226. Fr. Lenormant rech. a Eleusis p. 390. 
3) Ob auf einer Berliner Gemme (Tiilken Beschr. III, 2, 236. Panofka verl. 

Mythen Taf. 1, 2. Wieseler Denkm. II, 6, 91 b) neben Demeter, die zwischen 
einem Pferd und Maulthier thront, eine Cista oder ein Modius mit Aehren zu 
erkennen sei, ist mir nicht klar. 

4) Campana opp. ant. 17. Zu vergleichen ist das Bruchstiick bei d'Agincourt 
frgms de scult. 8, 4. 

5) Mus. Borb. IX, 38. Wieseler Denkm. a. K. II, 30, 330. Berichte d. sachs. 
Ges. d. Wiss. 1849 Taf. 9, 4 p. 162f. 

6) Clarac mus. de sc. 214, 366. Wieseler Denkm. a. K. 11, 9, 103. 
7) Gerhard dachte deshalb an die personificirte E I e u s i s (hyp. rom. Stud. 

II p. 190), was er spater zuriicknahm (ges. Abh. II p. 480). 
8) Gerhard ges. Abh. II p. 397. Die Statue war zur Publication in den an- 

tiken Bildwerken bestimmt. 
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Cista 1). Man sieht, dass auf diesen, der romischen Kunst angeh8ri- 
gen Monumenten, auch die Cista der D e m e t e r sich ohne eine her- 
vortretende rituale oder mystische Bedeutung nur inehr als ein all- 
gemeines Attribut der Gottin zeigt 2). In diesem Sinne ist es auch 
auf Prachtsesseln mit anderen cerealischen Symbolen verbunden 3). 

Die Cista begegnet uns aber noch in anderen mystischen Culten 
als charakteristisches Symbol. Auf K yp r os gab es angeblich von 
Kinyras gestiftete Mysterien der Aphrodite, wobei es sich nicht 
etwa um den grade hier so haufigen ubertragenen Gebrauch von Worten 
wie yivaQzo'ta, OQyel u. dgl. 4), sondern um einen wirklichen Ge- 
heimdienst handelt 5). Auch ist es ja durchaus nicht unwahrschein- 
lich, dass der alte orientalische, in Kypros eingebiirgerte, liederliche 
Aphroditedienst sich spater in den Schlupfwinkel von Mysterien 
zuruckzog. Von diesen sagt Clemens (protr. 14 p. 5 S.) b'v wilg 

seva; sevTrs ss reayl; 160Vfig6) CeXy 'elOV T'g yov'; wclerac wcav'wng wrig mnelayiag njgi )~eqs~o rg~oi 
Aw6v xo'vdeog xai qpakxo'g 'rolg (VOV(eVOlg ?iV rXV?V ThV 

,iotXtxlv eidtdlowt, Vo,Utlda JE 61wgPeovatv avwz, ot juvov- 
1uevot, tog hecvtag keasai 7). Auch diese Symbole scheinen in 
einer Cista bewahrt worden zu sein, denn Clemens, der zum Schluss 
seiner polemischen Musterung der verschiedenen Mysterien nach 
ihren Gebrauchen und Symbolen mit den Worten oTac, de xa% a: 

I c , - 1, - . , ,l N 
XtuWal at ivaUixat ; ht yae dzoyvyvwksac 'a ayta avtov xat 
Icr a'eenva etesteltv eine Revision des Inhalts dieser Cisten einlei- 
tet (protr. 22 p. 6 S.), zahlt die mannigfachen in ihnen enthaltenen 
Symbole auf, ohne die Culte, welchen sie angehbren, naher zu un- 
terscheiden. Unter diesen kommen aber auch xovdeol &.k.dv vor, 

1) Eine *ihnliche aus Palazzo Mattei (mon. Matt. I, 71} in die Blundellsehe 

Sammlung (marbl. of Ince p. 30, 56) iibergegangene Statue, (Clarac mus. de sc. 
396 C, 662 A) entbehrt der Cista. 

2) Passeri luc. I, 20. 
3) Mus. Pio Cl. VIII, 45. mus. Nap. IV, 103. 
4) Lobeck Aglaoph. p. 651. 
5) Engel Kypros II p. 141. 
6) Er spricht von der Erzeugung der Aphrodite durch die ins Meer gefalle- 

nen Geschlechtstheile des Uranos. 
7) Arnob. V, 19 nec non et Cypriae abstrusa illa initia praeterimus, quorum 

conditor indicatur Cinyras rex fuisse, in quibus sumentes ea certas stipes infe- 
runt ut meretrici et referunt phallos propitii nuininis signa donatos. Firm. err. 
prof. rel. 10, 1. 
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die man nur jenem kyprischen Geheimdienst zuschreiben kann 1), 

wodurch ihnen denn auch, trotz Ovid, die Cista vindicirt wird. 
Sicher ist der Gebrauch der Cista in den I s i s - und O s i ri s - 

mysterien, wenigstens in der Form, wie sie in Rom gefeiert wur- 
den. Dorthin kamen die agyptischen Gbtter der Gestalt und Auf- 
fassung nach, wie die Gebrauche ihres Cultus in den Modificationen, 
welche sie durch das hellenisirende Al exandria erfahren hatten. 
Ob dort schon eigentliche Mysterien der Isis begangen wurden, ist 
zweifelhaft. Tibull sagt von Osiris, den er der Weise jener Zeit 
gemifs mit Bacchus ideiitificirt (1, 7, 47), ihm seien geniehm 

et tyriae vestes et dulcis tibia cantu 
et levis occultis conscia cista sacris. 

Bei Apuleius heisst es in der Beschreibung der grofsen Isisproces- 
sion (met. XI, 11) ferebatur ab alio cistct secretorum capax, penitus 
celans operta magnificae religionis. Auf der Vorderseite eines im 
J. 1719 auf der Stelle des alten Iseum in Rom gefundeneni Votiv- 
altars 2) ist unter der Inschrift [Is]idi sacrum eine mit einem Mond 
und mit Aehren verzierte runde Cista mit gerundetem Deckel, von 
einer Schlange umwunden, vorgestellt. Auf dem Grabeippus der 
Babillia Varilla, welche auf der Vorderseite die Verstorbene selbst 
im Isiscostum mit Sistrum und Situla vorstellt, findet sich zu jeder 
Seite die Cista mit rundem Deckel und der Schlanage3). 

Auf einem Grabstein mit der Inschrift 4) T. Lartio Antho cisto- 
phoro aedis Bellonae Pulvinensis fecit C. Quintius Rufinus fratri et do- 
mino suo pientissimo, cui et monumentum fecit interius agro Apollinis 
argentei Quintius Rufinus ist der Verstorbene in ganzer Figur vorge- 
stellt5). Er ist mit einer langen Trunica, einem Mantel mit statt- 
licher Agraffe und mit Stiefeln bekleidet. Um den Hals tragt er eine 
Kette, auf dem Haupte einen dicken Lorbeerkranz mit drei Medaillons, 
von dem lange geknotete Binden herabhingen; in der Rechten halt 

1) Dies h7ingt vielleicht mit der reichen Salzproduction der Insel Kiypros 
zusammen, vgl. Engel Iypros I p. 57 f. Ross Inselreisen IV p. 90 f. 

2) 1. Olivae in marmor Isiacum exercitationes. Roin 1719. Moutfaucon 
ant. expl. suppl. II, 11. mus. Cap. IV, 10. Mori mus. Cap. I p. 199, 11. Auf der 
Riickseite sind eine Schaale, ein Opfermesser, ein Becher, an den Seiten Anubis 
rnd Harpokrates dargestellt. 

3) Grut. 470, 8. Eine Zeichnung ist im cod. Pighianus f. 87. 
4) Orelli 2318. 
5) Doni inscr. tab. 8, 1. Milliii gal. myth. 89, 157 *. 
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er einen Lorbeerzweig, in der Linken zwei Aexte 1). Neben ihm steht 
die geflochtene runde Cista mit gerundetem Deckel. L. Valerius L. f. 
Firmus, ein sacerdos Isis Ostens[is] et M[atris] D[eorum] trastib[erinae] 
ist auf seinem Grabstein 2) in phrygischer Tracht vorgestellt, rechts 
stehen auf einem Tisch zwei Cisten mit rundem Deckel, die eine mit 
der strahlenbekranzten Baste des So 1, die andere mit einem Halb- 
monde verziert. 

Auch neben dem Brustbild eine s Priesters der C yb e 1 e 3), dessen 
Costiim manches Aehnliche mit dem des Cistifer der Bellona hat, ist 
unter anderen Symbolen auch eine mit einem Kranz umtwundene 
kleine Cista abgebildet, die an einem Tragriemen getragen wurde4), 
wahrend die des bellonarius an beiden Seiteni Handhaben hat. Eine 
der obigen ahnliche Cista hangt mit anderen Symbolen an einer 
Pinie auf der albanischen Ara 5). 

Da in Rom demnach die Cista zum Apparat der meisten Myste- 
rien gehbrtefi), so begreift man, dass sie zu einem Symbol der sacra 
arcana uiberhaupt wurde und dass auf der tabula Iliaca die Heilig- 
thilmer, welche Aen eas aus dem b)rennenden Troia rettet, dreimal 
unter der Form einer Cista mit halbrundem Deckel diargestellt sind, 
wiewohl keinie Tradition dieselbe iiberliefert hat. 

Weuin daher Aristides ganz allgemein sagt (or. 47 t. II p. 320) 
' aZ ioiixo ddtxoi4tev a& tEe yejaXo't a, dI ptU aeoaxv- 
vOVfiev1, 6acZeeQ& XLaUrv c0rOQQ?7za XeQ?Th(Ovaav6, so ist natur- 
lich nicht zu errathen, welche Culte er wohl zunachst im Sinne 
gehabt haben kann. Ebensoweenig lasst sich von Martialis Epi- 
gramm (V, 17) 

Dum proavos atavosque refers et nomina magna, 
dum tibi noster eques sordida condicio est, 

1) Tibull. 1, 6, 45 
Itace ubi Bellonae motu est agitata, nec acrem 

flammam, non amens verbera torta tiinet; 
ipsa bipenne suos caedit violenta lacertos 

sanguineque effuso spargit inulta deam. 
2) Orelli-Henzen 5962 vgl. 6666. 5841. 
3) Murat. 207. Winckelmana mon. ined. 8. mus. Cap. IV, 8. Mori mus. 

Cap. I p. 338, 9, Millin gal.myth. 82, 15*. Wieseler Denkni. a, 1. II, 63, 817. 
4) Vgl. Cavaceppi race. 111, 38. 
5) Zoega bass. 13 vgl. p. 104. Wieseler Denkm. a. R. lT, 63, 8, 3. 
6) Bekk. an. p. 105 xdrai; de&oIjt iF'ylv T"t )vIsIXC g hj) , 9Tt1TO y3? 

(a Cl To3v XflA)V. 
Hermes III. 22 
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dunm te posse negas nisi lato, Gellia, clavo 
nubere, nupsisti, Gellia, cistifero 

angeben, welche Sorte von cistifer gemeint sei. Im Allgemeinen 
waren den Roinern alle diese auslandischen fanatisehen Bettelpriester, 
trotz des Aberglaubens, mit dein man an ihrem Cultus hiug, in ho- 
hem Grade verachtlich. Es fragt sich aber sogar, ob uiberhaupt an 
einen Priester zu denken ist. Wenigstens zeigt eine in Rom ge- 
fundene Grabschrift 1) 

'Ev,Mdde rativag, o'' X tflee lv 7otT'Pt4yn 
xai .inVOt5 Xztvag irollcO YET EVr 6 oOavvy 

XElpat Tt 9avdfw Ynjv dpe4o'Xievog 
einen cistifer auf, der einer anderen Kategorie anzugehbren scheint, 
wiewohl iiber dessen Stellung nicht einmal eine Vermuthutng zu 
machen ist. 

1) C. l. Gr. 6218. 

Bonn. OTTO JAHN. 


