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Li dem diesjährigen Programm wird den Mitgliedern und Freunden

der Archäologischen Gesellschaft die jüngste Erwerbung des Antiquariums

der Königlichen Museen vorgeführt, die Bronzestatuette eines Galliers. die

durch den ihr innewohnenden hohen künstlerischen Wert bedeutsam,

durch den Gegenstand, durch den kunstgeschichtlichen Zusammenhang

und die kunstgeschichtlichen Probleme, auf die sie hinweist, gerade

unseren Museen noch besonders willkommen sein muß. Seit wann sie

über der Erde ist. kann ich nicht sagen. Der Fund soll stadtrömisch

sein, aber es fehlt jede genauere Angabe und damit jede wirkliche Gewähr.

Schon vor längerer Zeit war die Statuette uns bekannt geworden durch

blasse kleine Photographien, die den Wert mehr ahnen als erkennen ließen,

und durch eine unerfüllbare phantastische Preisforderung. Sie den Fährlich-

keiten de- Kunsthandels zu entziehen und sie für die Königlichen Museen

zu sichern, gelang erst vor wenig Wochen.

Die Statuette ist vom rechten Knie bis zur Spitze des linken auf

dem Helm angebrachten Hornes gemessen 0.135 in hoch. Die Abbildungen

auf den in Kupferlichtdruck ausgeführten drei Tafeln sind in der Größe

des Originals. Sie geben den Eindruck des Ganzen und die Bewp<ninc

klar und deutlich wieder, im wesentlichen auch den Zustand der Erhaltung.

Alter sie bedürfen dennoch der Ergänzung durch die Beschreibung, in die

ich auch Erläuterungen aufnehme.

Die Abbildungen zeigen die Statuette so aufgestellt, daß das Haupt-

gewicht des Körpers auf dem rechten Knie ruht, die Zehen des rechten

Fußes auf dem Boden aufstehen, der linke Fuß mit der ganzen Sohle,

aber diese nach der linken Seite hin vielleicht unmerklich gehoben, auf



den Boden ausgestreckt ist. Sehr viel anders kann es auch ursprünglich

nicht gewesen sein. Doch bleiben leichte Zweifel übrig. Die linke Fuß-

sohle sieht aus, als ob sie abgeflacht gewesen sei und mit voller Fläche

ganz gerade aufgesessen habe. Unter den Zehen und am Ballen des

rechten Fußes glaubt man die Reste der Verlötung zu erkennen, so daß

der Fuß vielleicht etwas mehr auf dem Ballen ruhte. Am rechten Knie

ist dagegen keine Spur der Verlötung zu bemerken, wenn auch die Ober-

fläche hier sehr wenig gleichmäßig erhalten ist. Nach vielfachen Ver-

suchen, alle Möglichkeiten der ursprünglichen Körperhaltung zu erschöpfen

und bis ins Kleinste genau festzustellen — Versuchen, an denen sich sehr

erfahrene und genaue Beobachter beteiligt haben — , sind wir schließlich

zu dem zurückgekehrt, was von Anfang an das Einfachste und Natürlichste

schien und nicht der Figur eine Körperhaltung aufzwang, die entweder

das Gleichgewicht nicht sicherstellte oder sonst Schwierigkeiten ergab.

Denn auch daß die Figur auf einer nicht gleichmäßig horizontalen Basis

gestanden habe, ist zwar möglich, aber nicht zu erweisen, und gewiß nicht

das an und für sich Wahrscheinlichste. Wie man sich aber auch solche

geringfügige und leichte Änderungen der Haltung denken mag, immer

bleibt der Eindruck der ungewöhnlichen Lebendigkeit, einer im flüchtigen

Vorübergehen erfaßten momentanen Bewegung. Gerade eben hat sich der

wohlgeübte, gewandte Kriegsmann in elastischem Schwung halb kniend

auf den Boden herabgesenkt, um im nächsten Augenblick nach Belieben

die Stellung behaltend oder wechselnd den Kampf weiterzuführen.

Die Statuette ist, wie man es bei ihrer geringen Größe nicht anders

erwarten kann, als Vollguß hergestellt und, wie sich von selbst versteht,

nach dem Ausguß sorgfältig und genau übergangen worden; eine scharfe,

ins einzelnste gehende feine Ziselierung ist nicht erkennbar. Auch die

Haare der Pubes sind, soweit man sehen kann, nicht durch Ziselierung

angegeben gewesen. Die Augenbrauen sind als Bogen im Ganzen, nicht

durch die Zeichnung der einzelnen Härchen deutlich gemacht, ebensowenig

sind die einzelnen Härchen der Wimpern angegeben. Die Pupillen sind

eingebohrte kleine runde Löcher, die den Augen einen scharfen stechenden

Blick verleihen. Daß sie einst mit einer besonderen Einlage versehen



gewesen wären, ist nicht anzunehmen. Es führt keine Spur darauf, und

es ist nach der für die ganze Statuette festgehaltenen Formgebung nicht

glaubhaft. Die Patina ist nicht von der wunderbaren Schönheit, wie sie

z. B. die Bronzen aus Dodona in ihren verschiedenen Spielarten zeigen
1

),

aber sie wirkt nicht ungünstig. Der Gesamteindruck ist der eines ins

Dunkle gehenden Grüns, am einheitlichsten und glattesten auf der Rückseite,

aber auch hier nicht ungestört durch weißliche Versinterungen. An einzelnen

Stellen tritt ein schönes Blau hervor. Wo die Oberfläche versintert oder

durch fest aufsitzende Erdteilchen gestört ist. la.-sen schon die Abbildungen

erkennen. An der erhobenen rechten Hand fehlen die oberen Glieder

aller fünf Finger, an der Innenseite erkennt man eine Art schräg von

oben nach unten gerichtete Rille, als ob irgend etwas in dieser Richtung

aufgesessen hätte, und unterhalb dieser Rille vielleicht eine Lötspur. In

der linken Hand ist deutlich erhalten ein länglich rundlicher Gegenstand

von der Form etwa einer schmalen Pflaume. Er wird gehalten von

Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger, während der vierte und der kleine

Finger eingeschlagen sind. Außen am Handgelenk in den Anfang des

Unterarms hineingehend, sieht man die dicken Reste von der Anlötung

eines nicht allzu kleinen Gegenstands. Ohne Zweifel war außen am

linken Arm ein Schild angebracht, vermutlich ohne eine innen sichtbare

Handhabe, wenigstens ist kein Rest einer solchen vorhanden. Die Außen-

seite des Armes ist da, wo der Schild aufgesessen hat. ohne Patina, glatt

und mit der Feile für die Anbringung des Schildes zubereitet. Man wird

sieb den Schild schmal und länglich, etwa 0,06—0,065 m lang denken

müssen, und natürlich von einer der bei den Galliern üblichen Schild-

formen. Denn daß der Krieger ein Gallier ist, lehrt das Zusammentreffen

des Torques um den Hals und des um die Hüften geschlungenen Schwert-

gurtes mit dein Hörnerhelm und noch obendrein der Nacktheit. Unter

den gallischen Schildformen werden wir den berühmten Turmschild aus-

schließen und nur eine bequemer zu handhabende Form glaubhaft finden,

') Bronzen aus Dodona, herausgegeben von K. Kekule von Stradonitz und II. Winnefeld

(Berlin 1909) S. 32 ff.
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also den leichteren, eckigen oder an den Ecken rundlich abgestumpften

oder auch ovalen Langschild, der aus den verschiedensten Denkmäler-

klassen wohlbekannt ist. Die Außenseite wird nur wenig verziert gewesen

sein, vermutlich durch die übliche Längsteilung, den Schildbuckel mit dem

verstärkenden Gi'at, und etwa die Hervorhebung des umlaufenden Schild-

randes. Für die vielerlei Varietäten der Schildformen nenne ich als an-

schauliche, zum Teil bequem zugängliche Beispiele den sterbenden Gallier

im Kapitol, die Ludovisische Gruppe im Thermenmuseum, die Gallier

unter den attalischen Figuren, die Waffenreliefs aus der Halle der Athena

in Pergamon und vom Triumphbogen in ( )range, die Friesfiguren von

Civita Alba in Bologna, die etruskischen Aschenkisten, die römischen

Sarkophage 2

).

Aber was ist der kleine länglich runde Gegenstand zwischen den

Fingern der linken Hand? Im Zusammenhang damit entsteht die Frage,

welche Waffe der Gallier in der erhobenen Rechten schwang. Freilich

auf den ersten Blick denkt jeder an einen leichten Speer, das berühmte

Gaesum der Gallier; aber das kleine Ding zwischen den Fingern der

linken Hand ist zu bestimmt und klar gearbeitet, um bedeutungslos zu

sein, und was soll es anders sein als ein Schleudergeschoß V Dann muß

die rechte Hand gerade eben die Schleuder zum Abwurf schwingen und

die Finger der Linken halten den letzten übrigen Ball zum nächsten Wurf

bereit. Denn man wird doch nicht annehmen mögen, daß ein Speer-

werfer schon im voraus einen Stein in der Linken halte, noch ehe er

abgeworfen hat. Das wäre eine schlechte Charakteristik. Sonst finde

ich auf den älteren Darstellungen nur das eine gerade altzuwerfende

Schleudergeschoß angegeben, was ohne Bedeutung ist und nur zufällig

sein kann. Aber auf den ausführlicheren militärisch genauen Schilderungen

auf den Reliefs der Traian- und der Marcussäule ist der von jedem

-) Für die Darstellung der Gallier in der antiken Kunst ist zu verweisen auf S. Reinach,

Les Gaulois dans Tart antique, Kevue archeologique 1888 11 S. 2 7 3 ff. ISs'.i I 8. 1 1 ff. 187 ff.

317 ff. P. R. von Bienkowski, Die Darstellungen der Gallier in der hellenistischen Kunst

(Wien 1908). Die literarischen Nachrichten sind gesammelt von C'ougny, Extraits des auteurs

grecs contenant la geographie et l'histoire des Gaules. Paris 1879— 1S92 [ß Bände].



Schleuderer zu tragende Vorrat an Geschossen nicht weggelassen
3

)- Der

eine Schleuderer auf der Traiansäule trägt den Schild an der Linken, hat

ein kurzes Schwert an der Seite und, wie es scheint, einen Helm auf

dem Kopf. Auf den griechischen Vasengemälden erscheinen behelmte

Krieger mit der Schleuder 4

). Der Schleuderer auf dem Innenbild

einer Schale
5

) ist halb kniend, die Stellung der Beine ist der unserer

Bronze nicht unähnlich, die Haltung der Arme ist verschieden, weil der

Schlenderer des Vasenbildes erst zielt, wobei die linke Hand zur Fest-

stellung der Richtung, in der die Schleuder geschwungen werden soll,

mitwirkt. Man verstand demnach, wie wir Bogenschützen bald stehend,

bald kniend sehen, auch im Knien zu schleudern, wenn auch das Stehen

für die freie Bewegung des die Schleuder schwingenden rechten Arms an

sich bequemer und beim militärischen Drill geübt sein mag. Die von

Klitias gemalten Pygmäen verstehen im Galopp reitend zu schleudern.

3
) Cicliorius, Die Reliefs der Traianssäule Tafel XLVII KIT, Textband 11 S. 305: Vor

ihnen stürmen im Vordergrunde zwei barbarische Schleuderer nach rechts, von denen der eine,

sich zurückbiegend, zum Wurf mit einer in der Rechten gehaltenen Kugel oder einem Stein

ausholt, während der andere in der weit nach links zurückgehaltenen Rechten eine kurze,

unten breiter werdende Schleuder schwingt, in der eine Kugel liegt. Beide haben nackte Beine

und Füße und tragen eine kurze gegürtete Aermeltunica; der Mann rechts, der an der rechten

Seite ein kurzes Schwert und in der linken Hand einen Rundschild tragt, hat darüber noch ein

Sagum, in dessen über den linken Arm genommenem gebauschten Zipfel eine Anzahl Kugeln

liegen. Den Kopf haben die Männer scheinbar unbedeckt, doch läuft bei beiden vom Haar

ein deutlicher Riemen über die bärtige Backe bis zum Kinn herab.' Reinach, Repertoire de

reliefs grecs et romains I (1909) 347, 50 [nach Bartoli].

Petersen, Domaszewski und Calderini, Die Marcussäule (1896) Tafel IG Bild X S. 55.

Reinach, Repertoire de reliefs grecs et romains 1 298, 15 [nach Bartoli].

*) Smith, Greek and Etruscan Vases in tue British Museum III S. 210, E 285: 'A slinger.

.1 beardless warrior in keimet with curoed cheek-pieces, short undergirt chiton, Stands en face,

but head turned to r., preparing to sling; Ms I. is extended in front, holding the missile and

one end, the other end is raised in his r, above Ms r. Shoulder. Ilis Jeet are carelessly drawn.

< >n l. are two spears upright, point upwards.'

Sehale mit dem Namen des Memnon, Klein, Meistersignaturen-' S. 118,4, Notice d'uue

collection de vases peints tires des fouilles faites en Etrurie par feu le prince de Canino

(Paris 1S45) S. 35 No. 125: 'U/i jeune guerrier casque s'apprSte ä frapper de la fremde*.

Vergl. Hartwig. Meisterschalen S. 184 f.

>) Hartwig, Meisterschalen Tafel XV111 1.



wie die Bogenschützen vom Pferde herab schießen
6

). Die wilden Gallier

halicn ihre Arme in jeder Körperhaltung gewaltig zu schwingen gewußt.

Daß sie den Gebrauch der Schleuder kannten, versteht sich von selbst,

und es kann doch niemand einfallen, dagegen einzuwenden, daß in den

Schilderungen der Erscheinung der Gallier und ihrer Waffen die Schleuder

nicht erwähnt wird. Sie ist eben kein besonderes Merkmal, sondern ihnen

mit anderen Völkern gemeinsam. Zufälligerweise ist die Schleuder als

gallische Waffe auch äußerlich bezeugt. Auf den pergamenischen Reliefs

von der Halle der Athena finden sich unter den erbeuteten Waffenstücken

auch Schleudern
7

). Diese freilich brauchen nicht gerade gallisch zu sein.

Aber bei Caesar De bello Gallico steht zu lesen V 35: L. Cotta legatus

omnes cohortes ordinesque adhortans in adversum os funda vulneratur,

im Kampf gegen Ambiorix. V 43, als die Nervier das Lager des

Q. Cicero bestürmen: Septimo oppugnationis die, maximo coorto vento.

ferventes fusili ex argilla glandes fundis et fervefacta iacula in casas, quae

innre gallico stramentis erant teetae, iacere coeperunt. VII 81, vor Alesia:

Uno die inteiimisso Galli atque hoc spatio magno cratium scalarum harpa-

gonum numero effecto media nocte silentio e castris egressi ad campestres

munitiones accedunt. Subito clamore sublato, qua signißcatione qui in

oppido obsidebantur de suo adventu cognoscere possent, crates proiieere,

fundis sagitäs lapidibus nostros de vallo proturbare, reliquaque quae ad

oppugnationem pertinent parant administrare. Ohne Zweifel gibt es noch

andere Belegstellen, die mir nicht zur Hand sind und die es nicht lohnt

zusammenzutragen.

Nach alledem werden wir uns damit zufrieden geben müssen, daß

der Gallier, den unsere Statuette zeigt, im Schleudern begriffen ist —

6
) Im allgemeinen ist zu vergleichen Fougeres bei Daremberg et Saglio, Dietionnaire

des antiquites Grecques et Romaines II 2 S. 1363ff. unter Funda, H. Droysen bei K. F. Her-

mann, Griechische Altertümer II. S. i'Uf.

7

)
Altertümer von Pergamon II Tafel XLIX 16. 21, S. 113, wo Droysen die Schleudern auf

den Münzen von Aspendos (Zeitschrift für Numismatik IV Taf. 8, 6, L. Müller, Numismatique

d'Alexandre le Grand S. 269 zu Tafel II, 25. 26) vergleicht. S. Reinach, Repertoire de reliefs

grecs et romains I 2 1 2, 3.
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wenigstens so lange keine andere Erklärung des kleinen Gegenstandes in

der linken Hand vorliegt.

Der wohlerhaltene Helm, an dem nur das rechte Hörn ein wenig ver-

bogen ist, bietet ein schönes Beispiel für den echt gallischen Hörnerschmuck.

Das ist der Hörnerhelm, den Diodor V 30 in der berühmten Schilde-

rung der furchterregenden Erscheinung der Gallier nennt xpdtvri b'e x«^k«

TrepiTi0£VTai |aef«Xaq eEoxa? e£ tauTtüv exovTCt Kai TrappefeGri cpavraffiav emcpepovTa xoiq

Xpaiiuevoiq, luv T0T5 pev 7Tpöcn<eiTcu duiacpurj KtpaTa, toic; be öpvewv r| xeTpaTTÖbujv £ujwv

eKTeTUTTujuevai TTpoiofiai. Solche Hörnerhelme sieht man an den gallischen

Tropäen auf den Münzen des Caesar
8

)- Sie kehren in allerlei Verände-

rungen wieder auf den Reliefs der großen Baudenkmäler von S. Remy 9

),

von Orange 10
), von Carpentras "), und auf kleineren Denkmälern in

Gallien"). Die Art der Hörner selbst wechselt. Hei unserer Statuette

sind es Ziegenhörner, sonst sehr häufig Stierhörner: auch Widderhörner

kommen vor
13
). Im übrigen bietet die Form des Helmes mit Bügel über

der Stirn und kurzem Nackenschild nichts Auffälliges. Es ist die in

hellenistischer Zeit übliche Grundform, bei der statt des Helmkamms oder

der Helmspitze die Hörner als Schmuck verwendet sind.

Wohlbekannt ist der gedrehte Halsschmuck mit dicken runden

Knöpfen an den Enden, der berühmte Torques, der aus Gold, Silber oder

Bronze zu denken ist
14

)-

Der um den Leib geschlungene Gürtel, dessen eines Ende durchge-

steckt seitwärts herabgeht, kommt auf den Darstellungen von Galliern

8

) Droysen, Altertümer von Pergamon II S. 130.

9

) Denkmal der Julier in S. Remy: Antike Denkmäler I 17 (Nordwestseite). Esperandieu

Recueil general des basreliefs de la Gaule romaine I (1907) S. 8s ff. Reinach, Repertoire de

reliefs 1 384 ff.

10
) Triumphbogen des Tiberius in Orange: Caristie. Monuments antiques ä Orange Tafel 16.

20. 29. Esperandieu, Recueil I S. 188 ff. Reinach a. a. 0. I 200ff.

") Bogen in Carpentras: Esperandieu, Recueil I S. 178ff. Reinach a. a. 0. 1 98.

12
)

Grabmal in Antibes: Esperandieu, Recueil I S. 29 ff.

13) Vergl. S. Reinach bei Daremberg et Saglio, Dictionnaire II 2 S. 1429 ff. unter Galea,

und hierfür besonders S. 1438.

u
) Polyb. II 31. J. de Baye, Le torques etait porte par les hommes chez les Gaulois,

Caen 1886, extrait du Bulletin monumental, 52e volume, 1886.

\\ im'ki-liii.tiin.-.-1'Pigrnimii l'.KI'J.
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nicht selten vor. So bei dem toten jugendlichen Gallier in Venedig und

bei dem früher im Palast Torrigiani befindlichen, ebenso auf den Boden-

reliefs der Calener Schalen, auf den Friesfiguren aus Civita Alba in

Bologna, auf etruskischen Reliefs
15
). Bei der Statue in Venedig ist dieser

Gürtel für ein metallenes Schmuckband gehalten und mißverständlich als

Torques bezeichnet worden"). Ein solcher Schmuck ist gewiß denkbar,

und wenn die Gallier ihre Chitone mit vergoldeten oder versilberten

Gürteln zusammenhielten, so könnten sie wie den Hals mit dem Torques,

so auch den nackten Leib mit einem kostbaren metallenen Schmuckband

umschlungen haben. Aber unmittelbar vor dieser Angabe heißt es bei

Diodor 9iüpaKaq b' exoumv °i M^v aibiipoöc; äXucnbuiToüc;, oi bt toic; üttö xfjq apücrewq bebo-

Iuevoic; üpKOÜviai, yujuvo'i ^axoiuevoi. dvri be toü Hiqpouc; crrräöag exoucri |aaKpäq, 0ibr)paii;

f] xüXkgiT«; uXucreffiv iHrjpTrm^vag, rrapä tt|v beEiäv Xaföva rrapccTeTüiuevac;, und gerade

die Gürtel über den Chitonen werden einfach eTrixpucroi i'i KcrrdpTupoi lwmf\ptc,

genannt, nicht «Xücreiq. Nicht wie ein richtige]' aus Metall gedrehter Tor-

ques sieht der Gurt am jugendlichen Gallier in Venedig aus, sondern wie

ein Lederriemen, der flach in schrägen Windungen um sich selbst ge-

wunden ist. Bei unserer Statuette kann man nur an einen Lederriemen

denken, auf den einzelne Schuppen aus Metall aufgesetzt sind. Bei dem

Gallier Torrigiani scheint der Gurt wieder ein Lederriemen zu sein, an

dem an der rechten Seite drei Ringe angebracht sind, die zum Einhängen

irgendeines Gegenstandes oder auch nur als Zierat gedient haben werden 17
).

Bei den übrigen Darstellungen kann man. wenigstens nach den Abbildungen,

nicht angeben, aus welchem Stoff diese Gürtel sein sollen; einigemal sehen

sie wie geflochten aus. Fast nirgends erkennt man an äußerlich deut-

lichen Kennzeichen den Zweck, für den sie bestimmt sind. Aber in einigen

Fällen sind zweifellos Schwertgurte gemeint. So auf etruskischen Reliefs

15

) Vergl. dazu Maitre in der Revue archeologique 1888 I S. 329.

16

) Longperier, Oeuvres II S. 377. Brunn, Annali 1870 S. 303. Üverbeck, Geschichte der

griechischen Plastik II
4

S. 239. Longperier hat das zerbrochene Hörn des kapitolinischen ster-

benden Galliers irrtümlich für einen um den Leib zu schlingenden Torques gehalten.

,7
) Bierikowski S. 56. Er erklärt den Gürtel als Schwertgurt unter Berufung auf Diodor

V 30, wahrend er S. 38 den Gurt am jugendlichen Gallier in Venedig mit Longperier für

einen metallenen in den Leib einschneidenden 'Torques' hält.
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11

mit Darstellungen von Gallierkämpfen. Die Aschenume 116 im Mus
archeologico in Florenz führt einen solchen Kampf vor

18
): hei zwei

gallischen Kriegern hängt die Schwertscheide an dem Leibgurt. Ebenso
auf anderen Reliefs derselben Denkmälergattung 19

), und eine hübsche

Illustration geben einige kleine Bronzefigürchen, Weihgeschenke aus einem

keltischen Heiligtume. dessen beste auf dem Fondo Baratela bei Este ge-

funden wurden' ). Wir werden demnach überall nicht ein Schmuckband,
sondern den Schwertgurt anzuerkennen haben, den die Gallier um den

Leib trugen, im Gegensatz zu den Griechen, bei denen das Schwert-

gehänge von der Schulter her schräg über die Brust herab zur Seite geht.

Nach der durchgehenden Gewöhnung der antiken Kunst macht es nichts

aus, ob das Schwert ohne Gurt oder der Gurt ohne Schwert ist. Der-

gleichen wechselt je nach dem. was bei der jedesmaligen Absicht als Haupt-

sache oder zur Charakteristik nötig oder entbehrlich scheint, nach dem
Grade der Sorgfalt und Überlegung bei der Herstellung, wohl auch nach

dem gewählten größeren oder kleineren Maßstab.

Unser gallischer Krieger ist hochgewachsen, von schlankem und kraft-

vollem Gliederbau. Oi bt ruXuTon to!? |uev ownuoiv eiow eumn.Kei<; sagt Diodor V28.
Ebenso entspricht der große Schnurrbart der gallischen Sitte, und der volle

Backenbart widerspricht ihr nicht, wie dies die Denkmäler und die lite-

rarischen Nachrichten zeigen. Td be revei« rive? piv Euptüvrai, xiveq be nerpiius

imoTpecpoucrtv oi b' eureveis Tdq M e_v irapeia? ämoXeiaivouffi, iäq b' iim]vaq üve\^va<;

euJcriv, ÜJCTTe to ffTÖMata «utujv frriKOiXÜTrrcffGcu. Aiöirep eaeiövituv piv auxaiv ef.mXtK0VTcu

Taiq rpocpaig, ttivovtwv be Ka9cmepei bid Tivog n9]uou epeperat to Tropa.

Das Haupthaar ist vom Helm bedeckt und in seiner Gesamtheit nicht

sichtbar, nur rechts und links kommt es aus dem Helm in kurzen, wie
angeklebten Locken über den Schläfen hervor, links ein wenig mehr als

,8
) Bienkowski S. 112 Fig. 119.

19
) Bieiikowski S. 107 Fig. 114. S. 109 Fig. 116.

20
) Mir von Robert Zahn nachgewiesen: Notizie degli seavi 1888 Taf. VII 4. VIII II

S. 3ff Tlff. (Ghirardini), Montelins, La civilisation primitive en Italie 1 Tafel 61, 2. 4. Sp. 313.
Die Ose der Scheide, durch die der Gurt gezogen wurde, ist genau zu erkennen hei Montelins
Tafel 64, 11. — Vergl. andere solche Figuren bei Paribeni, Ausonia 11 1907 (Rom 1908) S. 279ff.
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rechts. Es sieht nicht etwa wie vom Wind bewegt aus. sondern ist in fest

gedrehten Windungen in der Formgebung ganz ähnlich wie der Bart.

So darf man auch hier an die Angaben des Diodor erinnern, der, nach-

dem er den hohen Wuchs hervorgehoben hat, fortfährt: Tai? bi. crapSi Kä6u-

fpoi Kai \euxoi, touc; b't KÖuaiq ou movov ek müaeuuc; tavOoi, d\\a Kai bia jf\q Kara-

(TKeufig emTriöeüoumv aüteiv tv|v cpuffiKriv xfjc; XP°a? ibiÖTryra. Trrdvou t«P dTTOTrXiJuaTi

cruwvTec; Täq xpixac; auvexwc; üttö tüiv ueTuumuv eni ti'iv KOpucpriv Kai Toüq TtvovTac;

dvacTTTÜüaiv, wette thv Trpoffomiv aÜTwv qpaiveo"9at Zaiupoi«; Kai TTdffrv eoiKuiaV Traxuvoviai

räp m Tpixe? üttö Tfl? KUTep-faaiaq, wcrre |ar|bev Tri? Jü>v unrujv xa 'TtlS öiacptpeiv.

Freilich nicht einmal der kapitolinische sterbende Gallier, der der Ludo-

visischen Gruppe, oder die anderen pergaraenischen Gallierstatuen ent-

sprechen ganz und gar dieser erschreckten Schilderung- Noch weniger

unsere Statuette. Aber eine an die gallische Sitte von fern erinnernde

Besonderheit in der Formung der Haarlocken und Haarsträhnen dürfen

wir wohl noch anerkennen.

In den Gesichtszügen selbst ist vielleicht etwas von der üblichen

griechischen Bildung Abweichendes, Fremdartiges ausgesprochen, aber nichts,

das gerade national gallisch wäre. Sie sind viel einfacher als die Züge

der Gallierstatuen, und dies wird weniger an der Kleinheit der Figur, die

eine solche Durchbildung gestattet hätte, als an der besonderen Kunstart

und Kunststufe liegen. Denn ohne Zweifel wird man nach dem unmittel-

baren Eindruck die Statuette für früher halten als die Statuen.

Bei dem altberühmten sterbenden Gallier im kapitolinischen Museum

und der Ludovisischen Gruppe hatte schon Welcker an große Sieges-

denkmäler gedacht, von denen sie einst Teile gewesen seien"). Auf ihrer

Anschauung ist in Brunns Künstlergeschichte'
2

) das prachtvolle Kapitel

über pergamenische Kunst und die von Plinius unter den Erzgießern ge-

nannten, in Pergamon tätigen Künstler autgebaut. Plures artifices fecere

•') Welcker. Akademisches Kunstmuseum- (1841) S. MUT.. Nr. 142.

) Brunn, Geschichte der griechischen Künstler I (1857) S. 442 ff.
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Attali et Eumenis adversus Gallos proelia: Isigonus [so die Handschriften,

der richtige Name ist Epigonus ")]. Phyromachus, Stratonicus, Antigonus,

cpri volumina condidit de sua arte. Acht Jahre nach dem Erscheinen des

ersten Bandes der Künstlergeschichte gab Brunn die erste Nachricht

davon
2J

). daß es ihm gelungen sei, in verschiedenen Museen Figuren auf-

zufinden, die zu dem von Attalos auf der athenischen Akropolis auf-

gestellten Weihgeschenke gehörten. Pausanias I 25,2 hat nur die kurze Notiz

TTQbq öe Tili Tei'xei toi votiuj rrfdvTUJV. oT Trepi OpaKrjv rroTt Kai töv iff6|uöv Tt\q TTaXXiiv>iq

ÜJKncrav, toutujv tov Xer6|uevov ttöXemov, Kai näxnv npöq ÄiiaZövaq ÄOnvaiiuv, Kai tö

MapaGäivi rrpöq Miiöou? ep-fov, Kai TaXaTiiv ti'iv ev Mucria cpGopäv ävfc9iiKev "AttöXo? ocrov

Te 5üo TTtixuüv eKaffiov. Unter den zuerst von Brunn diesem figurenreichen

Weihgeschenk des Attalos zugeteilten Statuen — sie bleiben alle in etwa
zwei Drittel Lebensgröße — sind einige bestimmt als Gallier kenntlich.

Sie lassen sich mit den größeren, dem sterbenden Gallier im kapitolini-

schen Museum und der Ludovisischen Gruppe, nicht gerade der Arbeit,

aber dem Stile nach zusammenbringen. In Pergamon seihst sind bei

den Ausgrabungen Inschriften gefunden worden, die Siege über die

Gallier nennen 25
). Auf der Standplatte eines großen Bathron steht

BacnXea "AiTaXov 'EmYevriq Kai oi t'iTfcuövec; Küi ffTpaTiüJTai oi (TuvaTiuvicräiuevoi Taq rrpöc;

toüs raXdxas Kai Ävrioxov m«X«S xap'fffnpia Ali Äenvät. 'Emrovou epra. Ein anderes

ähnliches Bathron mit anderen Künstlernamen zeigt die Fußspuren von

Bronzestatuen. Der Name des Epigonos kehrt noch mehrmals wieder.

Danach dürfen wir vermuten, daß wenigstens einige der großen Bathren

in Bronze gearbeitete Kampfgruppen trugen, also doch die von Plinius

23
) Altertümer von Pergamon VIII 1. Die Inschriften von Penramon herausgegeben von

Max Fränkel (1890) S. 26. Archäologisches Jahrbuch 1893 S. 131 f. (Michaelis).
24

) Bullettino 1S65 S. 116. Friederichs, Bausteine zur Geschichte der griechisch-römischen

Plastik(1868)S.322ff.Nr.572— 578. Brunn, Annali 1870 S.292ff. Friederichs-Wolters, Gipsabgüsse
antiker Bildwerke (1885) S. 51Sff. Nr. 1403ff. Overbeck, Geschichte der griechischen Plastik 4

(1894) II S. 234ff. S. Reinach, les Gaulois dans l'art antique, Revue archeologique 1889 1

S. 11 ff. Die letzte Zusammenstellung und Behandlung gibt Bieiikowski a. a. 0. S. 37—78.
:5

) Altertümer von Pergamon VIII S. 22ff. U. Köhler in der Historischen Zeitschrift N. F. XI
S. lff. Koepp im Archäol. Anzeiger 1895 S. 123ff. Stähelin, Geschichte der kleinasiatischen

Galater 2 (1907) S. 20 ff. 30 ff.
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erwähnten Werke. Und wenn auch bisher kein zwingender Beweis geführt

werden konnte, drängt sieh doch die Vorstellung auf, daß der kapitolinische

sterbende Gallier, die Ludovisische Gruppe, die dem athenischen Weih-

geschenke des Attalos zugeteilten kleineren Gallierfiguren in irgendeinem

Zusammenhang mit den großen Siegesdenkmälern stehen. Es bleibt dabei

eine ganze Reihe von Möglichkeiten offen, von gleichzeitigen oder späteren

Wiederholungen in anderem Material und in anderem Maßstab, von Nach-

und Umbildungen bis zu absichtlichen Änderungen, Verwendungen in

anderem als dem ursprünglichen Sinn und Zusammenhang bis herab zu

ungefähren Ähnlichkeiten und Anregungen. Sehr auffällig sind die starken

Verschiedenheiten innerhalb der Figurenreihen, die man auf die vier

Gruppen des einen Attalischen Weihgeschenkes verteilt hat, und man darf

zweifeln, ob die Zuteilung und Bestimmung überall gesichert ist, Am
schärfsten ist der nationale Typus ausgeprägt im Kopf des kapitolinischen

sterbenden Galliers und in dem der männlichen Gestalt der Ludovisischen

Gruppe. Zunächst steht der Kopf von Gizeh
36

), dessen Herkunft gänzlich

unbestimmt bleiben muß. Denn der verschiedene Eindruck wird nicht

auf eine andere Epoche und Kunstart, sondern darauf zurückzuführen sein,

daß dieser Kopf sehr tnarmormäßig gearbeitet ist, beim sterbenden Gallier

dagegen und bei der Ludovisischen Gruppe die Übertragung aus Bronze

sich deutlich kennbar macht").

Die ersten entscheidenden Siege des ersten Attalos über die Gallier

sind in den Jahren um 230 v. Chr. davongetragen worden. Wir müssen

wohl annehmen, daß zuerst die für ihn tätigen Künstler den nationalen

Typus so ausgeprägt haben, wie er in der kapitolinischen Statue, der

Ludovisischen Gruppe, dem Kopf in Gizeh am deutlichsten und schärfsten

ausgesprochen ist. Insofern können wir ihn als pergamenisch bezeichnen.

26
) Schreiber, der Gallierkopf des Museums in Gize bei Kairo (Leipzig 1896). Bierikowski

S. 35 f.

- 7
) Der Kopf im Museo Chiaramonti, den Petersen in den Römischen Mitteilungen X

(1895) Tafel II S. 126ff. veröffentlicht und besprochen hat (Amelung, Die Skulpturen des Vati-

kanischen Museums I S. 663 f. Nr. 535. Bieiikowski S. 12 f.) seheint mir, soweit ich nach den

Abbildungen und Schilderungen urteilen kann, nach Typus und Stil wesentlich verschieden.



und gerade der Kopf von Gizeh in seiner großzügigen Formenauffassung

gibt wohl die beste Gewähr für die Entstehung des Typus in dieser

Epoche 28
). Noch spät ist dieser Typus, indem man auf ihn zurückgriff,

vorbildlich gewesen. Das lehren der Sarkophag von Ammendola im

kapitolinischen Museum und die anderen gleichartigen Sarkophagreliefs,

bei denen man mit Recht in einzelnen Figuren pergamenische Muster oder

Anregungen gesucht hat"
9

)- Von einem in Pergamon befindlichen Gemälde

mit dem Kampf gegen die Gallier spricht Pausanias 1 4,6 TTeptannvoi«; be ecrn

(aev (TKÜ\a coro TaXaTiuv, ecrn be rpa<Pn tö epTov tö npöq TaXäTaq e'xoucra. Nicht ohne

Wahrscheinlichkeit ist vermutet worden, dieses Gemälde sei unter

Eumenes II. in der Halle der Athena aufgestellt worden""), aber irgend

Bestimmtes läßt sich nicht sagen.

Leider läßt sich auch die glänzende Vermutung, die eine in Delos

entdeckte Statue als ein pergamenisches Siegesdenkmal anspricht, nicht zu

völlig zweifelloser Sicherheit erheben. Die bei den französischen Aus-

grabungen durch S. Reinach aufgefundene Statue eines Kriegers
31

), der.

ins rechte Knie gefallen, sieh gegen einen ihn von oben herab bedrohenden

siegreichen Feind zu verteidigen sucht, hat Wolters
3
') mit einer Inschrift

zusammengebracht, die in Delos unter einem Gallierkampf von der Hand

des Künstlers Nikeratos stand. Die Inschrift rühmt den Bruder des

Eumenes IL, Philetäros, und einen Sieg über die Gallier, dessen Zeit nicht

genau feststeht. „Jedenfalls — so drückt sich Wolters aus — haben wir hier

ein pergamenisches Siegesdenkmal aus der Regierungszeit Eumenes' IL

vor uns, auf welchem eine Gruppe, also doch eine Szene aus dem

Gallierkampf dargestellt war. Und wenn wir andererseits den Fest einer

Kampfdarstellung besitzen, den wir stilistisch zu dem grüßten Denkmal

des Eumenes IL, dem Altar, stellen mußten, so ist die Vermutung, daß

3S
) Vergl. Die griechische Skulptur- (1907) S. :io4ff.

• 9
) Brunn, Annali 1870 S. 301f. Heibig, Führer durch die öffentlichen Sammlungen

Roms I- S. 276f. Nr. 430. Bierikowski S. 39f. 43f. 47. Tafel Uff.

30
) Fabricius bei Baumeister, Denkmäler II S. 1222 (S. 18 des Sonderabdruck?).

3 >) Bulletin hellenique 1889 Taf. II S. 113f. (S. Reinach). Brunu-Bruckmann !>. aber

dazu Bieiikowski S. 29.

32
) Athenische Mitteilungen 1890 S. I88ff. (mit kleiner Abbildung).
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Epigramm und Statue zusammengehören, letztere also einen unterliegenden

Gallier aus der Gruppe des Nikeratos darstelle, zu naheliegend." Sehr

richtig hat Wolters vorher ausgeführt, daß der delische Krieger nicht

zu der Borghesischen Statue des Agasias, sondern vielmehr zu der Kunst-

art des Gigantenfrieses vom pergamenischen Altar gehöre. Wenn also die

Zusammenfügimg von Epigramm und Statue sich bewährt, so hätten wir

ein Zeugnis dafür vor Augen, wie ein Gallierkörper in der Zeit Eumenes' II.

gebildet worden ist — ganz abweichend von den Galliern, die, wie wir

meinen, von den für seinen Vorgänger Attalos 1. tätigen Bildhauern geschaffen

und ausgeprägt worden sind, vielmehr mehr in der üblicheren griechisch-

heroischen Erscheinung. Äußerlich entscheidende Merkmale lassen sich

nicht angeben. Daß der am Boden stehende Helm mit den kurzen An-

sätzen von seitlich herausstehenden Hörnern nicht gerade gallisch sein

muß, sondern auf den Münzen mit Köpfen hellenistischer Herrscher ähn-

lich vorkommt, hat Wolters selbst hervorgehoben. Kopf und Hals fehlen,

und so läßt sich nicht sagen, ob das sicherste äußerliche Merkmal, der

Torques, vorhanden war oder nicht. Das in griechischer Weise schräg

von der Schulter herabgehende Schwertgehänge mag bei Figuren, die als

Gallier gemeint sind, vereinzelte Male vorkommen"), aber das für sie

charakteristische Tragband ist der um den Leib geschlungene Schwertgurt.

Rund ein halbes Jahrhundert früher als die ersten Siege des Attalos

über die Gallier, fällt ihre Niederlage bei Delphi und ihre Vertreibung

vom Heiligtum, 279 v. Chr.
34
) Ob das Heiligtum die Plünderung erfahren

habe oder unversehrt geblieben sei, ist, da beides berichtet wird, eine

seit langem erörterte Streitfrage. Sie ist jüngst für entschieden erklärt

worden aus Anlaß einer bei den Ausgrabungen in Kos aufgefundenen

Inschrift
35

). Hier heißt es: inabi] twv ßapßdpwv tfTpcrreiav Tioiv|aa|uevwv im toüc;

"EMuvac; Kai im tö iepöv tö ev AeXqpoTg, u.vaffiWejai TÖq |aev iKQövraq im tö iepöv

Ti|auupiaq Ttieuxev uttö toü Geoü Kai ürcö tujv üvbpujv tujv eTnßoa6v)aüvTuuv tw iepw tv tu

33
) Bieiikowski S. 79 Fig. 90. 83 Fig. 94.

34
) Stähelin S. 3.

35
)

S. Reinach und K. Herzog, Academie des inscriptions et belles-lettres, Comptes rendus

1904 S. 158 ff.
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tujv ßapßdpoiv eqpöbuj, tö be iepöv öiaTrecpuXdxOai Te Kai eTTiKeKOö'|jrj(T9ai ToTq uttö tujv

emcTTpaTeucrdvTUJV örrXoic;, twv be Xomüüv twv (TTpaTeucrdvTUJV toüc; TrXeicFTOui; dnoXüjXev ev

TÖiq YevOuevoiqdYwaiTroTi toüc; "EXXava? aüToi?' öttuji; ouv ö öduo<; cpavepöc; tj cruvüböfj.evog

eiri Tä Yf'ffvrmeva vikoi toic; "EXXaffi Kai Tili 0eüi xapicrrr|pia drroöiöoüq tüc, Te emcpaveiac;

Täq fefi.\r]jieva<; eveKev ev toTc; irepi tö iepöv Kivbüvoiq Kai idc; tüjv ' EXXdvuuv cruiTripiac;.

Deshalb also wird die Teilnahme der Bürgerschaft von Kos an den Dank-

und Festfeiern in Delphi beschlossen. Gibt der Ausdruck <MarrecpuXdx9ai

wirklich eine Gewähr dafür, daß keine Plünderung stattfand? Als ob

eine Nötigung vorgelegen hätte, die dem Heiligtum angetane Schmach

besonders hervorzuheben, statt sie schonend zu übergehen und nur die

in höchster Not und Gefahr gewordene wunderbare Rettung durch die

Epiphanie des Gottes zu preisen? Si les Gaulois avaient su ecrire

Vhisioirel so rief schon vor bald fünfzig Jahren Foucart aus
36

).

Von dem kostbaren Schmuck des Apollotempels auf dem Palatin

spricht Properz")

In quo Solis erat supra fastigia currus,

Et valvae, Libyci nobile dentis opus,

Altera deiectos Pa?'nasi vertici Gallos,

Altera maerebat funera Tantalidos

vermutlich in einer absichtlichen gegenständlichen Parallelisierung, wie im

Weihgeschenk des Attalos Gallier- und Gigantenbesiegung zusammengestellt

sind. Ob es für den Tempel neu gearbeitete oder etwa ältere dafür neu ver-

wendete Werke gewesen, wissen wir nicht, su wenig wie sonst etwas Näheres.

Unter den von den Griechen nach der Vertreibung der Gallier er-

richteten Weihgeschenken werden bildnerische Darstellungen ihrer Besiegung

nicht erwähnt. Aber es muß nicht allzulange nachher ein Kunstwerk

von Bedeutung vorhanden gewesen sein, das ihre Niederlage verherrlichte

und noch obendrein sie als Plünderer der göttlichen Strafe verfallen

bezeichnete. Das zeigen deutliche Spuren der bildlichen Überlieferung.

3Ö
) Archives des missions scientifiques, Deuxieme Serie II (1865 . Memoire sur les ruines

et I'histoire de Delpbes S. 1— '2:;0 [1861]. Von den Nachrichten über den Angriff der Gallier

handelt Foucart S. 205 ff.

37
) Properz II 31. Vergl. Brunn, Künstlergeschichte I S. 4-14. Bieiikowski S. 120.

Winckelmanns-Programni L909. 3
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Es kommen dabei dreierlei Denkmälergattungen in Betracht: die schwarz-

gefirnißten Schalen der Werkstätten in Cales
38

), die etruskischen Aschen-

urnen
39

), und endlich der Terrakottafries aus Civita Alba im Museum in

Bologna
40

).

Schon 1870 hat Fr. Lenormant das Innenbild einer Calener Schale

richtig als einen Gallier im delphischen Heiligtum bezeichnet: (hierrier

gaidois dans le temple de Delphes; il est en attitude de combat; le type

de sa tete, avec la barbe lusuriante et de grandes moustaches, est celui

que les artistes andern ont toujours donne ä nos ancetres; ä ses pieds est une

tete coupee et un b<>ncli,T de la forme particuliere aux Gaulois, Devant

lui, le trepied d'Apollon, pose sur une base ronde entouree de festons, qu'il

saisit (U' la motu droite [gauchej; derriere, un thymiaterium*
1

). Es hat

sich nach und nach noch eine ganze Reihe von solchen Szenen zusammenge-

funden. Wir sehen einen einzelnen Gallier nach rechts, der, zurückblickend,

ein Thymiäterion wegschleppt
42

). Zwei andere sind in entgegengesetzter

Richtung nach außen gewendet. Der eine kämpft., den Rückzug deckend,

gegen einen nicht sichtbaren Gegner, der andere trägt einen großen

Krater 43
). Einmal hat der Plündernde sein rechtes Knie auf den Altar

gestemmt: er hält in der Linken einen Krater, in der erhobenen Rechten

schwingt er eine Walle zur Abwehr. Hinter ihm erscheint, teilweise

verdeckt, eine stürzende, nackte menschliche Gestalt
44

). Die ganze

38
) Bierikowski S. 86 ff. — R. Pagenstecher, Die Calenische Reliefkeramik, Jahrbuch des

deutschen archäologischen Instituts, Ergänzungsheft Ylll (1909) S. 44ff. 141ff.

3 'J
) Bierikowski S. 10.', ff.

4") Brizio in den Notizie degli scavi 1897 S. 283ff. Bierikowski S. 93ff. Nachod, Der

Rennwagen bei den Halikern und ihren Nachbarn. Diss. Leipzig 1909 S. 8 2 ff.

") Collection d'antiquites Grecques, recueillies par M. Eug. P., decrite par Fr. Lenormant

Paris 1870 S. 42 Nr. 129 mit der Fundangabe Capua. Revue archeologique 1872 I S. 153ff.

(Lenormant). Collection Eugen Piot, Paris 1890 (Fröbner) S. 52f. Nr. 196. Bierikowski S. 8G

Fig. 97. Pagenstecher S. 41 Abb. 20. Auf einem fast identischen Exemplar der Sammlung Arndt

in München (Bierikowski Fig. 98; Pagenstecher Abb. 21) lautet die Signatur L. ANICI. I'IICI.

4;
) Bierikowski S. 87 f. Fig. 99. 100. Pagenstecher S. 4f> Abb. 22. 23. Die Signaturen sind:

GABINIO. k GABINIO. NATMS (=N. ATILIVS?)

") Bierikowski S. 89 Fig. 101. 102. Pagenstecher S. 4Cf. Abb. 24. 25. Die Signaturen

sind: L. GABINIO und RIIT. GABIN.
4M Bierikowski S. 91 Fig. 105. Pagenstecher S. 47 f. Abb. 26.
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Komposition zeigen andere Rundbilder, auf denen jener Gallier sich gegen

Artemis wehrt, die ihm das geraubte Gefäß entreißt. Am Boden zwischen

seinen Beinen liegt ein Gefallener mit dem Schild, oben im Grund ist ein

zweiter Gegner der Göttin, der ihr einen großen Schild entgegenstreckt,

nicht sehr deutlich erkennbar
45

). Daß es hier überall plündernde Gallier

sind, lehrt der Augenschein; daß der berühmteste Plünderungszug, der nach

Delphi, gemeint sei. versteht sich eigentlich von selbst, und wir sehen

Artemis im Kampf und den delphischen Dreifuß.

Von den Etruskern werden wir nicht die gleiche Sorgfalt und Ein-

sicht in der Verwendung ihrer griechischen Vorbilder verlangen wie von

den Werkleuten im unteritalischen Cales. Aber sie gehören zum Macht-

gebiet der griechischen Kunst, und ihre gefährlichen gallischen Nachbarn

waren ihnen nur allzuwohl bekannt.

Die Calerier Gefäßmedaillons beschränken sich, wie es natürlich ist,

auf Einzelfiguren oder kleine Gruppen. Bei den etruskischen Urnen

treten nach den Bedingungen des Raumes, der zu füllen ist. mehr Figuren

und Gruppen nebeneinander auf. Gemeinsam ist das Thema des Kampfs

und der Plünderung, das Eingreifen göttlicher Wesen — liier also der etrus-

kischen Dämonen. Einmal reißt ein Gallier ein im Heiligtume aufgestelltes

Götterbild herab; es ist, was bei der Art dieser Denkmäler nicht wunder-

nehmen kann, weiblich. Gemeinsam ist Tracht und Bewaffnung der Gallier,

die große Lebendigkeit der Gruppen und Figuren, mehr aber die Auf-

fassung des Ganzen als eine Reihe bestimmter Einzelheiten. Es sind

Schlachtenbilder, voll gedrängt von bewegten Gestalten und Gruppen, viel-

fach in Motiven, die sonsther geläufig sind, wie z. B. des gegen den 11'-

fallenen vom Pferde herab kämpfenden Reiters. Nur wenige Male, wie

bei dem vom Rücken gesehenen nackten, nach link- schreitenden, und viel-

leicht dem nach vorwärts auf den Boden niedergestürzten, scheint die

Übereinstimmung unmittelbar gegel >en.

Lehrreicher und anziehender als die etruskischen ( rnenreliefs sind

die Figuren des Terrakottafrieses im Museum zu Bologna. Der Fries i-t

nicht vollständig erhalten, und über die Zusammensetzung und Anordnung

45
) Bierikowski S. 89f. Fig. 103. 104. Pagenstecher S. 48. Abb. l'T. 28.
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mögen Zweifel zurückbleiben. Aber die hauptsächlichsten Bestandteile

sind zweifellos. Wir sehen plündernde, kämpfende, fliehende, zusammen-

sinkende Gallier und Götter, die sie bekämpfen: Artemis, bogenschießend,

und Leto mit der Fackel, vielleicht Apoll. Der Fries ist kein sehr hoch-

stehendes Kunstwerk, aber in Sinn und Art weit mehr griechisch als die

etruskischen Reliefs, darin mit den Calener Schalen zusammenzustellen.

Man hat in dem Fries von Civitä Alba abgebrauchte und ausgeleierte perga-

menisehe Kunstweise erkennen wollen und sich dafür auf ein paar Ähn-

lichkeiten mit dem großen Gigantenfries vom pergamenischen Altar berufen.

Das ist trügerisch, denn das sind nicht eben pergamenische, sondern all-

gemein griechische und hellenistische Motive. Der Gigantenfries hat

mit den Gallierstatuen des Attalos und mit der besonderen in Pergamon

geübten Art die Gallier darzustellen nichts zu schaffen
46
). Von diesen

pergamenischen Galliern sind nach dem Thema selbst wie nach Auffassung

und Gestaltung die Calener Schalen, die etruskischen Urnen, der Fries

von Civitä Alba scharf zu trennen, sie sind als ein eigenes großes Kunst-

gebiet zusammenzufassen, das seine Belebung durch eine große künst-

lerische Verherrlichung des Sieges über die Gallier bei Delphi erhalten hat.

In Italien haben erst die großen Schlachten von Telamon und Clasti-

dium, 225 und 222 v. Chr., den gallischen Schrecken für immer über-

wunden und zur Kühe gebracht — Siege, mit deren weltgeschichtlicher

Bedeutung sich die Vertreibung der Gallier von Delphi nicht vergleichen läßt.

^ev ouv npö? toüc; KeXtoüc; TröXeiaoc; toioutov ecrxe TÖ "reXoq, koct& |uev t^v örrövoiüv

Kai TÖX|j.av tüjv crfUJVi£o|uevujv üvöpüjv, en öe koitü tüc; |aux«? Kai tö TrXfjOo«; tüjv ev

aütaTc; äTToXXu|.ievwv Kai rrapaTaTTonevujv, oübevöc; KaTabeeötepcx; tüjv iötopruaevuuV

KaTÜ be Täq eTfißoXdc; Kai ti'iv (kptaiav toö kut« Mepoc; x^P'^Moü TeXeux; eiiKaiacppo-

vrjTOc;, biä tö \xr\ tö ttXüov, aXXä cTuXX)ißbr|v änav tö Tivo|uevov (mö tüjv TaXaTÜJv

6u|uüj )adXXov r) XoYicruw ßpaßeüeaOui sagt Polybius II 35.

Bescheidene, im Gebiet von Telamon gefundene Weihgaben sind wie

ein leiser Nachklang des Waffengetöses, das dort erscholl. Im archäo-

logischen Museum zu Florenz ist ein Gesamtfund aufgestellt, der in

Miniaturgröße allerlei Gegenstände, hauptsächlich Waffen, darunter solche

s
) Die griechische Skulptur 2 (11)07) S. 322f.
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von keltischer Form, enthält, die irgendeiner Gottheit dargebrachten Ab-

bilder der wirklichen, in der Schlacht gebrauchten Waffen. Ein anderer

Fund ergab eine Anzahl größerer Waffen verschiedener Art, aus einem

Tempel zur Seite geworfene Weihgeschenke 47
). Endlich ist in Telamon

die Bronzestatuette eines jugendlichen Kriegers gefunden worden, etwa von

der Größe unseres kämpfenden Galliers
18

). Er kniet auf dem linken Knie,

schützt sich mit dem Schild, hielt das Schwert zum Schlag gezückt. Un-

willkürlich steigt das Bild eines der bei Telamon besiegten Gallier vor

uns auf. Die Gesamterscheinimg ist nicht römisch. Die Form des ovalen

Schildes, der Schwertgurt mit der Schwertscheide an der Seite sind gallisch.

Aber freilich fehlt nicht nur der Schnurrbart, sondern das unzweifelhaft

sichere Kennzeichen, der Torques. Wenn dieser jugendliche Krieger in

der Tat als Gallier gelten darf, wofür er jetzt erklärt wird, so würde

man sich gern ausdenken, daß. wie die Miniaturwaffen Abbilder wirklicher

Gebrauchswaffen sind, dies Figürchen einen Bestandteil eines großen

figurenreichen Weihgeschenkes wiedergebe, das zum Gedächtnis des Sieges

von Telamon gestiftet war. Wenn Manius Valerius nach seinem bei

Messana, 263 v. Chr., über Hieron und die Karthager errungenen Sieg

47
) Milani, Museo topografieo dell' Etruria (Florenz 1808) S. 91 ff. l">7f. Studi e materiali 1

(1899—1901) S. 125ff.

4S
) Gamurrini in den Notizie degli scavi 1888 S. 68Cf. Statuetta di bronzo, alta centi-

metri 12, di im guerriero combattente: posa il ginocchio sinistro in terra, e punta Valtra gamba

stesa eon forza, coprendosi dai eolpi nemici coli' alto imbracciato scudo: il quäle ha la forma

oblonga. e un forti rialzo nel diametro verticale, simile in tutto allo scudo gallico, ein 1

e im-

presso nelle monete di Rimini e nella statua capitolina del Gallo moribondo. Gli manca In.

mono destra impugnante la spada. Uelmo e cristato, breve la tunica, e gli schinieri fino al

ginocchio. .1 primo aspetto ho stimaio, che fosse rappresentato un dalli), che si difende da un

Romano, che yli stava sopra come vincitore. Ma in questa figura mancano i baffi e d lorque;

e vella loro barbara armatura > Galli nun portavano, credo, fjli schinieri. Certo seduce qui

innlto il ricordo ilel/a grande e memoranda sconfitta, che presso Talamone ebbero nel 529 di

Roma i Galli dai Romani: che quatiro ilei loro regoli furono ticcisi, e di tutto Vesercüo nun

scampd alcuno. Lo utile della statuetta e eccellente, con influenza delV arte campana, perve-

nutavi nel secolo terzo col dominio romano, Milani a. 0. S. 91 und 157. Paribeni, Ausonia II

S. 279 ff. Eine Photographie der Statuette, die ich im Original nicht gesehen habe, verdanke

ich der oft erprobten freundlichen Hilfsbereitschaft des Herrn Milani. Über die Patina schreibt

Herr Milani: La patina e opaca e di color verde cupo, con forti incrustazioni di calcio sul

braccio deslro e sidl' elmo. Tali incrustazioni sembrano derivare dal contatto di oggetti di ferro.
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ein diesen Sieg schilderndes Gemälde in Koni an der »Seitenwand der Curia

Hostilia aufstellte, wenn Naevius den Sieg des Marcellus bei Clastidium

in einer fabula praetextata feierte, so wäre, neben den auf das Kapitol

gebrachten Siegeszeichen, ein nach griechischer Weise für den Sieg von

Telamon dargebrachtes Weihgeschenk nicht verwunderlich.

An keines der Kunstwerke, die in langer Reihe an uns vorüberzogen,

läßt sich unsere Statuette des kämpfenden Galhers unmittelbar anschließen.

Gewiß nicht an die Gallierstatuen, die. wenigstens ihrer künstlerischen

Erfindung und Ausgestaltung nach, der pergamenischen Königszeit ange-

hören. Die Statuette zeigt wohl eine leise Andeutung des barbarischen

Typus und im Haar vielleicht der besonderen gallischen Sitte. Aber sie

begnügt sich mit der Kennzeichnung durch Helm, Schwertgurt und Torques.

Sie ist noch frei von der durchgeführten Charakteristik des Galliertypus,

die in den besten pergamenischen Gallierstatuen erstrebt und erreicht ist.

Sie ist unverkennbar älter.

Die Calener Schalen gehören in die zweite Hälfte des dritten Jahr-

hunderts vor Chr., die etruskischen Urnen in dieselbe Zeit, und anders

wird man auch den Terrakottafries von Civitk Alba nicht ansetzen können.

Diese Denkmäler sind Sprossen der hellenistischen Kunst, nach verschie-

denen Seiten hinausgewachsen, gebundener oder freier, selbständig, eigen-

mächtig und willkürlich. Aber in der letzten Wurzel gehen alle auf eine

einzige große künstlerische Gestaltung, auf die Verherrlichung der Nieder-

werfung der in Delphi plündernden Gallier zurück, und diese erste künst-

lerische Gestaltung ist älter als die pergamenischen Gallierstatuen. Unsere

Bronzestatuette steht in der Kunstart und in der Kunstvollendung zu

hoch, um unmittelbar verglichen zu werden. Immerhin sind die Figuren

des Frieses von Civitä Alba in der Gesamtauffassung und in einzelnen

Motiven der Bewegung mit der Statuette weit eher verwandt, als z. B.

die pergamenischen Statuen. Über die Epoche kann man nicht zweifel-

haft sein. Die Statuette gehört in das zweite Drittel des dritten Jahr-

hunderts vor Chr., also in denselben Strom der kimstgeschichtlichen Be-



23

wegung, in der die bildliche Darstellung der Gallierniederlage in Delphi

entstanden ist.

Wiederum ein hailies Jahrhundert jünger, wenn anders die Beziehung

auf die Sehlacht von Telamon das Richtige trifft, ist die dort gefundene

Statuette, die. hiernächst als Schlußvignette allgebildet, zu unserer Bronze

des kämpfenden Galliers einen Gegensatz und ein willkommenes Gegen-

bild abgibt.
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JAHRESBERICHT FÜR 1909.

Das OS. Winckelmanns-Fest der Gesellschaft wurde am Mittwoch den 9. Dezember

1908 in hergebrachter Weise durch eine auch von vielen Gästen besuchte Festsitzung,

in der die aus Paris und Frankfurt a. M. gekommenen Herren Holleaux und

Dragendorff vortrugen, und eine anschließende Festtafel, an der 99 Herren teilnahmen.

im Architektenhause gefeiert. Dort fanden auch am 2. Februar. 2. März. 6. April,

4. Mai, 8. Juni. 2H. Juni und 2. November d. J. die für den ersten Dienstag im

Monate statutenmäßigen monatlichen Sitzungen statt: die Januar-Sitzung fiel wegen

der Nähe des Neujahrstages aus. die Juli-Sitzung wurde wegen der großen Schulferien

auf den letzten Dienstag des Juni verlegt. Mit besonderem Danke begrüßte es die

Gesellschaft, daß wiederholt auswärtige Gelehrte nach Berlin kamen, um in ihren

Sitzungen vorzutragen: so außer den schon erwähnten Herren Holleaux (Paris-Athen)

§• und Dragendorff (Frankfurt a. M.) die Herren Kromayer (Wien). Guyer (Bern), Kinch

§ "e (Kopenhagen) und Fiechter (München).

-§ a: Zur Verteilung an die Mitglieder und Freunde der Gesellschaft gelangten: das

sf ,g zum vorjährigen Winckelrnanns-Feste ausgegebene 68. Winckelmanns-Programm —
42 ;2 ..Hellenistische Silberreliefs im Antiquarium der Königlichen Museen" von Hermann

|q Winnefeld — und (im Juli d. J.) Nr. 33 der Sitzungsberichte (Januar bis Dezember 1908).

Im Laufe des Berichtjahres hat die Gesellschaft 13 neue Mitglieder gewonnen,

nämlich die Herren: Prof. Peter Behrens in Neubabelsberg bei Berlin: wissenschaftl.

Hilfslehrer Dr. Borghorst in Haiensee: Oberlehrer Dr. Dahms in Friedenau:

Wirkl. Geh. Admiralitäts-Rat Dr. Danneel in Grunewald: Prof. D. theol. Deissmann
in Wilmersdorf: Oberlehrer Prof. Dr. Dütschke; Staatssekretär a. D. Exzellenz

Admiral v. Hollmann; Privatdozent Dr. Jolles in Wannsee: Dr. Kalitsunakis,
Lehrer des Neugriechischen am Seminar für Orientalische Sprachen: Dr. phil. Latt er-

mann; Oberlehrer Konrad Lehmann in Steglitz: Privatdozent Dr. Mewaldt:
Gymnasialdirektor Prof. Dr. Sorot'. Diesem Zuwachse von 13 Mitgliedern steht ein

Abgang von ö Mitgliedern, die durchweg wegen Verzuges nach außerhalb ausgetreten

sind, gegenüber. Es sind dies die Herren: Dr. Mewaldt (jetzt außerord. Professor in

Greifswald). Prof. Dr. Mensel (jetzt Geh. Reg.-Rat und Gymnasialdirektor a. Ü. in

Fürstenwalde). Dr. Hölk (jetzt Gymnasialdirektor in Lüneburg), Dr. Wassner (jetzt

Provinzialschulrat in Kassel). Prof. Dr. Helm (jetzt ordentl. Professor in Rostock).

Somit besteht die Gesellschaft zurzeit aus 149 Mitgliedern, deren Namen und Adressen

nachstehend verzeichnet sind.

Winckeluianns-Programm 1: -1



Bei der zu Beginn des Jahres stattgehabten Vorstandswahl wurde der bisherige

Vorstand, bestehend aus den Herren Kekule von Stradonitz (I. Vorsitzender),

Trendelenburg (II. Vorsitzender). Frhr. Hiller von (iaert ringen (111. Vorsitzender).

Brueckner (Bibliothekar). Schiff (Schriftführer und Schatzmeister) durch Zuruf

wiedergewählt.

Am ü. März d. J. feierte der 1. Vorsitzende Geheimrat Prof. Dr. Kekule von

Stradonitz seinen 70. Geburtstag. Die Glückwünsche der Gesellschaft wurden durch

den Vorstand, in dessen Namen der II. Vorsitzende sprach, mündlich zum Ausdruck

gebracht. Viele Mitglieder der < lesellschaft hatten sich außerdem an der dem

Jubilar zur Erinnerung an den Tag gestifteten ..Kekule - Mappe'" beteiligt. Herrn

Prof. Dr. Eugen Petersen wurden am 18. März d. J. zu seinem 50jährigen Doktor-

jubiläum Glückwünsche der Gesellschaft vom Vorstande übermittelt.

Für das Denkmal, das dem am 15. September 1908 verstorbenen Wirk! Geh.

Oberbaurat Prof. Dr. Friedrich Adler (1855— 1907 Mitglied der Gesellschaft) in den

Räumen der Technischen Hochschule zu Charlottenburg errichtet werden soll, hat die

Gesellschaft einen Beitrag gespendet. Bei der (iedenkfeier, die am 23. Mai d. J.

in der Halle der Technischen Hochschule für Adler stattfand, war die Gesellschaft

durch ihren Vorstand vertreten.

Die Jahresrechnung- für 1908 (Einnahme 2438,58 M., Ausgabe 2422,34 M. : also

Bestand für 1909: 16.24 M.) wurde von den Herren Winnefeld und Premier geprüft

und richtig befunden.
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Abesser, Architekt, W. 50 Tauenzienstr. 10.

Assmann, Dr. med., Geh. San.-Rat, W. 50

Passauerstr. ">.

Bang, Dr. phil., Friedenau, Niedstr. 15.

Danneel, Dr. iiir.. Wirkl. Geh. Admiralitäts-Rat,

Grunewald, Trabenerstr. 2.

Deissmann, Prof. D. theol.. WD rsdorf. Prinz-

i egentenstraße 7.

Bardt, Geh. Reg.-Rat, Dr., Gymnasial-Direktor Delbrueck, R,, Prof. Dr.. I. Sekretär Deut-

a. I).. Charlottenburg 5, Dernburgstr. 4S.

Bartels, Prof., Oberlehrer, W. 15 Schaperstr. 24.

I! ehre tis. Peter, Prof.. Neubabelsberg, Maus

Erdmannshof.

Benjamin, Dr.. Oberlehrer, W. 50 Nürn-

bergerstraße 3.

Bleckmann, Dr., Oberlehrer, NW 52 Melanch-

thonstraße l.

Bode, Dr., Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat, General-

Direktor d. Kgl. Mus, tu. Charlottenburg,

Uhlandstraße 4. 5.

Borghorst, Dr., Oberlehrei Halensee, Hobrecht- [

Straße 8.

Borrmann, Geh. Baurat, Prof. a. d. Technischen

Hochschule. W. 50 Bambergerstr. 7.

Bosse. Geh. Reg. Rat, Verwaltungsdirektor der

Kgl. Museen, W. 62 Landgrafenstr. 10.

Broicher, Geh. Just.-Rat, Kammerger.-Ral a. D..

W. in Lützow-Ufer 18.

Brueckner, Prof. Dr., Oberlehrer. Friedenau,

Sponholzstraße 19 (Bibliot lieka i l.

Buermann, Prof. Dr., Oberlehrer, NW. 87 Tile-

Wardenbergstr. 9.

Proi Dr., Direktor des Vskanischen Gym-
nasiums, SW. 11 Kleinbeerenstr. 2.

Conze, Alexander, Prof. Dr., Mitglied d. Akad. d.

Wiss..< trunewald,Wangenheimstr. 17 1 Ehren-
mitglied des Vorsta n des |.

Conze. <;., D. theol., Geh. Kommerzienrat, Lan-

genberg (Rheinprovinz).

Corssen, Prof. Dr., Oberlehrer, W. 15 Hohen-

zollemplatz 4.

Dahms, Rudolf, Dr., Oberlehrer, Friedenau,

Wielandstr. 36.
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sehen Archäologischen Instituts in Koni.

Monte Tarpeo.

Dessau. Prof. Dr., wissenschaftl. Beamter der

Kgl. Akad. d. Wiss., Charlottenburg, Car-

merstraße 8

Diels, <leh Reg.-Rat, Prof. Dr., bestand Sekr.

(I Akad. iL Wiss.. W. .Mi Nürnbergerstr. 65.

V Di est, I liierst a. D., Wannsee. Kleine Soest r. 19.

Dütschke, Prof. Dr., Oberlehrer. W. 15 Scha-

perstraße 25.

Eichhorst, Dr. phil. et jur., Reg.-Rat im Kaiserl.

Statistischen Amt. W. .'!ö Steglitzerstr. 51.

Erman, Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr.. Direktor a. d.

Kgl. Museen. Mitgl. d. Akad. «1. Wiss.. Dahlem,

Peter I.enne-Str. 72.

Freye. Oberlehrer, Friedenau, Albestr. l(i.

von Fritze. Dr.. wissenschaftl. Beamter d.

Kgl. Akad. d. Wiss.. W. 62 Courbierestr. 14.

Fuhr. Prof. Dr., Oberlehrer, W. 15 Kaiserallee I

(lenz. Dr.. Geh. Reg.- u. Prov.-Schulrat, Haien-

see, Joachim Friedrichstr. "iii.

Goepel, Oberlehrer, Eberswalde, Donopstr. 1.

Goesch, Dr., Landgerichtsrat a. D., Friedenau,

Sponholzstr. 17.

Graef, 1'.. Baurat, Steglitz, Albrechtstr. 113.

(iraff under. Prof. Dr., Oberlehrer, Schöneberg,

Apostel Paulus-Str. 30.

von Groote, Hauptmann a. ]).. Freiburg i B.,

Weiherhofstr. IIa.

de Gruyter, Dr., Verlagsbuchhändler (in Firma:

Georg Reimer), Gr.-Lichterfelde-Ost, Wilhelm-

straße 1!). 211.

Güterbock, Bruno. Dr. phil.. W. 30 Nollen-

dorfplatz 1.



Hahn. Georg. Dr. phil., Fabrikbesitzer, W. 10

Tiergartenstraße 21.

Hallbauer. Dr. in;;.. Kommerzienrat, General-

direktor des Eisenwerks in Lauchhammer

(Kreis Liebenwerda, Bezirk Halle a. S.).

Härder, Prof. Dr., Oberlehrer, S\V. 17 Groß-

beerenstraße TU.

Helmke, Dr., Oberlehrer, Wilmersdorf, Tübinger-

straße 2.

Herrlich, Prof. Dr., Oberlehrer, NW. 52 Rathe-

nowerstraße 8

Herzfeld, Dr., Privatdozent, W. 50 Nürnberger

Platz 5.

Frlir. Hiller von Gaertringen, Prof. Dr.,

Wissenschaft). Beamter d. Kgl. Akad. d. Wiss .

\V. ">7 An der Apostelkirche 8 (III. Vor-

sitzender i.

Hirsch. Dr. phil., W. 15 Kurfürstendamm 22

Hirschfeld, Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr., Mitgl.

d. Akad. d. Wiss.. Charlottenburg, Carmer-

straße 3.

Hoffmann, E.. Dr., Oberlehrer, Friedenau,

Schmargendorferstr. 18.

Hollaender, Prof. Dr., Oberlehrer, W. 15 Fa-

sanenstraße 65.

v. Hollmann, Admiral, Exz., VV. 15 I

straße 71.

Hubert. Dr., Oberlehrer, Charlottenburg 5. Dern-

burgstraße 48.

Jacobs, Dr., Bibliothekar, Gr.-Lichterfelde-West,

nstastr. 20.

Janke, Oberst z. I).. Schöneberg 1. Martin Luther-

straße 25.

[Igen, Prof., Oberlehrer, W. 30 Heilbronner-

straße 25.

Imelmann, Geh. Reg.-Rat. Prof. Dr., Charlotten-

burg, Giesebrechtstr. 13.

[mm erwahr, Dr. phil. et im . Bankdirektor. \V. 15

Joachimsthalerstr. 13.

Julies. Dr., Privatdozent, Wannsee, Hohen-

zollernstraße 26.

Kalit snnakis, Dr. phil., Lehrer des Neugriechi-

schen am Seminar für orientalische Sprachen,

W. 50 Nürnbergerstr. 43.

Kekule von Stradonitz, Geh. Reg.-Rat, Prof.

Dr.. Direktor a. d. Kgl. Museen. Mitgl.

d. Akad. d. Wiss.. YV. 62 Landgrafenstr. 19

I I. Vorsitzender

(!raf von Keßler. Regierungsassessor, 1. Vize-

präsident des Deutschen Künstlerbundes,W 9

Köthenerstr. 28. 29.

Kirchner, Prof. Dr., Oberlehrer, Wilmersdorf,

rallee 159.

Kluge, Dr. phil . Diplomingenieur, W. 15 Meineke-

straße 6.

Koch. Julius, Dr., Direktor des Realgymnasiums,

Grunewald, Caspar Theyßstr. 1.

Kögel, Pastor, Groß-Ziethen bei Berlin.

Köster. Dr., Direktorial-Assistent d. Kgl. Museen,

C. 2 Lustgarten, Kgl. Museen. Privatwohnung:

Charlottenburg, Dahlmannstr. 32.

Kossinna, Prof. Dr., Gr.-Lichterfelde-West, Karl-

straße m
Langhammer, Oberlehrer, Friedenau, Friedlich

Wilhelmsplatz 16.

Lattermann, Dr. phil., z. Z. Athen. Deutsches

Archäologisches Institut. Phidiasstr. 1.

La utherius, Landgei ichtsrat a. [>.. W. 1") Kaiser-

allee 18.

Leh ma n n. Konrad, i Iberlehrer, Steglitz, Albrecht-

straße 98

Lehmann-Haupt, Prof. Dr., W. 50 Marburgei

straße 6.

Lenschau, Dr., Direktor der III. Städtischen

höheren Mädchenschule, Charlottenburg 5.

Danckelmannstr. 26.

Lisco, Justizrat, Rechtsanwalt u. Notar. W. 50

Fasanenstr. 36

Lucas. Dr., Oberlehrer, Charlottenburg, Kanalstr.l.

Lück, .Dr.. Direktor des Gymnasiums, Steglitz,

Klixstraße 2.

von Luschan, Lud'. Dr., Direktor a. d. Kgl.

Museen, Südende, Oehlertstr. 26

Malten, Dr., Oberlehrer, \V. 15 Württembergische

Straße

Meitzen. Prof. Dr.. »ich Reg.-Rat a. D., W. 10

Corneliusstr. 1.

Meyer. Eduard. Prof. Dr., Mitgl. d. Akad. d. Wiss..

Gr.-Lichterfelde-West, Mommsenstr. 7. 8.

Meyer, F., Rentier, Frankfurt a.M., Bockenheimer

Landstr 71.

Meyer, Paul M.. Prof. Dr. phil. et iur., W. 50

^chenbachstr. 5.

Meyer. Rudolf, Prof. Dr., Direktor des Luisen-

städtischen Gymnasiums, SW. 18 Wilhelm-

straße 146

Mie. Dr., Oberlehrer, Haiensee, Kurfürsten-

damm 124.
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Müller.Erich. Wirk]. Geh. Ob.-Reg.-Rat, vortr.Rat

im Kultusministerium, W. 10 Kaiserin Augtista-

straße 58.

Müller, Heinrich. Prof. Dr., Direktor des Gym-

nasiums II in Wilmersdorf, W. 1") Uhland-

stnillc 149.

Müller, Nikolaus. Prof. Dr., W. 62 Nettelbeck-

straße 24.

Norden. Prof. Dr., Gr.- Lichterfelde -West, Karl-

straße 2»;.

Nothnagel, Schriftsteller u. Architekt, C. 22

( irenadierstr. 4 a.

Oehler, Prof. Dr., Oberlehrer. Gr.-Lichterfelde-

West 2, Haupt-Kadetten-Anstalt.

Oolsman, Adalbert, Kommerzienrat, Langenberg

(Rheinprovinz i.

Pallat. Pro! Dr.. Geh. Reg.-Rat, vortr. Rat im

Kultusministerium. Wannsee. Otto Erichstr. 9.

von Papen, Dr.. wiss. Hilfsarb. bei den Kgl.

Museen. W. 50 Marburgerstr. 8.

Petersen, Prof. Dr.. Haiensee, Friedrichsruher-

straße 13.

Pieper, Dr.. Oberlehrer, wiss. Hilfsarb. bei den

Kgl. Museen. Wilmersdorf. Tübingerstr. S.

Pohl. Dr.. Oberlehrer. W. 15 Kaiserallee 1.

Pomtow, Prof. Dr., Oberlehrer, W. 10 Ci

Straße 7.

Preuner. Prof. Dr., W. 62 Liitzowplatz 1.

Prinz. Dr. phil., z. /.. Athen. Deutsches Archä-

•hes Institut. Phidiassti 1

Puchstein, Prof. Dr., General-Sekretär d. Kais.

Archäol. Instituts. W. 15 Bregenzerstr. in.

von Radowitz, Wirkl. Geh. Hat. Kais Bol

schaffet a. D., Exz., W. in Bendlerstr. 17.

Rappaport, Dr.. Oberlehrer, W. 50 Passi i

Straße 2.

Regling, Dr., Privatdozent, Direktorial-Assistenl

ii. Kgl. Museen. Charlottenburg, Kantstr. 12,'i.

Reinhardt, Dr., Geh. Ober-Reg -Rat. Vortrag. Hat

im Kultusministerium, Steglitz, Schillerstr. 8.

Richter, Ernst, Prof. Dr., Oberlehrer, Chat

lottenburg, Guerickestr. 27.

Richter, Otto, Geh. Reg -Rat, Prof. Dr . Direktor

des Prinz-Heinrich-( lymnasiums, Schöneberg,

Grunewaldstr. 105.

Riedel . Fabrikbesitzer, Charlottenburg, Fasanen-

straße 6.

Rodiger. Prof. Dr.. Oberlehrer, SW. 68 Linden?

Straße 13.

Res.'. Dr.. Geh. Reg.-Rat, Direktor a. d. Kgl.

Bibliothek a.D.. SW. 11 Dessauerstr. 27.

Rosenthal. Dr., Oberlehrer, W. 15 Pariser-

straße 14 a.

Rothstein, Dr.. Privatdozent, W. 50 Nürnberger-

straße 67.

Samter, Dr., Oberlehrer, X. 58 Weißenburger-

straße 2b.

Sarre, Prof. Dr., Neubabelsberg, Kaiserstr. 39.

Schiff. Prof. Dr., W. 62 Landgrafenstr. 3a
(Schriftführer und Schatzmeister).

Schlesinger, Dr. Oberlehrer. W. 15 Schaper-

straße 2."..

Schmidt. Hubert. Dr.. Privatdozent, Direktorial-

Assistenl d. Kgl. Museen, SW 11 Königgrätzei

straße 120. Privatwohnung: W.62Bayreuther-

straße 28.

Schmidt. Rudolf. Prof. Dr. Direktor d. städt.

höheren Mädchenschule u. d. Mädchen-Real-

Gymnasiums in Schöneberg, W. 30 Barba-

rossastraße 11.

S c b n e i il e r, E., * »bei lehrer, Grunewald, Siemens-

straße 22.

Schone. Hermann. Prof. Dr.. Greifswald, Karl-

straße a.

Schone. Richard, Prof. Dr.. Wirkl. Geh. Rat.

Exz.. Grunewald, Wangenheimstr. 13 I Ehren-
\'o rsit zender l.

Seh i (iil er. Bruno.Dr.. Direktorial-Assistent d.Kgl.

Museen. •'. 2 Lustgarten, Kgl. Museen. Privat-

wohnung: Charlottenburg, Mommsenstr. 3,

Gai tenhaus.

Schi nein . Otto. Prof. Dr.. Oberlehrer. W. 15

Schaperstr. 2:;.

Schuchhardt, Prof. Dr.. Direktor der Vorge-

schichtlichen Abteilung des Museums für

Völkerkunde, < !roß -Lichterfelde- Ost, Wald-

strabe 5.

Sciiultz. Gerhard, Prof. Dr., Oberlehrer, Steglitz,

( rrunewaldstr. 4.

Schulze. Wilhelm, Prof. Dr.. Mitgl. .1 Akad.

d. Wiss.. W. in Kaiserin Augustastr. 72.

Senator. Zivil-Ingenieur. VV.30 Neue Winterfeldt-

straße 17.

Siegfried. Prof. Dr., Oberlehrer, W. 30 Luitpold-

straße 39.

Sieglin, Prof. Dr., Steglitz. Kaiser Wilhelmstr. 6.

Sobei tihei m. Dr. phil., W. 10 Königin Augusta-

straße 28.



Smui. Prof. Dr., Direktor des Wilhelms-Gym-

nasiums, W. !i Bellevuestr. 15.

Stengel, Prof. Dr.. Oberlehrer, W. 15 Schaper-

straße 23.

Sund wall. Joh.. Dr., Dozent. Helsingfors

(Finnland), Nylandsgasse 10.

Frhr. v. Thielmann. Kgl. Preußischer Staats-

minister. Exz.. W. 10 Rauchstr. 9.

Trendelenburg, Prof. Dr., Direktor des Fried-

richs -Gymnasiums. N. 24 Friedlichst!'. 126

(II. Vorsitzender).

Vahlen. Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr., bestand. Sekr.

d. Akad. d. Wiss., W. 35 Genthinerstr. 22.

Viereck. Prof. Dr.. Oberlehrer. SW.29 Gneisenau-

straße 30.

Vollert, Dr., Verlagsbuehhändler (in Firma:Weid-

mannsche Buchhandlung), W. lö Schaperstr.6.

Wachtier. Dr., Oberlehrer, Steglitz, Rotenburg-

straße 4.1.

Frhr. von Wangenheim, Kgl. Hofmeister und

Kammerherr, Stotternheim b. Erfurt, Siedelhof.

Weil. Prof. Dr., Oberbibliothekar a. IL. W. 3:>

Schöneberger Ufer 38.

Weinstein. Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr.. Mitglied

der Normal-Eichungskommission. Charlotten-

burg, Kantstr. 148.

Weisbach, Dr.. Privatdozent. W. 10 Margarethen-

straße 19.

Welcker, Geh. Ober-Reg.-Rat, Vortrag. Rat im

Ministerium der öffentlichen Arbeiten.

(Schmargendorf Postbez.) Haiensee. Auguste

Viktoriastr. 3.

Wellmann, Geh. Reg.-Rat, Prof. Dr.. Gymnas.-

Direktor a. I).. Steglitz. Lindenstr. 19.

Wentzel, Prof Dr., W. 15 Uhlandstr. 52.

von Wilamowitz-Moellendorff, Geh. Reg.-

Rat. Prof.Dr., Mitgl. d. Akad. d. Wiss., Westend,

Eichenallee 12.

Winnefeld, Prof.Dr.. Direktor a. d. Kgl. .Museen.

Grunewald, Königsallee 7 a.

Zahn. Dr.. Custos a. d. Kgl. Museen. Friedman.

Menzelstr. 1.

Zusendungen wolle man an den Schriftführer der Gesellschaft Prof. Dr. Schiff.

Berlin W 62 Landgrafenstr. 3 a. richten.
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PROGRAMME ZUM WINCKELMANNSFESTE
DER ARCHÄOLOGISCHEN GESELLSCHAFT ZU BERLIN.

Nr.37. Beitrag zur griechischen Gewichtskunde von Dr. Schillbach. Mit 2 Taf. 1877 2.-4
— 38. Theseus und Minotauros von A. Conze. Mit 1 Tafel. 1878 1.

—

— 39. Thanatos von C. Robert. Mit 3 Tafeln. 1879 (fehlt)

— 40. Der Satyr aus Pergamon von A. Furtvvängler. Mit 3 Tafeln. 1880 . . (fehlt)

— 41. Über die Verwendung von Terrakotten am Geison und Dache griechischer

Bauwerke von W. Dörpfeld, F. Graeber, R. Borrmann, K. Siebold.
Mit 4 Tafeln. 1881 (fehlt)

— 42. Die Befreiung des Prometheus. Ein Fund aus Pergamon. Von A. Milch-
höfer. Mit 1 Tafel. 1882 (fehlt)

— 43. Der Goldfund von Vettersfelde von A. Furtwängler. Mit 3 Tafeln. 1883 (fehlt)

— 44. Die Künstlerinschriften der sizilischen Münzen von R. Weil. Mit 3 Taf. 1884 2.40
— 45. Über antike Steinmetzzeichen von O. Richter. Mit 3 Tafeln. 1885 . . . (fehlt)

— 46. Das Septizonium des Septimius Severus von Chr. Hülsen. Mit 4 Tafeln. 1S86 3.60
— 47. Das ionische Kapitell von O. Puchstein. 1887 3.—

i

— 48. Das Gräberfeld von Marion auf Cypern von P. Herrmann. Mit 3 Tafeln. 188S 4.

—

— 49. Über die Bronzestatue des sogen. Idolino von R. Kekule von Stradonitz.
Mit 4 Tafeln. 1SS9 2.S0

— 50. Homerische Becher von C, Robert. Über ein Vorbild neuattischer Reliefs

von F. Winter. Eine argivische Bronze; Orpheus, attische Vase aus Gela
von A. Furtwängler. Mit 5 Tafeln und 37 Textabbildungen. 1890 . . II.—

— 51. Neandria von R. Koldewey. Mit 1 Plan und 68 Textabbildungen. 1891 4.

—

— 52. Über das Bildnis Alexanders des Großen von Fr. Koepp. Mit 3 Tafeln
und 20 Textabbildungen. 1892 3.

—

— 53. Die Proportionen des Gesichts in der griechischen Kunst von A. Kalkmann.
Mit 4 Tafeln und 12 Textabbildungen. 1893 7.

—

— 54. Über einen bisher Marcellus genannten Kopf in den Kgl. Museen von
R. Kekule von Stradonitz. Mit 2 Tafeln und 5 Textabbildungen. 1894 2.

—

— 55. Eine attische Lekythos des Berliner Museums von F. Winter. Mit i Tafel 1

und 5 Textabbildungen. 1895 3.

—

— 56. Griechisches Pferdegeschirr im Antiquarium der Kgl. Museen von E. Pernice.
Mit 3 Tafeln und 23 Textabbildungen. 1896 4.

—

— 57. Über Kopien einer Frauenstatue aus der Zeit des Phidias von R. Kekule
von Stradonitz. Mit 5 Tafeln, und 10 Textabbildungen. 1897 .... 6.

—

— 58. Hellenistische Silbergefäße im Antiquarium der Kgl. Museen von E. Pernice.
Mit 4 Tafeln und 9 Textabbildungen. 1898 5.

—

— 59. Altgriechisches Bronzebecken aus Leontini von H. Winnefeld. Mit
2 Tafeln und 15 Textabbildungen. 1899 5.

—

— 60. Über den Marmorkopf eines Negers in den Kgl. Museen von H. Schrader.
Mit 2 Tafeln und 21 Textabbildungen. 1900 6.

—

— 61. Über ein Bildnis des Perikles in den Kgl. Museen von R. Kekule von Stra-
donitz. Mit 3 Tafeln und einigen Textabbildungen. 1901 4.

—

— 62. Lebensregeln auf athenischen Hochzeitsgeschenken von A. Brueckner.
Mit 2 Tafeln und 6 Textabbildungen. 1907 3.60

— 63. Das Relief des Archelaos von Priene von C. Watzinger. Mit 2 Tafeln und
9 Textabbildungen. 1903 5.

—

— 64. Anakalypteria von A. Brueckner. Mit 2 Tafeln u. 8 Textabbildungen. 1904 4.

—

— 65. Echelos und Basile von R. Kekule von Stradonitz. Mit 3 Tafeln und
einigen Textabbildungen. 1905 4.—

— 66. Terina von K. Regung. Mit 3 Tafeln und 2 Textabbildungen. 1906 . . 12.

—

— 6j. Die Victoria von Calvatone von B. Schröder. Mit 3 Tafeln und 7 Text-
abbildungen. 1907 4.50— 68. Hellenistische Silberreliefs im Antiquarium der Königlichen Museen von
H. Winnefeld. Mit 3 Tafeln und 3 Textabbildungen. 1908 5.—
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