
3. JlfU nnti t h j fjriliflefl Sdn'ff. 

Elfenbeinrelief im Aachtier Minister. 

Eyu> t-iLii jLirfDjn Slfiov rou ßaOiZf-co;. 

Eyw fl/UL >] sv ZM ärrtQO) TM xuvl iniTfllovaa. 

Efjdi Boußaarog >] TIO).IQ, ipxodofjijdtj. 

Xmyf, yTiyimre, >j typhpaacc jus. 

Sechs EIfcnbeintafeln schmücken den von Heinrich II. dem 
Aachener Münster geschenkten mit Goldblech umkleideten, 
mit kostbaren Edelsteinen gezierten Evangelienstuhl. Sie 
haben alle ungefähr die Form eines ausgehöhlten Halbcy
linders und weichen in Höhe und Breite nur um einen bis 
zwei Zoll ab. Vier von "diesen Darstellungen beziehen 
sich auf antike Gegenstände, zwei auf entschieden christ
liche. Die letztern führen uns im starren byzantinischen 
Styl den Ritter Georg und den h. Christophorus vor, von 
den erstem zwei Dionysos in der Weinlaube in der Stel
lung des Apollino, die dritte zwei Nereiden von Ichthyo
kentauren getragen, von durchaus mangelhafter Compo
sition und höchst barbarischer Zeichnung. Die vierte enthält 
die zu besprechende und Taf. VII. in der Grösse des Originals 
abgebildete Darstel lung, die sich vor den übrigen durch 
schöne Zeichnung namentlich in der Hauptfigur, durch ein 
reines Formgefühl, eine höchst geschickte Gewandung und 
einen Reichthum von Attributen auszeichnet, die dem E r 
klärer eine weitere Pflicht der Ausdeutung auflegen. Sind 
wir bei den Nereiden sicher, ein mittelalterliches W e r k vor 
uns zu sehen, enthalten die beiden Dionysos noch ganz 
antike Motive: so neigt sieh bei unserer Darstellung die 
Ansicht dahin, dass wir hier ein echt antikes W e r k vor 
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uns s e h e n , und wir w ü r d e n d ie se A n s i c h t f ü r v o l l k o m m e n 
z u v e r l ä s s i g a n s e h e n , w ä r e n die b e i g e f ü g t e n N e b e n f i g u r e n 
ebenso schön und c h a r a k t e r i s t i s c h g e a r b e i t e t , wie d a s H a u p t 
bild, l eg ten nicht die l a n g g e z o g e n e n H ä n d e und die g a n z e 
A n o r d n u n g d e r ' N e b e n f i g u r e n u n s doch die Pf l ich t g e g r ü n 
de ten Z w e i f e l s auf . A m S i c h e r s t e n w e r d e n w i r g e h e n , 
w e n n wir d a s W e r k für eine g e s c h i c k t e N a c h b i l d u n g einer 
der I s i sda r s t e l lungen a n s e h e n , die in den römischen K a i s e r 
ze i ten mit ihrem C u l t u s * ) d a s R e i c h ü b e r s c h w e m m t h a t t e n , 
abe r einer Dars t e l l ung , in der noch ein H a u c h des g r i e c h i 
s c h e n G e i s t e s lebt . D e r e r s t e Blick w ü r d e uns a n e ine 
D e m e t e r d e n k e n l a s sen — da rau f w ü r d e n u n s die vol len 
ausgeb i l de t en K ö r p e r f o r m e n f ü h r e n , der P o l o s , d e r ihr 
H a u p t d e c k t , die A e h r e n , die z u ih re r L i n k e n h e r v o r s p r o s 
sen , a u c h wohl die S c h l a n g e — w e n n wir n ich t w ü s s t e n , 
d a s s I s i s f r ü h z e i t i g von den Al ten mit D e m e t e r v e r w e c h 

sel t w o r d e n ist . Als so l che b e z e i c h n e t sie schon H e r o 
dot I I , 5 9 : ^'loig de iati xara %rp> 'EXXr/vcov yhoaoav J r r 

/H?]TI;Q., Diodor 1 , 14. v e r g l e i c h t sie mit der D e m e t e r 

T h e s m o p h o r o s , er b e r i c h t e t I, 25. , d a s s E i n i g e s i e fü r 
D e m e t e r , A n d e r e fü r die T h e s m o p h o r o s , h i n w i e d e r u m A n 
d e r e fü r die Helene , f ü r die H o r a a u s g ä b e n , j a M a n c h e sie 
mit allen diesen N a m e n b e z e i c h n e t e n , und a u c h A p o l l o 
dor I I , 1 , 3. n e b s t A n d e r n hält D e m e t e r und I s i s fü r d i e 

se lben G o t t h e i t e n . Bei Apule iu s M e t a m . X I , 5. s a g t s i e : 
..Me Ek'us in i i v e t u s t a m d e a m C e r e r e m n o m i n a n t . " E s 
k o m m t hier nicht da rau f an, zu u n t e r s u c h e n , i n w i e f e r n d ie se 
V e r g l e i c h u n g g e g r ü n d e t i s t , ob d a s  w u n d e r b a r v e r ä n d e r 
l iche W e s e n der Is is sich in allen Einze lhe i t en mit der 
g r i e c h i s c h e n D e m e t e r z u s a m m e n s t e l l e n läss t — nur d a s i s t 

•'••) lieber den Isiscultüs in Rom vrgl. Urlichs in der Beschreibung 
der Stadt Rom III, 3. S. 117. Preller Regionen der Stadt Rom 
Jena 184G. S. 123. Geort/ii \a Pavly's Rea l -Enryc lop . III. S . 2 8 9 
Matthiä in Ersch und Grubers Allgem. EncyeJopädie S. 433 . 
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h e r v o r z u h e b e n , d a s s e s f ü r den g r i e c h i s c h e n K ü n s t l e r , s o 
ba ld er die I s i s bilden wol l t e , kein a n d e r e s Alittcl g a b , als 
d a s 31 ü 11 e r 1 i c h e , E m p f a n g e n d e , G e b ä r e n d e der Tij f-i^Tr^ 
in s e i n e V o r s t e l l u n g a u f z u n e h m e n und mit den b e t r e f f e n d e n 
A t t r i b u t e n z u v e r s e h e n . E s ist d a h e r nicht so s e h r ein 
j u n o n i s c h e r C h a r a k t e r , w i e m a n ihn wohl zu nennen pflegt? 

d e r s ich in den Is isbi ldern w i e d e r f i n d e t , nicht j e n e r S t o l z 

e ine r s e l b s t b e w u s s t e n M a j e s t ä t , e iner e inhc r sch re i l enden 
H i m m e l s k ö n i g i n , als v i e l m e h r die r e i f e F ü l l e und d a s 
W e i c h e e iner pf l egenden M u t t e r , die s o r g s a m e I n n i g k e i t 

d e r t r a u e r n d e n D e m e t e r . W i e a b e r D e m e t e r s ich z u r 
T y c h e oder F o r t u n a v e r h ä l t , so wird auch I s i s nicht se l 
t en mit den A t t r i b u t e n der L e t z t e m v e r s e h e n , und h a t , w i e 

x d i e s e und wie d i e C e r e s P h a r i a , die O b h u t d e r M e e r f a l i r t , 
d e s S c h i f f s und b e s o n d e r s d e s S e g e l s . 

K e h r e n wir von d ie se r a l lgeme inen B e t r a c h t u n g zu der 
d e s v o r l i e g e n d e n Bi ldes z u r ü c k , so erb l icken w i r e ine m ü t 

t e r l i che weib l iche G e s t a l t im l angen bis a u f die K n ö c h e l 
h e r u n t e r f a l l e n d e n f a l t en re ichen a n allen E n d e n mit e inem 
S a u m e b e s e t z t e n Chi ton , d e s s e n F a l t e n mit e ine r g e w i s s e n 

l i e g e l m ä s s i g k e i t e ine n i c h t u n g e f ä l l i g e A b w e c h s l u n g v e r 
b inden und b e s o n d e r s im r e c h t e n etwTas v o r t r e t e n d e n Beine 
die K ö r p e r f o r m e n d u r c h s c h e i n e n l a s s e n , f e r n e r mit e inem 
d a r ü b e r g e w o r f e n e n g e g ü r t e t e n Hemid ip lo id ion , in d e s s e n 
F a l t e n , w e l c h e die F ü l l e d e s s c h ö n e n B u s e n s e r k e n n e n 
l a s s e n , sich d a s s e l b e S y s t e m einer abs ich t svo l len m a n n i c h 
f a l t i gen R e g e l m ä s s i g k e i t oder r e g e l m ä s s i g e n M a n n i c h f a l t i g 
k e i t k u n d g i b t . S p i t z e S c h u h e d e c k e n ihren F u s s . A u f 
bre i t em H a l s e e rheb t s i ch ein s c h ö n e r e t w a s n a c h der 
H e c h t e n d e s B e s c h a u e r s g e w e n d e l e r Kopf von vollen F o r 
m e n , mit g r o s s e n A u g e n , k le inem e t w a s g e ö f f n e t e n M u n d e , 

m ä s s i g e n O h r e n , die mit dicken G e h ä n g e n g e s c h m ü c k t s ind , 
s e h r kle iner a b e r e r g ä n z t e r N a s e und einem s t a r k e n in 
d e r Mil te g e s c h e i t e l t e n l l a a r v v u c h s e , der zu beiden S e i 
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ten der Brust in dreifachen L o c k e n herunterfällt , w i e 
wir das auf sehr alten oder archaistischen gr iech i schen 
W e r k e n der besten Zei t* ) häutig vorfinden. D a s lock ige 
ITaupt der Isis feiert auch Apuleius Metamorph. X I , 3 7 : 
..Tain primum crines uberrimi prolixique et sensim intorti, 
per diviua colla pass ive dispersi, molliter def luebanl . u Die 
Locken (rrloxaiioi) der Isis bewahrten und ze ig ten die B e 
wohner von Memphis als h. Reliquie auf, w i e Lukian (adv. 
indoct §. 14.) bezeugt , und eine Frucht dieses N a m e n s e r 
wähnt Plinius N. H. XIII , 52: „luba tradit, circa Trog lo 
dytarum insulas fruticem in alto vocari I s i d i s c r i n e m , 
corallis simüem, siue foliis." D a s Haupt der Göttin deckt 
in Form eines durchbrochenen Korbes der h. Polos . In 
ähnlicher W e i s e hat eine Is isbüste bei Sonnini ( v o y a g e 
dans la haute el la basse E g y p t e Tom. II. pl. 14.) die e b e n 
falls mit vollen Formen versehen und mit lang herunter
hängenden L o c k e n g e s c h m ü c k t ist, den Modius auf dem 
Kopfe; nur ist dort der Halbmond als Schi ld be ige fügt . 

Gehen wir auf die eigentl ichen Attribute unseres Bildes 
über, so hält Isis in jeder Hand ein e i g e n t ü m l i c h e s . D a s 
in ihrer linken Hand befindliche m a g wieder mit ihrer A u s 
deutung als Demeter oder T y r h e bei den Griechen z u 
sammenhängen. E s ist das F ü l l h o r n . S o erscheint Is is 
mit den Attributen der F o r t u n a , wie Georgii in Paulis 
R e a l  E n c y c l . S. 287. bemerkt, in Winckelmann's W e r k e n 

*) So der Apollon Philesios des Kanachos in Müllers Denkmal, a. K. 
IV, 21. , der Apollon der Dresdener Basis ebendas. XI, 41 . , Her
mes auf dem dreiseitigen borghesischen Altar mit den zwölf Göt
tern XII, 44., ebendas. 43, die Chariten, ferner Apol lon , Arteniis 
und Lefco auf den s. g. choregisclien Denkmalen im Louvre XIII, 
4d , fünf Götter auf dem capitolinischen Tempelbrunnen bei Winc
kelmann IM. I. Nro. 5. u. s . w. Ebenso ist die Isis gelockt auf de c 

alexandrin Münze des Antoninus bei Zoega Num. Aeg. Tab. X, 5
Seltsam gelockt ist Isis iu der Statue Mus. Capit. Tom. III, 81. 
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Dresden 1820. III, 107., auf einer M ü n z e der Julia M a m 
mäa sehen wir s ie mit dem Füllhorn in der Rechten , in 
einem andern Bi ldwerke {Cuper Harpocrat. p. 38.) mit dein 
Füllhorn in der Linken, gerade w i e bei unserm Bilde, mi* 
dem Steuerruder in der Rechten , die von einer S c h l a n z e 

u m w u n d e n wird. Auf einem R e l i e f der Vil la Mattei ( M o 
niim. Matth. III. Tab. X X V , 1.) hat s ie das F ü l l h o r n 
in der Rechten , A e h r e n in der Linken. Vrgl . Mus. C a p i 
fcol Tom. III, 80 . 

Aber ein blos se s Füllhorn ist es in der Hand unserer Isis 
nicht geblieben. A u s muschel förmig gebi ldeter , nach U n 
ten zu spitz zulaufender Unter lage erhebt sich ein rundes 
Kape l l chen; denn für rund werden wir e s trotz der acht 
g e w u n d e n e n korinthischen Säulen schon des kuppeiförmi
g e n gere i fe l ten D a c h e s w e g e n halten müssen , aus dessen 
statt e ines Pinienapfels trichterförmig s ich erweiternder 
S p i t z e ein hei l iger V o g e l mit ausgebrei teten Schwingen 

emporsteigt . In diesem Kapel lcben erblicken wir in nach
denkender Ste l lung , die linke Hand an die W a n g e , den 
Arm auf das l inke Knie g e s t ü t z t , die rechte Hand an d a s 
se lbe ge leg t , die Beine auseinanderhaltend, die F ü s s e mit 
d e n Knöcheln z u s a m m e n g e s t e l l t eine Knabenfigur, die wir 
unbedenklich für H o r o s ( H a r p o k r a t e s ) erklären. Der S a g e 
nach CHerodot II, 144. Diodor Sic. I, 21. Plutarch de Is. et 
Osir. c. 3 8 . ) ist er Sohn der Isis und des Osiris. N o c h 
Knabe, da Typhon den Osiris erschlägt , ist er bestimmt, 
die Ermordung des Letztern durch J e n e n zu rächen. 
D i e Kunst hat s ich des Horos , den die Griechen oft 
mit Apollon v e r g l e i c h e n , vie l fach bemächtigt . Is is e r 
scheint daher mit Horos in einem Bildwerke von s c h w a r 
z e m Granit im M u s e o Pio Clement ino {Gerhard und Plattier 
Beschre ibung der Stadt Rom. II, 2. S. 247. ) , ferner auf ä g y p 
t ischen K u n s t w e r k e n den Horos säugend (Descript . de 
TEgypte . T o m . I pl. 22. Nro. 2. 3. 4. 5. nach den S c u l p 
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(uren von Ph i lä , ebendas . I. ch. V I I I . pl. 93. F i g . 3.) Iii 
einer B r o n z e d e s L e y d e n e r M u s e u m s {Leemans monum, 
Egypt* de m u s e e d e s ant iq. d. p a y s bas . T o m . II. L e i d e 1840. 
pl. IX. N r o . 672. ) s i t z t s ie den H o r o s s ä u g e n d auf e inem 

auf z w e i S p h i n x e n ruhenden S t u h l e ; M o d i u s und m ä c h t i g e 
H o r n e r , w e l c h e die K u g e l ha l t en , z ie ren ihr H a u p t , v o r 
ihren F ü s s e n knie t eine kleine k a u e r n d e F i g u r ; a u f ande rn 
D e n k m ä l e r n des se lben M u s e u m s N r o . 6 7 3 — 849. 1053, c. 
a u s E r z , B a s a l t , M a r m o r , H o l z u. s. w.} in e iner z w e i f e l 

ha f t en T e r r a c o l t e d e s L e y d e n e r M u s e u m s (Leemans m o n u m . 
E g y p t . T o m . I I . pl. X V I I . N r o . 1437.) finden wir die G ö t 
tin in de r se lben B e s c h ä f t i g u n g , a u s A l a b a s t e r und E r z im 
M u s e u m des Col leg ium R o m a n u m und d e s G r a f e n Caylus 
(WinckehnamiVU, 352. V I I , 451. I I I , 141.) e b e n s o auf e i 

nem C a r n e o l von g r i e c h i s c h  r ö m i s c h e r Arbe i t QVogel R e l i g . 
der al len A e g y p t e r und G r i e c h e n . N ü r n b e r g 1793. T a f . I I . ) , 
auf w e l c h e r G e m m e I s i s , w i e auf u n s e r m B i l d w e r k e , g e 
lockt ist . E i n e g a n z e R e i h e von a lexandr in i schen M ü n z e n 
d e s A n t o n i n u s , d e s M a r c Aure l u. s. w . s te l l t die G ö t t i n 
M u ü c r p f l i c h t e n übend dar (Zoega N u m . A e g y p t . T a b . X , 
1. X I I , 2. 9. X I I I , 8. 11. u. s. w.) . V r g l . Wilkinson m a n 
ne r s and c u s t o m s of t h e anc . E g y p t . PI. 35 , a . 

A u f der S p i t z e d i e s e r runden K a p e l l e e r b l i c k e n wir 
einen V o g e l mit a u s g e b r e i t e t e n F l ü g e l n , den w i r s c h o n 
w e g e n d e s e igen thüml i chen S c h n a b e l s f ü r einen A d l e r z u 
hal ten uns b e d e n k e n w ü r d e n . M i t R ü c k s i c h t auf H o r o s 

w e r d e n w i r ke inen A n s t a n d n e h m e n , ihn fü r den H a b i c h t 
zu e rk l ä ren , w e l c h e r diesem G o t t e heil ig w a r . V r g l . E u 
seb . P r a e p a r . E v a n g . I I I , 12. Aelian H . A . V I I , 9. X , 14. 
Horapol l . I, 2. 6. 8. S o h a t s c h o n Leemans in d iesen 
J a h r b . V I I . S . 79. den H o r u s P a b e c i Fi l i u s einer K ö l n e r 
Inschr i f t r ich t ig so g e d e u t e t , d a s s P a b e c a u s dem A r t i k e l 
P a und B e c H a b i c h t bes t ehe . S o h ie s s , w i e Georgii in 
Paulifö R e a l  E n c y k l o p . S . 1513. a n f ü h r t , die d e m H o r o s 
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g e w e i h t e Stadt Apollinopolis (Euseb. Pr. Evang. III, 11.) 
bei Strabon ( X V I I . p. 562.) die Stadt der Habichte. Dieser 
ihm gehei l igte Vogel bedeutet , wie derselbe bemerkt, die 
Sonnenhöhe im Sommersolstitium (Clem. Alex. Stromat. V , 
7.). Auf dem Relief eines runden aegyptischen Tempels 
im vatikanischen Museum ist übrigens in gleicher W e i s e 
ein Ibis zu erkennen. Vrgl . Gerhard und Plattier in der 
Beschreibung der Stadt Rom. II, 2. S. 19. 

Ueber diesem Kapellchen schweben zwei ge f lüge l t eKna
ben, v o n denen der Eine eine Flöte bläst, der Andere 
vielleicht zwei Klappern oder Cymbeln zusammenschlägt , 
unter dem Tempel steht auf einer Console einer mit einem 
V o g e l * ) , ein vierter unter dem Arme der Göttin bläst eben
falls eine Doppelflöte, die aber mit weiten Oeffnungen v e r 
sehen zu sein scheint, und zu unterst sehen wir eine B a c 
chantin mit fliegendem Chiton und Hemidiploidion die Arme 
auseinandergereckt sich im wilden Tanze zu jener rauschen
den Musik bewegen. (Auch bei dem Bubastisfest, das uns 
Herodot II, 60. als ein ägypt isches schildert, klappern die 
Weiber , al ßsv nveg ttov yvvaixcov XQÖTCCXCC hiovoai XQOTCC-
H'QovGi, die Männer spielen die Flöte (ot de avlsovoi) und 
die übrigen Männer und Frauen singen und schlagen in die 
Hände. In den Städten, wohin sie kommen, wird getanzt . ) 
An ihrer Sei te sprosst zur Versinnlichung des in Isis dar
geste l l ten nährenden IVaturlebens eine noch erkennbare Aehre , 
die bis an das Dach der Horuskapelle reicht. Vrgl . T e r 
tullian de Corona militis c. 6 : „ S i et Leonis Aegypt i i 
scripta e v o l v a s , prima Isis repertas spicas capite circum
tuiit, rem magis ventr i s / ' A u c h in der Kunst sind ihr 
so l che Aehren nicht selten beigegeben. 

E h e wir auf das zwe i te Emblem, das die Göttin in 

#) Auf den Malereien des pompej;>nischeu Is istempels fand mau eben
fa l l s Ibis und kle ine V ö g e l , Priester mit Palmen und A e h r e n . 
Ebendaselbst wurde eine Statue des Horos ausgegraben . 
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der R e c h t e n trägt , das h. S c h i f f ü b e r g e h e n , sind z u v ö r 
derst noch die Beigaben dieser S e i t e zu betrachten. Der 

Bacchantin ent sprechend s e h e n wir hier einen mit T h i e r 

f ü s s e n , Thierohren, kleinen Hörnern und s p i t z e m Barte v e r 

s e h e n e n P a n , der die T ö n e se iner s iebeuröhr igen S y r i n x 
mit der rauschenden Musik der g e f l ü g e l t e n Knaben v e r e i 

nigt. N a c h Diodor I, 18. nimmt Osiris bei s e i n e m Z u g e 
durch v e r s c h i e d e n e V ö l k e r den P a n mit: UctQaXaßeiv 

iku ir)v GTQarsiav xccl zov Ilava, diarfSQOivcog vno TüJV sli-
yvmuov Tifiwßmov toi'nq) yuQ zoug iy%coQLOvg ou pövov 
ayaXpaxa nenoiTjxerai y.aza näv UQOV, aXla xccl noXiv enio-
vvpov xara zrjv 0/jßaida, xalovfi&v^v plv vno rcov iyxtoQicov 
Xs/rißco, {i8$-£Q[npiei O[.itrrjv dt Ilavog noXiv. S a t y r c s ind 
in se iner B e g l e i t u n g . P a n e und S a t y r e e r w ä h n t auch P l u 

tarch ( d e Is. et Osir. c. 14.) als '5 he i lnehmer am S c h m e r z e 
der Is is beim T o d e d e s Osiris . Z u P a u s F ü s s e n s i tz t ein 

H u n d , der zur Göttin aufbl ickend die vordere l inke Klaue e m 

porhebt. A u c h nach Ael ian II. A . X , 45. V , 45. hat s i e H u n d e 
in ihrer B e g l e i t u n g ; ihr g e w i d m e t ist das Gest irn d e s H u n 

des . V r g l . Diodor . 1 , 2 7 . Um den rechten Arm d e s P a n w i n 
det s i c h zu le t z t eine mit Mähnen v e r s e h e n e S c h l a n g e . 
Georgii bemerkt in Puuhfs R e a l  E n c y k l . S. 282 . f. darüber 
F o l g e n d e s : , , A u f d i e s e B e d e u t u n g als v e g e t a t i v e ^ s i c h 
s t e i s v e r j ü n g e n d e (Phurnut 33 . ) Kraft d e s B o d e n s w e i s e n 
auch die chthon i schen S c h l a n g e n ( v g l . Herod . I , 78. A r 
lemid. II, 13. Preller D e m e t e r S . 311. Voss m y t h . Brie fe 
II, 143 . ) , die ihr, w i e der D e m e t e r , b e i g e g e b e n w e r d e n 
( v g l . Creuxer S y m b . I. S . 311 u. oft. Ovid. Met. I X , 6 9 1 . ) 
als K o p f s c h m u c k Ael ian Anim. X , 31. Apule i . Met. X I . p. 
240 . V a l . Flacc . A r g . I , 4., ein Is i s und Serapisbi ld in e ine 
S c h l a n g e end igend auf einer M ü n z e lu l ians , Cuper Harp. 
p. 37. Coli. 59. 6 1 . , auf einer M ü n z e Trajans z w e i Sch.laIl
g e n mit Bart und K r o n e , auf einem W a g e n einen Korb 
voll Aehreu z iehend (Zoega N u m . A e g . Imp. T. \ . ) . " ' W i r 
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f ü g e n hinzu die S c h l a n g e als Kopfschmuck der Isis auf 
den ägypt i schen Basrel ief aus dem Sancluarium zu Her
monthis in der Description de l ' E g y p t e , antiquite. Vol . I. 
pl, 9 5 , 3. (Creuzer S y m b . II. Taf. I, 1 . ) , ebenso aus dem 
Tempel zu Hermonthis , w o Isis dem aus dem L o t o s k e l c h e 
empors te igenden l l o r o s die Hand reicht, Description pl. 95 , 1. 
^Creuzer Taf. I, 2.). Schlangen erscheinen auch in B e g l e i 
tung des l l o r o s , wann er als B e s i e g e r des Typhon d a r g e 
stel lt wird (Leemans a. a. 0 . 1045—1055 . ) . Auf einem R e 
lief aus dem H o f e der Villa Mallei (Mon. Matth. III. Tab. 
X X X V I , 2.) , w e l c h e s einen der Isis heiligen F e s t z u g darstellt» 
ist die Oberpriesterin mit den bedeutendsten Attributen der 
Göttin Lotus , Situla und S c h l a n g e versehen . Die L e t z t e r e 
ist um ihren linken Arm gewunden. Vrgl . Gerhard und 
Plattier in der Beschreibung der Stadt Rom. II , 2. S. 143. 
Ueber dieser S c h l a n g e unseres Monuments steht auf einer 
C o n s o l e wieder ein gef lüge l ter Knabe gebückt und aufwärts 
bl ickend , der in der Linken einen nicht erkennbaren G e 

gens tand , e t w a ein kleines Füllhorn hält , während er die 
das Schif f haltende Hand der Isis mit seiner Linken unter
stützt . D i e s e s Princip der aufwärts gehenden Unterstützung 
der Figuren , w i e ich e s nennen möchte,, i s t , wenn mich 
nicht Alles t ä u s c h t , e h e r e i n mittelalterliches, a l s e i n antikes 
zu nennen. E s ist auch das Princip der neuern Arabeske. 

II. 

D a s h. Schi f f der Isis erfordert eine nähere , eindrin
gendere Betrachtung. In A e g y p t e n se lbst , veinwthel Georgä, 
s e y Isis keine Gött in des M e e r e s g e w e s e n , vielmehr e s 
erst nach der Erhebung Alexandriens zu einer W e l t s t a d l 
g e w o r d e n . D a s Meer s e y überhaupt ein den A e g y p t e r n 
fremdes Element g e w e s e n , das Gebiet des Typhon, w o f ü r 
er sich auf Plutarch Is. et Osir. c. 33. beruft. N a c h d e m 
sich aber Alexandria zu einer mächtigen Sees tadt erhoben, 
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scy der Isis auch das Meer anvertraut worden, ü a s s Isis in 
ägyptischen Darstellungen zuwei len auf einem Kahne e r 
scheint, kann freilich noch gar keinen Schluss auf eine 
wirkliche Wassergot thei t begründen , da nach Porphyrios 
Cde antro Nymph. p. 234. cd. Micyll.) alle aegyplischen 
Götter auf einem solchen stehen, und da besonders Helios 
und Selene, so wie sämmtliche Planetengottheiten, in dieser 
W e i s e von der Kunst gebildet wurden. Vrgl. Jahrbüch , 
d. Vereins v. Alterth.Fr. V. VI. S. 305. Nun behaup
tet Plutarch zwar , dass die oocpwrsQOi ttoi UQUOV nicht 
allein den Nil Osiris und den Typhon das Meer nannten, 
sondern den E r s t e m jeglichen Anfang und Kraft des F e u c h 
ten, den Letztern alles nvQtödeg und der Feuchtigkeit Fe ind
selige. Aber es scheint in der That in der alexandr. Zei t der 
Name der pharischen entstanden zu seyn, und schon E u
h e m e r o s , der bekanntlich um 316300 sein W e r k schrieb, 
die p h a r i s c h e Isis gekannt zu haben. Wenigs t ens darf 
man dieses doch aus Minuc. Felix Octav. c. 21. schliessen: 
, ,Euhemerus exsequitur et eorum natales, patrias, sepulcra 
dinumerat et per provincias monstrat, Dictaei lovis et Apol
linis Delphici, P h a r i a e Isidis et Cereris Eleusiniae/*' S p ä 
tere brauchen den Namen häufig. Bei Eusebius Praep. 
Evang . V , 7. finden wir eben diesen Namen in zwei V e r 
sen des didymäischen Apollon: 

^'IOIöL av (DCCQITJ yovif.iov naqa %evf.iaGi Nsilov 

MaGreveiv OLöTQOLöLV^ hov nboiv dßqov "ÖGIQIV. 

Ein Votivstein aus der Zei t einer der Antonine bei 
Gruter LXXXV., 1. ist gewidmet (? WIJIOAPIA. Stat ins 
(Silv. III, 2, 102.) nennt sie regina Phari, und in dem K a 
lendarium rusticum Farnesianum bei Gruter C X X X V H . 
heisst es zum April: SACl iVM* PHARIAE* ITEM* S A 
RAPIA. Auf Münzen des Iuiian bei Eckhel D. N. V. Tom 
VIII. p. 140. heisst sie I S I S F A R I A . 

*) Jablonski op.T. II. p. 246. verinuthet atLOT(jourw, was Heinichen billigt. 
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Ein zwe i ter Ehrenname ist der der Pelag ia . Apollodor 

(II , 1, 3. ) , Lukian (deor. dialog. 3. ) und Lactantius I, 11. 
vergle ichen die lo , die über das Meer nach A e g y p t e n g e 
kommen, mit der Is is , eine Vergle ichung, die schon Hero
dot ( I I , 41.) w e g e n der Kuhhörner Beider einmal g e l e g e n t 
lich anges te l l t hatte. Auch bei dem alten Bubast is feste ist 
W a s s e r f a h r t charakteristisch. Allein z u voller Ausbildung 
einer Seegött in scheint Is i s doch erst später g e k o m m e n 
zu seyn . Bei Apuleius Metam. X I , 3. taucht s ie mitten aus 
den Fluten des M e e r e s auf (pe lago medio). Pelagia ist in der 
spä tem Z e i t ein mehrfach vorkommender N a m e . Pausanias 
(II, 4 , 7.) berichtet uns, dass in Korinth beim W e g e , der 
nach Akrokorinth hinaufging, z w e i re/itiv?} der Isis sich 
befanden, von denen man die Eine üeluyla, die Andere 
Aiyvncla genannt. Man scheint also die ägypt i sche Isis 
von der pelagischcn dort wohl unterschieden zu haben. 
In einer Inschrift bei Glitten C C C X I I , 5. b e g e g n e n wir 
einem S E R  S V L P I C 1 0 A V G  L' ALCIJY10 A E D I T V O * 
AB I S E M  P E L A G I A M S o ist sie, die sich und ihre Pr ie 

ster in Leinen kleidet, vor Allem Erfinderin des S e g e l s . 
S o berichtet H y g i n fab. 277: „Ve l i f i c ia primum invenit 
I s i s ; nam dum quaerit Harpocratem filium suum, rate ve l i 
ficavit.u und Cassiodorius (Variar. V , 17.): , , H o c [linum 
vo la t i l e j Isis rati primum suspcndit, cum per maria A p o 
chran [ zu lesen ist Harpocratem] filium suum andaci f e 
mina pietate perquireret." S i e erscheint auf einer a e g y p 
tischen M ü n z e des Hadrian {Zoega num. A e g y p t . Tab. VI, 
9 . ) mit dem Sistrum und flatterndem S e g e l , auf einer 
andern (ebendas . Tab. VII , 16.) ebenso vor dem P h a 
rus , w o h e r man diese auch Isis Pharia oder vclifica z u 
nennen pflegt , ebenso auf einer B e i h e anderer Münzen , 
z. B. einer alexandrinischen des Domitian [Mionnet V I . p. 
180) , einer korinthischen der Plotina {Vaillant numism. 
aerea imp. Paris 1688. p. 2 1 9 . ) ; ebenso erscheintauf e i 
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nein grossen Ruderschiffe Serapis s i t z e n d , vor ihm Isis 

das S e g e l ausbreitend, hinter ihm eiue^ andere mit einem 
Modius ebenfalls versehene weibl iche Figur mir einer (? ) 
Fackel (Zoega Tab. VII , 12.). N a c h Plularch ( d e Is. et 
Osir. c. 18.) sucht s ie ihren Sohn I loros in einein Nachen 
von Papyrus , tv -ßxxQidi Tttcni'Qtvrj, die Sümpfe durchschiffend, 
und ßosQtg hiess bei den Griechen (Euseb . Praep. E v a n g . V , 
10.) das ihr jährlich g e w e i h t e Schiff . In den Monument» 
Matthaeiana (Vo l . III. p. 46. ) wird ein Elfenbeinbildwerk 
aus Fabretti (inscript. c. V I I . p. 533. ) angeführt,, auf dem 
Isis in einem Papyrusnachen sitzend den Apis säugt , und 
in j enem Relief der Villa Blattei (III. Tab. X X V . ) steht 
einer der Thei lnehmer am F e s t z u g e der Isis in einem 
kleinen Kahne. Allein erscheint s ie in einem N a c h e n 
stehend auf einer M ü n z e Jul ians mit der Umschri f t 
V O T A - P V B L I C A (Rasche lexic. R. N . s. v. Jul ianus) , 
ferner in einer kleinen Figur der Villa Ludovis i den F u s s 
auf das Hintertheil eines Schi f fes stel lend (Winckelmann 
VI, 1. S. 312 . ) , und auf unserm Rel i e f erblicken wir diess ihr 
hei l iges Symbol von ihrer Hand g e l r a g e n in e i g e n t ü m l i c h e r 
Gesta l tung und Einrichtung. Hier gleicht es einer auf den 
Kiel gebauten Barke. In seiner Mitte s i tzt hinter dem 
Mastbaum der Steuermann; z w e i Malrosen sind beschäft igt 
mit dem s c h w e r e n T a u e das S e g e l in die H ö h e zu ziehen, 
Z w e i dieser Figuren sind mit der aus den Darste l lungen 
des O d y s s e u s bekannten Schi f f ermütze bekleidet. 

III. 

N a v i g i u m I s i d i s hiess ein zu Ehren der Isis in 
Rom vorkommender A u f z u g und F e s t a g . Die Stel len der 
Schriftstel ler, in denen dasselbe vorkommt, geben keinen 
Aufschluss über die Z e i t , wann er gefeiert wurde, z. U. 
Laciantius I, 11 : „Quo igilur argumento probari potes l , nee 
Europam in tauro s e d i s s e , nec lo faefam b o v e m ? Quod 
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certus dies habetur in Fastis, quo I s i d i s n a v i g i u m 
celebratur, quae res docet, non tranasse illam, sed navi-
gass&.Ce Ausonius de feriis Romanis 23: 

Adiciam cultus peregrinaque sacra deorum, 
Nalalem Herculeum vel r a t i s I s i a c a e . 

Jedoch gibt das Kalendarium rusticum Farnesianum 
zum März das ISIDIS NAVIGIYM an, und ein römisches 
Kalendarium (nach Jablonski Panlh. Aegypt. II. p. 305.) 
den III. Non. des März, also den 5. März an. Eine Her
jeitung dieses Festes aus dem bei Herodot erwähnten Bu
bastisfest ist von Nork versucht worden, von Andern w e 
gen des verschiedenen Charakters abgelehnt; jedoch ist 
nicht zu läugnen, dass merkwürdige Aehnlichkeit doch statt 
findet. Eine fernere Herleitung aus der^A(pi^ig laidog ix OoivL-
yjfi, die Plutarch (de Is. et Osir. c. 50.) erwähnt, ist des
wegen misslich, weil dieses Fest auf den 7. des ägypti
schen Monates Tybi fiel, welcher dem römischen 2. Januar 
entspricht. Da das von Jablonski erwähnte Kalendarium 
dieses navigium Isidis nicht zu den dies Aegyptiaci rech
net, so dürfte das ganze Fest eher ein alexanchinischrömi
sches, als ein ägyptisches seyn. Seltsam ist^ dass auch 
an den Panathenäen das Landschiff, auf dem der der Athena 
heilige Peplos aufgehäugt wurde, eine so grosse Rolle 
spielt; jedoch ist Athena, obschon auch sie mit der Isis 
Berührungspunkte darbietet, wie gerade ihr Antheilan der 
Schiffsbaukunst (Hygin fab. 168. 277. Müller Denkm. d. 
a. K. II. Bd. XXII, 238.) beweist, von der Isis im Ganzen 
und Grossen zu sehr verschieden. Das meiste Licht auf 
dieses mystische Fest wirft noch der goldene Esel des 
Apuleius XI, 7. Wir müssen es unsern Lesern überlassen, 
die vollständige Beschreibung bei dem Schriftsteller selbst 
nachzulesen, können aber nicht umhin, das hierher Gehö
rige in kurzem Auszuge mitzuthcilen. 

Nachdem der Göttin glorreiche Erscheinung aus den 
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Wogen des Meeres verschwunden ist ; der Himmel in 
reinster Klarheit strahlt , beginnt der Z u g mit einer Art 
Fastnachtsvermummungen. Einer hat sich als Soldaten^ 
der Andere als J ä g e r , der Dritte als Mädchen verkleidet. 
Hinwiederum ein Anderer als Gladiator, Einer als Consul, 
Einer als Philosophen, als Vogelfänger, Fischer. E s e r 
scheint ausserdem ein zahmer Bär in Frauenkleidung, ein 
Affe mit Ganymed, ein geflügelter Esel mit Bellerophon. 
Diesen Vort rab , der mit unsern Fastnachtszügen eine 
überraschende Aehnlichkeit ha t , nennt Apuleius XI, 9: 
„oblectationes ludicras popularium." Hierauf der eigent
liche Z u g : weissgekleidete^ bekränzte F r a u e n , die den 
W e g der Göttin mit Blumen bestreuen, andere mit Spie
geln auf dem Rücken, mit elfenbeinernen Kämmen, mit 
denen sie das königliche Haar (der Göttin?) ordnen und 
flechten, andere, die duftende Salben und Balsam auf die 
Strasse spritzen. Hierauf ein Z u g beiderlei Geschlechts 
mit Laternen, Kerzen und Fackeln. Dann sanfte Flöten
musik: „Symphoniae dehinc suaves, fistulae tibiaeque mo* 
dulis dulcissimis personabant." Ferner ein Sängerchor im 
weissen Gewände, und die tibicines des grossen Serapis, 
die den heiligen Tempelmarsch blasen. Sodann CXI, 10.) 
der Z u g der Eingeweihten in weissen leinenen Kleidern, 
eherne, silberne und goldene Sistra schlagend. Hierauf e r 
scheinen die Oberpriester, einer mit einer Laterne, der 
zweite, s. g. auxilia, eine Art von Altären tragend, der 
dritte mit Palme und Schlangenstab, der vierte eine linke 
Hand, derselbe ein goldenes Gefäss in Form einer weib
lichen Brust, der fünfte eine goldene Wanne , der sechste 
eine Amphora tragend. W i r bemerken, dasssich ebenso viele 
geflügelte Knaben auf unserm Bildwerke befinden. Endlich 
Anubis mit Hundskopf und Schlaugenstab, eine Kuh als Bild 
der gebärenden Göttin selbst, auf welcher einer der Diener 
s i tz t , dann die mystische Kiste der Isis und das heil, g e 

8 
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heimnissvolle Bild der Göttin, von einem andern Diener getra
gen, das ich für ein Schiff halten würde, so wie Tacitus 
(Germ. 9.) von den Sneven erzählt, sie verehrten die Isis in 
Form eines Nachens („signum ipsum in modum liburnae 
figuratum'O? wenn nicht Apuleius ausdrücklich sagte, es sey 
eine „ u r n u l a faberrime cavata, fundo quam rotundo, miris 
extrinsecus simulacris Aegyptiorum effigiatau und es wei
terhin nur zu klar als eine gehenkelte Vase beschriebe. 

Aber auch hier fehlt der Göttin heiliges Schiff keines
wegs. Nachdem die Verwandlung des Esels in einen Men
schen vor sich gegangen, eilt der ganze Z u g an's Meer 
und der höchste Priester weiht nach mannichfachen Rei
nigungen und Gebeten der Göttin das heilige mit wunder
samen aegyptischen Gemälden geschmückte Schiff. Hören 
wir Apuleius selbst: „Ibidem simulacris rite dispositis na
vem faberrime factam, picturis miris Aegyptiorum circum
secus variegatam, summus sacerdos teda lucida et ovo et 
sulfure sollemnissimas preces de casto praefatus ore, quam 
purissime purificatam deae nuneupavit dedieavitque. Huius 
felicis alvei nilens carbasus litteras voti intextas progerebat. 
Ecce litterae votum instaurabant de novi commeatus prospera 
navigatione. Iam malus insurgit, pinus rotunda splendore sub
limis7 insigni carchesio conspicua et puppis, intorta chenisco, 
bracteis aureis vestita fulgebat, omnisque prorsus carina 
citro limpido perpolita florebat/' Mit Aromen wird dann 
das h. Schiff von allen Anwesenden überschüttet, und, so
bald die Anker gelöst worden, dem weiten Meere anver
traut. Nachdem die h. Bilder in den Tempel zurückge
tragen worden, entlässt der Grammateus den Zug mit den 
Worten : aOAOI2 EOE^IA oder IlAOY *EQE2IA^. 

* ) Die Ausleger haben schon angeführt, dass Lukian eins seiner Ge
spräche JJXoloy >} EvxaC benannt, und darin §. 14. Isis als Schiffs
name vorkomme. Ein MANIPL. EX. III. ISIL). bei Cardinali, Di
plomi imperiali n. 604. 
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Diese ganze [charakteristische Feier erläutert unser 
Bildwerk a u f s Vollkommenste. Bis in's Einzelste hin sind 
alle Figuren klar und wir könnten diese Erörterung b e 
schliessen, verlangte nicht das Mittelalter noch einen Blick 
auf ähnliche Feier. 

Tacitus berichtet uns, dass die Sueven der Isis opfern, 
dass sie die Göttin unter der Gestalt eines Schiffes v e r 
ehren; Nehalennia kommt im Lande der Bataver mit meh
reren Attributen der Isis, mit dem Schiffe, dem Hunde, 
den Früch ten , dem Mysterienschleier vor. Noch vom 
Jah re 1133 erzählt uns Rudolf (Chronicon abbatiae S. Trti
donis XI. in D'Achery's spicilegium Tom. II. p. 705.), dass 
ein heil. S c h i f f auf Rädern ruhend von Cornelimünster 
nach Aachen und Mastricht von vorgespannten Menschen 
gezogen wurde. Bacchus, Venus, Neptun oder Mars 
werden dort als die Idole genannt, die dabei verehrt wurden. 
Das Volk, namentlich die W e b e r und F r a u e n , betheiligt 
sich besonders dabei. An Sebastian Brant's N a r r e n s c h i f f 
erinnert mich Simrock. Hier also Verbindung possenhafter 
Aufzüge mit einem Schiff, mit dem Isisschiff, — bei A p u 
leius Vermummungen gerade so, wie sie bei unserm C a r 
neval vorkommen. Das navigium Isidis fällt auf den 5. 
März, der Carneval ungefähr um dieselbe Zeit. E s würde 
zu weit gehen, wollten wir Klapper {xqötala, crepitacula) 
und Pritsche zusammenstellen, aber, wenn mich nicht Alles 
täuscht, hat Hermann Müller richtfiff gesehen, wenn er ( N o r 
disches Griechenthum S. 334. 338.) in Carneval kein carne 
vale, sondern ein Carnaval oder char naval, ein Landschiff 
erkannte. Vermuthlich ist daher das Isisschiff als Feier aus 
heidnischrömischen Zeiten im deutschen Volke übrig1 «je
blieben, und unsere Fastnachtsfeier keineswegs aus den S a 
turnalien, die j a in den December fielen, hervorgegangen. 

B o n n , 28. Iuli 1846. 
Ii. licrsch. 


