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Vorformen des Ciboriums

Vo r wo r t

Im Zusammenhang mit der Ausdeutung antiker Kulte, der Vorstellungen vom Himmel 

und von Konig- und Kaisertum, schenken zahlreiche neuere Untersuchungen dem Cibo- 

rium und den ihm verwandten Gebilden grobe Beachtung.

Die Feststellung, dab der irdische Herrscher dem himmlischen gleichgestellt wird, gott- 

liclie Verehrung empfangt und als Inkarnation eines Gottes selbst betrachtet wird, lieB 

die Vermutung aufkommen, dab auch das Beiwerk des Kultes, die Insignien und Kult- 

gerate, in enger Wechselbeziehung zu den Vorstellungen iiber das himmlische und 

irdische Herrschertum stehen.

Die Forschungen von A. Alfoldi haben gezeigt, in welch grobem Umfang das Herrscher- 

bild der Spatantike von diesen Vorstellungen beeinflufit wird, die im Zeremoniell am 

byzantinischen Hole und im Kulte der christlichen Kirche weiterwirkten und so den 

Zusammenbruch der antiken Welt iiberdauerten1.

Ciborium, Schirm und Baldachin, soweit sie ihrer Form und Funktion nach als Aus- 

stattungsgut des Kultes angesehen werden kbnnen, sollen Gegenstand dieser Unter- 

suchung sein. Dabei soli nicht nur den Fragen nach dem Ursprung und den verschie-
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denen Erscheinungsformen dieser Gebilde nachgegangen werden, sondern auch die Ver- 

breitung und die Anwendungsbereiche aufgezeigt werden. Zugleich soil geprlift werden, 

ob Ciborium und Baldachin als Zier- und als Kleinbauten Elemente der monumentalen 

Baukunst bewahrt haben. Besonders in Bezug auf den Kuppelbau und seine Einzelfor- 

men als Pendentif- oder Trompenkuppel soli aufgrund des hier vorgelegten Materials 

die Frage beriihrt werden, ob das Ciborium die Ausbildung dieser fur die Architektur- 

entwicklung so bedeutenden Bauform beeinfluBt hat oder aber Elemente bewahrt, die 

geeignet sind, die Entstehungsgeschichte des Kuppelbaues aufzuklaren. Ohne die Dis- 

kussion liber dieses wichtige Problem in seiner ganzen Breite erneut aufzurollen, mdchte 

ich mich bescheiden, auf einige technische Details hinzuweisen, die bei der Entwicklung 

der Ciborien bedeutsam waren und auch fur den Kuppelbau liber quadratischen Grund- 

rifi als wichtige Konstruktionselemente in Betracht gezogen werden kbnnen.

I. Das Ciborium

A. Definition der zu behandelnden Monumente.

’Unter Ciborium versteht man einen ortsfesten, allseitig offenen, auf vier oder mehr 

Saulen oder Pfeilern stehenden Aufbau aus Holz, Stein oder MetalF2. Die Anwen

dungsbereiche dieses Gegenstandes sind recht unterschiedlich. So findet man das Cibo

rium als Altaraufbau oder als freistehende Architektur, unter der ein Altar aufgestellt 

werden kann. Es erscheint liber Gotterbildern, Figuren und Kultsymbolen, und nach den 

Darstellungen kommt hier schon neben dem primaren Zweck des Schlitzens das Element 

des Schmlickens hinzu. Person, Figur oder Sache werden mit einem eigenen Raum um- 

geben und dadurch hervorgehoben und erfahren zumeist eine zentrale Aufstellung in- 

nerhalb dieser Architektur.

In verkleinerter Form trifft man auf das Ciborium im Zusammenhang mit Prozessionen 

und Kultfeiern, wo es als Schrein eine Figur ziert und auf Wagen oder Bahren transpor- 

tabel aufgestellt ist.

Im Totenkult kann das Ciborium liber dem Grabe errichtet sein.

Der praktischen Bestimmung wie auch den gegebenen Dimensionen nach prasentiert das 

Ciborium einen Bautypus, den man wohl unter den Begriff der Zierarchitektur einreihen 

darf, obwohl abgeleitete Sonderformen zur Monumentalarchitektur gerechnet werden 

kbnnen.

Es kann im Freien stehen oder in einem grbfieren Baugeflige und in den Innenraumen 

der Kultbauten und Palaste, Merkmale, die auch dem Baldachin zukommen.

Der Grundribform nach kann es ein Tetrastyl oder ein Monopteros sein und zeigt in 

seiner architektonischen Gliederung einen Unterbau als flache Standflache oder als hohes 

Podium, eine Saulen- oder Pfeilerzone, ein Epistyl und einen Dachaufbau.

’Entscheidend fur das Erscheinungsbild des Ciboriums ist die Form der Bedachung. Das 

Dach ist gelegentlich Each, meist aber gewdlbt, und zwar manchmal tonnen-, gewbhnlich 

aber kuppelfdrmig‘3. Am Dachansatz, meist liber den Saulen, aber auch am gesamten

2) Klauser 68-69.

3) Klauser 70.
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Dachrand sind mitunter figiirliche und ornamentale Akrotere angebracht. Das Dach 

selbst kann glatt, mit Ziegeln gedeckt oder mit einem Zungenmuster verziert sein, das 

zur Spitze sick verengt und eine aus Metall getriebene Fertigung wahrscheinlich macht. 

Neben der Kuppel begegnen Pyramide, Kegel, Zeltdach und Flachtonne als Dachform.

Bei quadratischem Grundrifl kann die Kuppel oder das Gewblbe nach auften durch 

einen Giebelaufbau verdeckt werden. Im Innern kann zwischen Stiitzen und Dachauf- 

bau eine Zwischendecke eingezogen sein, doch wird man bei den meisten Beispielen — in 

Analogic zu den auf Miinzen gegebenen Unteransichten in die Kuppelrundung - mit 

offenen Gewdlben rechnen konnen. ’Nicht immer, aber oft findet man eine Dachbekro- 

nung; sie kann in einem Ornament aus der Pflanzen-, Tier- oder Symbolwelt oder in 

einer menschlichen Figur bestehen'4.

B. Die Typen der Ciborien im aufterchristlichen Bereich

I. Das Altarciborium

Die Altarciborien unterscheiden sich von den im christlichenKultus iiblichen dadurch, daft 

sie auf der Altarflache selbst aufgesetzt und somit von geringerer Grbfte sind.

Eine Sonderform vertreten jene, auf denen in Ubereinstimmung mit den in Abschnitt 2 

zu besprechenden Monumenten der Altar insgesamt unter einem Ciborium aufgestellt 

ist. Diese Ciborien sind groftere Architekturgebilde, die im Freien oder in einem 

grofteren Raum aufgestellt waren:

1. Tyrrhenische Amphore. Paris, Louvre. 6. Jahrh. v. Chr. CV Paris, Louvre Bd. 5 III HE 

S. 42 Taf. 62. - Hier Taf. 7,1.

2. Etruskische Aschenurnen. H. Brunn - E. Korte, I relievi delle urne etrusche (Rom 1870; 

Berlin 1890) Taf. 47,25 in Florenz; Taf. 132,2 im Museum Volterra.

3. Relief. Paris, Louvre. Flavisch. Schreiber Taf. 70.

4. Relief in Mantua. Klaudisch. Schreiber Taf. 56,2. - Hier Taf. 7,2.

5. Relief. New York, Metropolitan Museum. G. M. Richter. Metropolitan Museum. Greek 

Collection Nr. 101 Taf. 261. Hellenistisch.

6. Relief vom Hateriergrabmal. Nash II Abb. 715 (mit Literatur).

7. Relief in Pompeji. Haus des L. Caecilius Jucundus. J. Overbeck - A. Mau, Pompeji (4. 

Aufl., Leipzig 1884) 69 Abb. 31.

8. Grabaltare in Klinenform aus Neumagen. Landesmuseum Trier. W. v. Massow, Die Grab- 

denkmaler von Neumagen (Berlin 1932) I 121 Nr. 168 a und 173.

9. Altar aus der Mithraskapelle im Altbachtal zu Trier. Landesmuseum Trier ST. 9970. S. 

Loeschcke, Die Erforschung des Tempelbezirks im Altbachtale zu Trier (1928) 36 (un- 

publiziert).

10. Altar der Roma und des Augustus in Lyon auf Miinzen des Augustus. BMC IC I 92 Nr. 550 

Taf. 20,20. - Hier Taf. 7,3.

II. Miinze des Antoninus Pius. BMC IC IV 242 Nr. 1507-1508 Taf. 36,2 und 3.

12. Miinze mit Darstellung des Altars des Sonnengottes in Emesa. G. Macdonald, Catalog of 

Greek Coins. Hunterian Collection (Glasgow 1899) 196,7 Taf. 74,3.

13. Miinze des Septimius Severus mit dem groften Altar von Pergamon. BMC Mysia 152 

Nr. 315 Taf. 30,7. - Hier Taf. 7,4.

4) Klauser 71.
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14. Miinze der Stadt Aperlai. BMC Lycia 43,1 Taf. 101.

15. Miinze von Aphrodisias. BMC Caria 42 Nr. 107 Taf. 7,7.

16. Miinze von Myndos. BMC Caria 139 Nr. 47; ohne Abbildung.

17. Grabaltar von Monasterolo. B. Nogara, Un nuovo esemplare di copertura di ara funeraria. 

Atti pontif. Accad. di Roma Arch. Serie 2,14 (1920) 25 Taf. 4 und 5.

18. Sarkophagrelief in Konstantinopel. G. Mendel, Catalogue des Sculptures grecques, romai- 

nes et byzantines 1 (1912) 100.

19. Relieffragment in Athen. C. Robert, Die antiken Sarkophag-Reliefs Hippolytos (Berlin 

1890) 3 Taf. 45 Athen 145.

20. Miinze Antiochos VIII. mit dem Altar des Juppiter Dolichenus. M. E. Babeion, Les Rois de 

Syrie, d’Armenie et de Commagene (Paris 1901) 185 Taf. 25 Nr. 1424. 193 Nr. 1482 Taf. 

26,12.

21. Reliefsarkophag aus St. Lucq de Bearn. J. Wilpert, I Sarcofagi christiani antichi (Rom 

1929-35) Bd. 2, S. 230. 232. 237 und Taf. 182.

Den freistehenden Altar unter einer Ciborien- oder Baldachin-Architektur, die gleichfalls frei- 

stehend oder an eine Wand gelehnt sein kann, zeigen die folgenden Beispiele:

22. Hydria im Britischen Museum. CV Brit. Museum 3. Ill H e S. 11—12, Taf. 98,7 aus dem 

6. Jahrh. Kameiros. Ferner Taf. 97,3 und 97,10 sowie Taf. 98,12.

23. Oinochoe in der Bibliotheque Nationale in Paris. CV Bibl. Nationale II S. 47, Taf. 64,2.

24. Korinth. Altar im Peribolos vor dem Tempel des Apollo. H. Ess Askew, The Peribolos of 

Apollo. Corinth Vol. I Part II, 9 Abb. 7.

25. Reste eines Altariiberbaus im Hause F 11,9 in Olynth. J. W. Graham, Olynthiaka. He

speria 22, 1953, 196.

26. Miinze von Sagalassos mit den Altaren der Dioskuren. BMC Lycia, Pisidia. Sagalassus 

S. 243 Nr. 20, Taf. 38,12. Valerian.

27. Miinze Hadrians. BMC IC III 493, Nr. 1658 Taf. 92,9.

Als alteste und einfachste Wiedergabe eines Altarciboriums ist die Darstellung auf der 

tyrrhenischen Amphora (Nr. 1) zu betrachten (Taf. 7,1). In Strenger Vorderansicht ge- 

zeichnet, tragen zwei diinne runde Stiitzen ein leicht gewdlbtes Dach, das den Altar, auf 

dem ein Feuer brennt, in seiner ganzen Breite tiberdeckt. Nr. 3-5, besonders aber die 

Reliefs vom Hateriergrabmal (Nr. 6) stimmen nicht nur in der Form iiberein, sondern 

lassen erkennen, daft vier mehr oder weniger zierliche Stiitzen das kuppelformige Dach 

tragen. Es ist an den Seiten bogenformig ausgeschnitten (Nr. 5) und mit einem bekro- 

nenden Zierknopf (Nr. 1. 3 und 5) und auf seiner Oberflache mit einem Schuppenmuster 

verziert (Nr. 5). Gleicher Art, wenn auch nach den Miinzbildern im Detail nicht genauer 

zu bestimmen, sind die auf den Altaren stehenden Gcbilde (Nr. 10-16), von denen beson

ders die Wiedergaben mit dem Altar der Roma und des Augustus in Lyon gewisses 

Interesse beanspruchen diirfen (Taf. 7,3). Der Altar bildete den kultischen Mittelpunkt 

der Versammlung der gallischen Civitates und war der Roma und dem Augustus ge- 

weiht. Die Pragungen, die der Zeit von Augustus bis Claudius angehdren, zeigen iiber- 

einstimmend einen rechteckigen Altar, dessen Vorderseite mit Girlanden und Pflanzen- 

werk verziert ist. Auf dem Altare stehen zwei bogenformige Gebilde, die durch einen 

Zapfen mit kugelformigem Ende getrennt und jeweils von drei gleichartigen Zapfen
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flankiert sind. Diese ragen weit liber die seitlich stehenden Zapfen hinaus und tragen 

jeweils einen kugelformigen Zierknauf. Die Wiedergabe auf den Miinzen variiert, doch 

sind bei alien Pragungen die Bbgcn deutlich von den kleineren Zapfen unterschieden. 

Die Bestimmung der beiden in Form und Grbfie deutlich erkennbaren Bbgen als Altar- 

ciborien wird durch den Vergleich mit den bereits genannten Darstellungen nahegelegt. 

Ihre Zweizahl erklart sich hinreichend aus den beiden Kulttragern Roma und Augu

stus, die demnach auf dem machtigen Altare jeweils ein Doppelopfer erhielten5. Doch 

aus welchem Material waren diese Altarciborien gefertigt? Nr. 1 und 6 zeigen in Ma- 

lerei und Relief deutlich, dab auf dem Altar ein Feuer brennt, zugleich lassen Nr. 5 

und 6 erkennen, dafi die zierlichen Dacher kuppelformig gebildet sind und einen 

Schuppendekor (Nr. 6) tragen. So wird man sich diese Altarciborien aus Bronze ge

fertigt vorzustellen haben, einem Material, das eine Zerstbrung durch Brand ausschliebt. 

Zugleich aber erscheint es geeignet, auf zierlichen, ebenfalls aus Metall gebildeten Stlitzen 

(Saulen oder Pfeilern) aufgesetzt zu werden und den Eindruck einer kleinen Kuppel- 

wolbung zu bieten. Diese Annahme wird durch einen Grabaltar aus Neumagen (Nr. 8) 

bestatigt. Zwischen den Volutenkissen des klinenfbrmigen Altares, der 1,94 m lang und 

1,34 m breit ist, befindet sich auf der Oberseite eine 0,90 x 0,94 m messende Flache, 

die besonders geglattet ist, wahrend die vier Ecken durch Markierungen gekennzeichnet 

sind. Vier grbfiere Einsatzldcher sichern die Erganzung des Aufbaus eines Altar- 

ciboriums, wie ihn Nr. 6 zeigt, der vermutlich aus Metall bestanden hat. Aus Neumagen 

kann ein weiteres Beispiel angefiihrt werden, dessen Mabe mit 0,72 x 0,78 m und den 

entsprechenden Einsatzlbchern fiir den Aufbau etwas kleiner ausgefallen sind6. Audi 

ein Altar aus der Mithraskapelle im Altbachtal zu Trier (Nr. 9) hat vermutlich einen 

ahnlichen Aufbau getragen. Zwischen den Voluten ist die Oberflache geglattet, wahrend 

an den vier Ecken tiefe Einlafilbcher in gleichmafiigem Abstand angebracht sind.

Dieser Form des aus Metall gebildeten Altarciboriums, dessen Grbfie nur in den wenig- 

sten Fallen zu ermitteln ist, entsprechen die Wiedergaben auf den Miinzen Nr. 12-16, 

von denen Nr. 12, in Vorderansicht gesehen, zwei einfache Bbgen nebeneinander zeigt. 

Diese gehbren wohl zu einem Doppelaltar, der zwei Kultinhabern diente7.

Durch seine Grbfie wie auch durch den Reichtum der Detailzeichnung unterscheidet sich 

der Altariiberbau von Nr. 13 mit der Darstellung des groben Altars von Pergamon 

von alien bisher genannten Beispielen (Taf. 7,4). Hier tragt der Altariiberbau so sehr 

den Charakter eines schmiickenden und hervorhebenden Accedens, als dab seine Bestim

mung allein die sein kbnnte, ein Altarfeuer vor den Unbilden der Witterung zu schiit- 

zen. H. v. Fritze schreibt iiberzeugend: ’Es liegt nahe, seine Errichtung und gewib auch

5) Zu den hier auf dem Altare angebrachten Zapfen findet man vergleichbare Zierstiicke an einem Altar 

auf einer Wandmalerei in Pompeji, Casa del Citarista. Monumenti della Pittura Antica Pompei Fasc. 3 

Taf. 4: Auf der Oberseite eines grofien Blockaltars stehen ringsum an den Randern rechteckige Aufsatze, 

die mit quadratischen Deckplattchen versehen sind, auf denen, wohl aus Bronze, Ovarien mit hochstehen- 

den Spitzen und runden Scheibchen angebracht sind.

6) Hierzu vergleiche den Altar an ’Bona Dea‘, Arles, Musee lapidaire Inv.-Nr. 548 aus dem 1. Jahrh. n. 

Chr. Auf der Oberseite von 68 x 60 cm Flache befinden sich zu den Ecken hin im Abstand von 30 x 36 cm 

runde Einlafildcher mit Resten der Verbleiung. — W. v. Massow, Die Grabdenkmaler von Neu

magen 121. — Wahrscheinlich wird man bei der Menge erhaltener Altare auch an anderen Orten die Vor- 

richtungen fiir die Befestigung derartiger Aufbauten bei genauerer Priifung feststellen kdnnen. C. G. Yavis, 

Greek Altars (St. Louis 1949), hat diese Altaraufbauten nicht erwahnt.

7) Die fiir den Altar zu fordernde zweite Gottheit (vgl. Roma und Augustus in Lyon) ist nicht bekannt. 

Vielleicht wurde hier das Doppelopfer zu Ehren des Baal und der Baltis vollzogen, so dafi die beiden 

Kulttrager auch in der Form und Ausschmiickung erkennbar waren; vgl. Nr. 26 mit dem Altar der 

Dioskuren.
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eine Neuausstattung des grofien Altars in der Zeit des Severus als Anlafi zur Auspra- 

gung der GroBbronze zu betrachten, wodurch auch das nur zweimalige Vorkommen des 

beruhmten Bauwerks innerhalb der langen Reihe pergamenischer Kaisermunzen eine 

plausible Erklarung findet'8.

Die unterschiedliche Wiedergabe des Altarciboriums auf den Miinzen darf uber die 

weite Verbreitung und Haufigkeit des Gegenstandes nicht hinwegtauschen. So zeigt 

Nr. 14 auf der Altarplatte zwei dicht iibereinanderstehende Bogen, die von kleinen Sau- 

len getragen werden. Diese Darstellung darf vielleicht als ein Versuch des Miinzschnei- 

ders gewertet werden, die kuppelartige Wolbung anzudeuten, indem in der Ansicht der 

untere Dachrand der Riickseite etwas herabgezogen und kleiner erscheint als der hoch- 

gezogene Rand des Bogenausschnitts der Vorderseite.

DaB jedoch die Altariiberbauten auch massiver aus Stein gebildet sein konnen, zeigt der 

Altar aus Monasterolo (Nr. 17). Zwar ist heute nur noch der Altar ohne Aufbau er

halten, dock kann der friihere Aufbau nach einer alteren Zeichnung, die B. Nogara9 

abbildet, rekonstruiert werden. Danach trugen vier Pfeilerchen, von denen die EinlaB- 

spuren an der Oberseite des Altares noch erhalten sind, ein Pyramidendach, das mit 

Schuppenmuster verziert und von zwei liegenden Lowen flankiert war. Gleiche solide 

Ausfiihrung lassen Nr. 18 und 19 fur das Altarciborium vermuten10. Die Ubernahme 

in das Bildrepertoire der alttestamentarischen Isaakopferung auf dem Sarkophag aus 

St. Lucq de Bearn (Nr. 21) bestatigt die allgemeine Anwendung und Verbreitung des 

Gegenstandes.

Einen nicht genauer zu bestimmenden Uberbau zeigen Pragungen Antiochos VIII. liber 

dem Altar des Juppiter Dolichenus, dem sogenannten Grab des Sardanapal (Nr. 20). 

Auf dem Altar, dessen Ansichtseite mit einer Girlande geschmiickt ist, steht der Gott, 

der von einem phantastischen, vierbeinigen Wesen getragen wird. Rechts und links 

neben ihm befinden sich zwei konische Baetyle. Gotterbild wie Baetyle sind unter einen

8) Selbstverstandlich wird man den Miinzbildern gegeniiber nur mit aufierster Zuriickhaltung eine Deu- 

tung in Bezug auf die Architekturwiedergaben wagen (vgl. Handbuch der Archaologie, Bd. 1 S. 134. - 

K. Regling, Die Miinzen als Hilfsmittel der archaologischen Forschung, bes. 139 f.). Der Altar von 

Pergamon ist in zwei gleichartigen Pragungen des Septimius Severus im Britischen Museum in London 

und im Cabinet des Medailles in Paris erhalten. Vgl. H. v. Fritze, Zum Altar von Pergamon (Berlin 

1910) 83 fF.: ’Wenn auch fur den Altar der Kbnigszeit Einzelheiten zum Zweck der Rekonstruktion 

architektonischer Details dem Miinzbild nicht zu entnehmen sind, so wird aus ihm doch auf gewisse, durch 

das Geprage im grofien sehr gut wiedergegebene Ausstattungsbeigaben geschlossen werden konnen, wie 

sie zur Zeit des Severus bestanden. Bei dem Altar liegt es namlich anders als bei den Tempeldarstellungen. 

Wahrend man hier mit einem Schema arbeitete, das hochstens in Saulen- und Stufenzahl oder dem Giebel- 

schmuck variiert wurde, gait es dort, ein in seiner Art einziges Bauwerk zu reproduzieren. Darin lag das 

Erfordernis einer in seinen Grundziigen getreueren Wiedergabe des Originals, eine Tatsache, die sich inso- 

fern verallgemeinern lafit, als eine getreue Nachbildung stets dort zu erwarten ist, wo eine Sonderform 

auftritt. . . . Diese mufite freilich dort haltmachen, wo der kleine Raum (der auf den Miinzen zur Ver- 

fiigung steht) Einschrankung und Veranderung verlangte. Wenn wir also die groBe Freitreppe und die 

Saulenhalle - man hat sogar die jonischen Kapitelle nachzubilden versucht - wiederfinden, diirfen wir in 

Ubereinstimmung mit den Funden auch den Figurenschmuck uber dem Dach der Halle, ebenso wie die 

beiden Zeburinder rechts und links der Treppe als um 200 n. Chr. tatsachlich vorhanden annehmen . . . 

Verschiedene Beurteilung rief die Unterbrechung der Saulenhalle der Frontseite hervor. Doch da es bei der 

Durchfiihrung der Saulenstellung unmoglich gewesen ware, den Altar mit dem Ciborium klar fiir den 

Beschauer wiederzugeben, mufite auf Kosten der Wirklichkeit auf Durchfiihrung der Saulenstellung ver- 

zichtet werden'.

9) Nogara a. a. O.

10) Reste von derartigen Ciborien aus Stein:

Esperandieu Nr. 5354: LuxeuiL Rest von einem Grabaltar, der aus Schuppendachbekronung und vorge- 

setztem syrischem Giebel besteht. An den Seiten ist je ein Lowe dargestellt. - Ebda. Nr. 5353: gleichfalls 

aus Luxeuil. Das Schuppendach ist an der Seite bogenformig hochgezogen und hat an den Ecken aufge- 

setzte Kugeln.
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Giebel gerlickt, der in eine zylindrische oder kugelartige Bekronung auslauft, auf der 

ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen sitzt. Die seitlichen Schragen sind weniger als 

ein breites Dach, denn vielmehr als eine Stlitzenstellung anzusehen, die dazu bestimmt 

ist, die Bekronung mit dem Adler - eine Miniaturform des Ciboriums — wirkungsvoll 

uber dem Gotterbild anzubringen11.

Neben diesen auf dem Altar selbst aufgestellten Ciborien zeigen Vasenmalereien, Miinz- 

bilder und der Befund im Peribolos des Apollo in Korinth, dab man freistehende oder 

vor eine Wand gesetzte Aufbauten errichtete, unter denen der Altar, von alien Seiten 

sichtbar und zuganglich, aufgestellt wurde (Nr. 22-26).

Man bediente sich jedoch auch der transportablen Baldachine, die aus einfachen flachen 

Holzdachern bestanden (Nr. 22-23) und fest montiert waren. Sie waren dazu bestimmt, 

der Opferhandlung ein besonders feierliches Geprage zu verleihen (Nr. 27).

AuBer den Befunden in Olynth (Nr. 25)12 gibt es den Nachweis fiir diese Form des 

Altarciboriums nur durch die Beobachtungen in Korinth (Nr. 24). Im Peribolos des 

Apollo wurden vier Basen festgestellt, die in gleichmaBigem Abstand von 2,60 m um 

einen halbrunden, im Durchmesser 1,90 m breiten und 0,81 m hohen Altar standen. An 

der slidostlichen Basis waren die Standlinien und einige Stuckreste einer Saule von 

0,48 m Durchmesser noch festzustellen. Die Rekonstruktion des Aufgehenden wurde 

durch den Fund einer monolithen, heute zerstbrten Saule und eines dorischen Kapitells 

hellenistischer Zeit ermoglicht und ergibt eine Hbhe von etwa 2,50 m bis zum Ansatz 

des Architravs, ohne daB die Einzelformen des Daches festgelegt werden konnten. Die 

Einbindung der Saulenfundamente in das Altarfundament macht es wahrscheinlich, daB 

der altere Altar vom Ende des 3. oder Beginn des 2. Jahrhunderts v. Chr. schon die 

gleiche Anordnung des Aufbaus hatte wie der jungere Altar, der um 146 v. Chr. zer- 

stort wurde13.

2. Das Ciborium fiber Kultfiguren und liber dem Throne der Herrscher

Im Gegensatz zu den Altaraufbauten und Uberbauten haben die Ciborien liber den 

Kultbildern, den Thronen und Herrschern schon in frlihester Zeit eine typologische 

Differenzierung erfahren, die durch die Verfeinerung der Kulthandlungen und des 

hofischen Zeremoniells wesentlich gefordert wurde. Die unterschiedlichen Bedlirfnisse 

verlangten einen groBeren Typenschatz, der, unabhangig von der Zweckbestimmung, 

zur Verschonerung und Prachtentfaltung der Feste beizutragen geeignet war.

Neben den soliden, aus Stein gefligten Ciborien finden wir andere aus Holz, Flechtwerk 

oder aus edlen Metallen, deren alteste Beispiele in die Frlihzeit der orientalischen Kul- 

turen zurlickreichen und zugleich urtlimliches Bauen reprasentieren.

a. Agypten. In Agypten findet man Baldachine, die ein flaches Dach haben, das zu- 

weilen an seiner Vorderseite leicht aufgewdlbt ist. Daneben sind in fast gleicher Hau- 

figkeit Darstellungen anzutreffen, deren Architektur aus vier Stlitzen (Saulen oder

u) Der wohl aus Holz gefertigte Uberbau erinnert etwas an die Miniaturbaldachine barocker Altare.

12) J- W. Graham (Olynthiaka. Hesperia 22, 1953, 196) schreibt, dafi in den iibrigen Fallen die Altare 

in der Mitte des Holes standen. Fiir diese wird man freistehende Konstruktionen anzunehmen haben, von 

denen keinerlei Reste mehr festgestellt werden konnten, da sie zumeist aus Holz bestanden.

Das Vasenbild Nr. 22 labt erkennen, dal? man an den Uberbauten auch Schmuck anbrachte (Tanien).

13) Eine Sonderform, auf die nicht naher eingegangen zu werden braucht, vertreten tonnenartige Dacher 

fiber rechteckigen Altaren: Relief in Berlin (Ann. d’Istituto 1849 Taf. N). Relief in Neapel (Schreiber 

Taf. 71). Wandmalerei in Pompeji (Ann. d’Istituto 1875, 274 Taf. O).
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Pfeilern) und einem kuppelformigen Dach besteht. Die Art der Wiedergabe, so vor 

allem bei den Malereien und kleineren Modellen, laftt erkennen, dab diese Ciborien 

urspriinglich - wie die Baldachine — aus leichtem Material, aus Matten und Holzwerk, 

gefertigt waren.

Zum Feste ’sed‘ zeigen die meisten Darstellungen Ciborium und Baldachin miteinander 

gekoppelt. Sie bilden ein Heiligtum, in dem die Standarten, die Abbilder der Gotter 

oder der koniglichen Vorfahren aufgestellt waren. Auch beim Krbnungsfeste sab der 

Pharao in einer derartigen Doppelarchitektur.

1. Elfenbeinkamm mit dem Namen des Konigs Djet in Kairo, 1. Dynastie. Frankfort, Kingship 

37 Abb. 17.

2. Relief aus Bubastis. Moret 239 Abb. 70; vgl. ferner Abb. 69 und 71.

3. Hieroglyphe ’sed‘ auf einer archaischen Tafel aus Abydos. Moret 276 Abb. 93.

4. Grabtempel Ramses III. in Medinet Habu. Frankfort, Kingship 80.

5. Grabbezirk des Konigs Djoser in Sakkara. Hof des sed-Festes mit den Fundamentsockeln 

fur die Kapellen von Ober- und Unteragypten. F. v. Bissing, Aegyptische Kunstgeschichte 

(1934) II 54 f., Ill Abb. 233 .14

Aus den zahlreichen Darstellungen des sed-Festes, der Krdnungszeremonien und der mit 

dem Totenkult verbundenen Feierlichkeiten konnen hier nur einige Beispiele herausge- 

griffen werden, deren Ausdeutung durch A. Moret und H. Frankfort jedoch den Zusam- 

menhang der Ciborien und Baldachine mit dem Kulte deutlich erweisen. Das in Verbin

dung mit den Kronungsfesten abgebildete Kapellenpaar besteht aus einem Schrein fiir 

Unteragypten (per-nezer) und dem Schrein fiir Oberiigypten (per-ur), der einmal als flach 

gedeckte oder mit einem Wolbdach versehene Zier- und Kleinarchitektur erscheint. Die 

Art, in der die Hieroglyphen den Bau charakterisieren, laftt auf eine recht friihe Entste- 

hung schlieften. Tatsachlich zeigt die dem Ende der vordynastischen Zeit angehbrende ’Ja- 

gerpalette' aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. bereits ahnliche Bauformen. Der unteragypti- 

sche Schrein per-nezer besteht aus vier Stiitzen oder Staben, die ein gewolbtesDach tragen, 

das tonnenfdrmig, aber auch kuppelformig gebildet sein kann. Die Wiedergabe der Sei- 

tenansicht ist recht unterschiedlich, denn oft sind die Interkolumnien oder Seitenflachen 

geschlossen und dekorativ gefiillt. Die Bestimmung dieser Bauten ist dadurch festgelegt, 

daft bei den Prozessionen die Statuen der Vorfahren als ’die toten Konige von Ober- und 

Unteragypten aus den Doppelschreinen£ angerufen werden oder in Deir el Bahri die See- 

len ’die Gotter aus den Doppelschreinenc genannt werden, also in den Schreinen als 

Statuen aufgestellt waren15. Bei den abschlieftenden Zeremonien des sed-Festes rufen die 

Propheten die Geister der Vorfahren an. Hieraus folgert Frankfort, daft die Seelen der 

Verstorbenen in diesen Schreinen wohnen und eng mit ihnen verbunden sind. Auch in den 

Gebauden, in denen die feierlichelnthronisation des Konigs vollzogen wird, ist ausliturgi- 

scher Notwendigkeit der Doppelschrein fiir Ober- und Unteragypten aufgestellt. In ihnen 

empfangt derKdnig die Weihen und nimmt dieHuldigung seiner Untergebenen entgegen. 

’We know shrines of this kind because hieroglyphs have preserved them, and we find them

14) F. v. Bissing, Agyptische Kunstgeschichte II (Berlin 1934) S. 54 f. ’Auf Reliefs des Alten Reiches sind 

wiederholt baldachinartige oder salettartige, leichte Bauten dargestellt, die Gefliigelhofe, leichte Fest- 

bauten oder auch wirkliche Baldachine z. Bsp. liber Sanften wiedergeben/ Vgl. Band III Taf. 27 Abb. 226. 

228 und 230; Taf. 57 Abb. 358. Dabei leben in den im Sonnenheiligtum dargestellten Festbauten offenbar 

Formen einer weit zuriickliegenden Zeit im sakralen Dienst fort.

15) Frankfort, Kingship 96. E. Naville, Deir el Bahari III (London 1894 1908) Taf. 60.
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translated into stone in that extraordinary funerary establishment of KingDjoser at Saq- 

qara, where the festival court of the sed festival is built as a stupendous full scale 

dummy for use in the hereafter, with doors perennially ajar. The shrines in this court 

are of two types, and this recur in the dual shrines of the Royal ancestors, . . . On the 

west side of the Djosers court the chapels assume the shape of the lower Egyptian 

shrine, those opposite were modeled on the upper Egyptian shrine/16 Da die beiden 

Schreine aus leichtem Material bestanden, konnten sie ohne allzugrobe Beschwernis ab- 

gebaut und uberall dort errichtet werden, wo es angebracht war, sei es beim sed-Fest, 

den Kronungsfeierlichkeiten in Memphis oder beim min-Fest in Theben17, dessen gott- 

licher Trager nach Ausweis der Pyramidentexte eng mit den Doppelschreinen verbunden 

ist18.

Schon seit friihester Zeit ist mit diesen Bauten auch die Vorstellung verbunden, dab der 

Himmel den Gott oder Konig schfitzend iiberspannt, dafi die Behausung selbst, in der 

Gott und Konig Platz nehmen, als himmlische Behausung gedacht wird, wie der Elfen- 

beinkamm in Kairo (Nr. 1) zeigt. Die weit ausgebreiteten Schwingen als Himmel schei- 

nen getragen von zwei vertikal stehenden Gebilden, Hieroglyphen, die ’Wohlergehenc 

bedeuten. Sie dienen als Stiitzen, zwischen denen der Name des Kdnigs, von dem Horus- 

falken iiberragt, erscheint. Uber den Fliigeln das Sonnenboot, das fiber den Himmel 

segelt.

Auf einem Relief aus Bubastis sind vier Schreine dargestellt, von denen zwei ein flaches, 

zwei ein gewblbtes Dach haben. Sie stehen alle auf hoher Estrade und deuten die vier 

Enden der Welt an, fiber die sich die segensreiche Herrschaft des Pharao ausbreiten soil 

(Nr. 2).

Als Doppelciborium mit gewdlbtem Dach erscheinen die Schreine auf der Hieroglyphe 

’sedc auf der Tafel aus Abydos (Nr. 3)19, wahrend vielleicht fur gleichartige Schreine 

im Thronsaal Ramses III. in Medinet Habu der Rest einer Estrade festgestellt wurde20.

b. Zweistromland und Kleinasien. Auch fiir das Zweistromland und Klein- 

asien lafit sich die Verwendung der Schreine in Verbindung mit dem Gotter- und Herr- 

scherkult nachweisen, doch sind uns die Benennungen dieser Bauten nicht fiberliefert.

1. Relieffragment der Zeit des Gudea in Paris, Louvre. A. Parrot, Tello (Paris 1948) 178 

Taf. 36.

2. Rollsiegel im Louvre Paris, Assyrischer Saal.

3. Siegelzylinder Sammlung Morgan. Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North Ame

rican Collections. I Pierpont Morgan Library (Yale 1947) Nr. 907.

4. Siegel der Sammlung Morgan. A. a. O. Nr. 946.

5. Siegel der Sammlung Morgan. A. a. O. Nr. 978.

6. Siegelzylinder in Berlin. A. Moortgat, Vorderasiatische Rollsiegel (Berlin 1940) Nr. 530 

= VA 27/21 S. 52 f.

7. Siegel im Britischen Museum London. W. H. Ward, The Hittite Gods in Hittite Art, in: Am. 

Journ. Arch. 2. Ser. 3, 1899, 1 und 24 Abb. 28 und 31.

16) Frankfort, Kingship 80.

17) Frankfort a. a. O. 96.

18) Frankfort a. a. O. 189.

19) Moret 276 Abb. 93: Ramses I. nach seinem Tode in einem Doppelschrein sitzend; Abb. 94: Ramses I. 

als Osiris in einem Doppelschrein thronend.

20) Frankfort, Kingship 80.
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8. Hethitischer Siegelzylinder. Sammlung Ward. W. H. Ward a. a. O. 24 Abb. 29.

9. Siegel Sammlung Ward. W. H. Ward a. a. O. 26 Abb. 33.

10. Terrakottarelief im Britischen Museum aus Ur. Inv.-Nr. 120906.-Hier Taf. 8,3 und Abb. 2,3.

11. Terrakottarelief im Britischen Museum aus Ur. Inv.-Nr. 129379. - Hier Taf. 8,4.

12. Kudurru (Grenzstein) aus der Zeit Nebukadnezars I. L. W. King, Babylonian Boundary 

Stones (London 1912) 30 Taf. 83.

13. Terrakottaschrein aus Nippur. A. Jeremias, Handbuch der alt-orientalischen Geisteskultur 

(Berlin 1929) 351 Abb. 180.

14. Steintafel aus Sippar im Britischen Museum, Inv.-Nr. 91000 mit den Deckplatten Inv.-Nr. 

91001/02. H. Prinz, Altorientalische Symbolik (Berlin 1915) Taf. 10,5.

15. Siegelzylinder im Louvre Paris. Cambridge Ancient History, Tafelbd. I 226 d.

16. Siegelzylinder im Louvre. H. Carnegie, Catalogue of the collection of antique gems (Lon

don 1908) II Taf. VII Q (c) g 3.

17. Grofier Fries Ashurnasirpals im Britischen Museum London. F. v. Luschan, Entstehung 

und Herkunft der jonischen Saule, in: Der alte Orient 12, 1912, 4. 31 Abb. 31.

18. Reliefs vom Bronzetor zu Balawat im Britischen Museum. King, Bronze Reliefs Taf. 78; 

29; 35; 30 und 52,1.6; 18; 20; 30.

19. Bronzeschale von Niniveh. R. D. Barnett, Nimrud Ivories and the Art of the Phoeniciens. 

Iraq 1/2, 1934/35, 202.

Auf dem Relieffragment Nr. 1 ist zwischen zwei aufrecht stehenden Stangen ein Halb- 

bogen angebracht, der erstmals von W. Andrae als Darstellung eines gewdlbten Schreins 

angesprochen wurde21. Einen gleichartig gebildeten Ban zeigt das Rollsiegel Nr. 2, doch 

befindet sich dieser Schrein auf einem Schiff montiert. Er ist also wirkliche Architektur 

und nicht eine Stele aus Stein, die der auBeren Form nach genau entsprechend dargestellt 

werden kann.

Als einfache Bogenarchitektur zeigen Nr. 4-9 den Gotterschrein, der bei dem Siegel

zylinder Nr. 3 in Seitenansicht iiber einer auf einem Stiere stehenden Gottin ohne die 

zweite, vordere Stiitze, also als offene Kapelle, wiedergegeben wird. Als Doppelstreifen 

mit querlaufenden Kerben bei Nr. 7 oder als Flechtband gebildet, zeigen Nr. 8 und 9 

den Schrein am Ubergang von den Stiitzen zur Wolbung mit Fltigeln versehen. W. H. 

Ward22 vermerkt hierzu: ’es ist nicht unmoglich, dafi das Fliigeltor wie das gefliigelte 

Ciborium in Verbindung zu bringen sind mit der bekannten assyrischen gefliigelten 

Sonnenscheibe, die hochste Gottheit, die mit den Schniiren von den Glaubigen gehalten 

wird, die sich dadurch in dauernder Verbindung mit der Gottheit halten/

Dafi hier der Bogen, ’das CiboriunT, gefliigelt erscheint, beruht vielleicht auf den gleichen 

Vorstellungen, dafi zum Beispiel der Wagen der Gotter oder der Thronsitz des Herr- 

schers mit gottlichen Kraften ausgestattet ist. Auf der mit Fltigeln versehenen Sonnen

scheibe erscheint Ahura Mazda. Auch die Darstellung der Adler zu Seiten der Wolbung

21) W. Andrae, Das Gotteshaus und die Urformen des Bauens im alten Orient (Berlin 1930) 41 f. ’In 

ganz Altmesopotamien herrscht das flache Dach im Massivbau vor. Echte Kuppeln sind bisher noch in 

keinem assyrischen oder babylonischen Raum festgestellt worden. Vorwiegend werden Tonnengewblbe, 

auch weitspannige - wie im Thronsaal Nebukadnezars - zu erwarten sein . . . Das krumme Dach ist die 

alteste Form der Bedeckung und wird, wohl wie in Agypten, an den Zelten und Hiitten ausgebildet wor

den sein. Die Konstruktionen bleiben ziemlich im Dunkeln, da man nicht weifl, wie die Aufbauschung der 

Dachflachen erreicht wurde/ Auf die Fragen der Herstellung soil auf S. 74 eingegangen werden.

22) Ward, Am. Journ. Arch. 2. Ser. 3, 1899, 24.
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laBt an die Auffahrt denken oder charakterisiert die Wolbung, die von diesen Tieren 

getragen wird23.

Die Annahme, dab man unter den Bogendarstellungen der Siegelzylinder wirkliche Ar- 

chitekturen zu verstehen hat, ohne dab liber deren Materialbeschaffenheit etwas fest- 

stellbar ware, und dab Ciborien mit tonnen- oder kuppelartigen Gewdlben durchaus seit 

dem 3. Jahrtausend v. Chr. bekannt waren, wird durch die beiden Terrakottareliefs 

Nr. 10 und 11 hinreichend bewiesen (Abb. 2,3; Taf. 8,3 und 4)24. Beide Reliefs gehoren 

der Larsaperiode von Ur an und sind in die Zeit vor 2000 v. Chr. zu datieren. Auf einem 

Sockel, dessen seitlicher AbschluB abgebrochen ist, stehen zwei Stiitzen, die relativ breit 

und abgerundet sind. Sie tragen einen Dachaufbau, der nach oben leicht ansteigt, dann 

etwas eingeschnlirt erscheint, und liber dem sich eine kleine Flachkuppel wolbt. An seiner

Abb. 1. Relief vom Bronzetor zu Balawat. London, Brit. Museum.

Unterseite ist dieses Dach als breiter Streifen giebelformig ausgeschnitten und hangt auch 

liber die seitlichen Stiitzen hinab. Die schwache Modellierung der Oberflache laBt den 

Eindruck einer Tuchverspannung entstehen, die am Ubergang zu den Stiitzen jeweils 

durch grobe Zierscheiben mit einer Rosette als Innendekor verdeckt wird. Im Innern 

des so gebildeten Schreins ist eine weibliche Figur zu erkennen, die auf rosettenge- 

schmlicktem Throne sitzt. Die Details des Reliefs erlauben den SchluB, daB auf einem 

Holzgerlist die Tuchverspannung des Dachaufbaus montiert wurde, wobei die zierliche 

Flachkuppel der Mitte durch ein Gestell halbrunder Spanten nach Art der Bienenkorbe 

gefiigt gewesen sein wird25.

Aus mehreren Bogenstrichen, die libereinander angeordnet sind, besteht das Ciborium 

liber dem Gotterbild auf dem Kudurru (Nr. 12), wahrend es als nischenartige Hohlung 

auf Nr. 13 das Gotterbild umschliefit.

Der Zeit um 860 v. Chr. gehoren die Steintafel und die beiden Tontafeln aus Sippar 

(Nr. 14) an. Sie zeigen eine thronende Gottheit in einem Schrein, der aus einer Saule 

an der Vorderseite (mit jonischem Kapitell) besteht. Diese tragt das Dach, das aus 

einem rundstabartigen Wulst gebildet wird und in den Korper eines Gottes auslauft.

23) H. P. L’Orange, Iconography of Cosmic Kingship (Oslo 1953) Abb. 82. 86. 89. 90. 92. 93. 107 und 109.

24) Fur Beschaffung und Erlaubnis zur Wiedergabe der Fotos danke ich dem Britischen Museum.

25) D. Matthews und A. Mordini, The monastery of Debra-Damo, in: Archaeologia 97, 1959, 1. Diese 

Konstruktionsweise aus Holzspanten, die wie die Gerten eines Bienenkorbes gesetzt sind, wird man auch 

fur die friihen Wolbkonstruktionen voraussetzen durfen.

Vgl. auch die Kuppelbauten auf agyptischen Reliefs, z. B. Relief an der grofien nbrdlichen Hallenwand 

in Karnak um 1300 v. Chr. J. B. Pritchard Taf. 107 Nr. 326.
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In reiner Frontalansicht und auf die wesentlichen Konstruktionselemente reduziert, 

wird der Gbtterschrein auf dem Siegelzylinder Nr. 15 wiedergegeben. An zwei hochra- 

genden, mit Kugeln bekrbnten Stangen ist ein horizontales Dach aufgehangt, das eine 

halbkreisfbrmige schmale Aufwolbung zeigt26. Das Siegel Nr. 16 laBt eine Gottheit in 

einem schmalen hohen Schrein erkennen, der aus diinnen Stiitzen und flach sich wblben- 

dem Dach besteht. Das ganze Gebilde wird von einem zweiten Schrein umschlossen, der 

aus breiten Leisten auf hufartigen FiiEen gefiigt ist. Wahrend man den kleinen, mit 

einer Wolbung versehenen Schrein, in dem die Figur steht, als Ciborium betrachten 

kann, verschlieEt sich der auf ’Hufen‘ stehende aufiere Rahmen einer genaueren Be- 

stimmung, will man nicht an ein in einem grbfieren Bau aufgestelltes Ciborium denken. 

Nr. 17 mit dem ’Feldbaldachin‘ des Kbnigs27 und die zahlreichen Darstellungen von 

Nr. 18 zeigen, dafi man mit Hilfe komplizierter Geriistkonstruktionen auch im Leicht- 

bau - Holz und Tuch — prachtvolle und reiche Kuppel- und Wblbbauten zu errichten 

imstande war. Die unterschiedlichen Wiedergaben erweisen, dab es sich um mehrere, 

zu verschiedenem Zweck bestimmte Baulichkeiten handelte28.

Auf dem Reliefband mit den Gefangenen von Elipi vor dem Kbnig ist ein Ciborium 

wiedergegeben, das nur aus einem gebogenen Dach und einer Stiitze an der Riickseite 

besteht, wahrend nach vorn hin der Bogen ohne Stiitze erscheint, offenbar um den 

Herrscher nicht von der Reliefszene zu trennen29 (Abb, 1). Eine andereSzene zeigt auf vier 

Stiitzen - zierlichen Saulen - ein gewdlbtes Dach, auf dessen Scheitel ein Zierknopf auf- 

gesetzt ist. Dadurch lafit sich fiir diese Architektur ein quadratischer GrundriE ermitteln, 

liber dem die Wolbung nur in Form einer Kuppel zu erganzen ist. Am unteren Rand 

der Wolbung sind Granatapfel als Schmuck angebracht30. Gleiche Anordnung verrat 

die Architektur auf der Darstellung mit dem Kbnig Shalmaneser beim Empfang des 

Tributs der Stadt Karkemisch. Neben Vorlegetisch und Raucheraltar ist unter dem 

Ciborium noch eine kleine Figur zu sehen, wahrscheinlich ein Priester, der die Gaben 

dem Gott weiht. Auf der Wolbung des Daches, an dem wiederum Granatapfel als 

Schmuck angehangt sind, fehlt der Mittelknauf. Auch ist der Bau breiter als hoch. Die 

Stiitzen stehen in ringfbrmigen Basen, aus denen einige Blatter oder Schlaufen hervor- 

ragen. In mittlerer Hbhe der Stiitzen ist ein Ring horizontal umgelegt, von dem nach 

oben und unten Blatter oder Schlaufen abstehen, wie dies auch am oberen Ende der 

Stiitzen, die von einem Pinienzapfen als Kapitell iiberragt werden, zu sehen ist. So wird 

man diesen Bau vielleicht eher als Baldachin bezeichnen, dessen Stiitzen aus mehreren 

Stiiben bestehen, die in den ringfbrmigen Manschetten ineinandergesteckt sind31. Die 

Reliefs (Abb. 2,2) mit der Wiedergabe des Lagers in den verschiedenen Etappen der Feld- 

ziige Shalmanesers zeigen einen kleinen Bau, der aus zwei eng beieinander stehenden Saul- 

chen mit dazwischen ausgespannter Dachwblbung besteht32. Eines der Reliefs mit der

26) Das Siegel stammt, wie aus einer Inschrift zu ersehen ist, aus der Zeit von 811-783 v. Chr.

27) F. v. Luschan, Entstehung und Herkunft der jonischen Saule, in: Der alte Orient 13, 1912, 4.31 Abb. 31. 

Die Darstellung gibt Vorder- und Seitenansicht gleichzeitig wieder. An der Vorderseite sind zwei eng bei

einander stehende Saulchen durch ein kleines gewdlbtes Dach verbunden, an dessen unterem Rand drei 

Bommeln oder Granatapfel hangen. Nach links hin steht eine weitere, grbfiere Saule, die bedeutend dicker 

geformt ist. Sie wird von einem Pinienzapfen bekront und ist mit den kleineren Saulchen durch ein hoch- 

ragendes Wolbdach verbunden.

28) King, Bronze Reliefs Taf. 1. 6. 18. 20. 29. 30. 35. 78. Vgl. auch E. Unger, Die Wiederherstellung des 

Bronzetores von Balawat, in: Athen. Mitt. 35, 1920, 1 f.

29) King a. a. O. Taf. 78.

30) King a. a. O. Taf. 29.

31) King a. a. O. Taf. 35.

32) King a. a. O. Taf. 1. 6. 18. 20. 30.
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Darstellung des Lagers bietet eine Sonderform33. Hier ist der Schrein aus zwei Saulchen 

mit dreiteiliger Blattbekronung gefiigt, zwischen denen das Dach zu sehen ist, das aus 

einer kuppelartigen Mittelwolbung und seitlich anschliefienden, leicht gerundeten Dach- 

schragen zu bestehen scheint (Abb. 2,1; schematisch vereinfacht).

Der reiche Typenschatz der auf den Reliefs wiedergegebenen Bauten lafit vermuten, daft 

je nach Bestimmung auch die Form der Schreine verschieden gewahlt wurde. Uber den 

den Gbttern dargeb'rachten Opfern erscheinen stets gewdlbte oder kuppelartige Dach- 

formen. Bei der Darstellung des Kbnigs aber wird ein Bogendach liber den Herrscher 

gehalten, das offenbar nicht sehr schwer war34, wahrend der thronende Herrscher unter

Abb. 2. 1 und 2 Reliefs vom Bronzetor zu Balawat. London, Brit. Museum. 

Schematisch vereinfachte Wiedergabe.

3 Terrakottarelief aus Ur. London, Brit. Museum. Schematisch vereinfachte Wiedergabe.

einem Aufbau sitzt, der seiner Dachform nach eher einem Baldachin gleichzusetzen 

ist35. Das Dach ist bei diesen Darstellungen nur schwach gewblbt und zeigt an seinem 

Rand eine Strichmusterung, die als Fransen gedeutet werden darf und dem Netzwerk 

der Baldachine auf den Reliefs von Persepolis entspricht.

Im 7. Jahrhundert hat, soweit wir aus der vereinzelten Darstellung auf der Bronze- 

schale von Nimrud (Nr. 19) schlieBen diirfen, das Ciborium auch bei den Phbnikern 

Eingang gefunden. Hier ist eine Gbttin unter einem Ciborium dargestellt, das von vorn 

gesehen aus einem breiten Bogenstreifen besteht, den zwei Besfiguren tragen36.

c) Griechenland. Im Gegensatz zu den Baldachinen haben das Ciborium und die 

entsprechenden Wolbbauten im vorklassischen und klassischen Griechenland offenbar 

keinerleiBedeutung erlangt. Erst der Hellenismus und die intensiven Wechselbeziehungen 

zu den orientalischen Reichen vermitteln diese Bauformen.

33) King a. a. O. Taf. 30 a.

34) King a. a. O. Taf. 40.

35) King a. a. O. Taf. 40.

36) R. D. Barnet, Nimrud Ivories and the Art of the Phoeniciens, in: Iraq 1/2, 1934/35, 202. Die Schale 

stammt aus dem NW-Palast von Niniveh. Um ein Konglomerat von Bergen sind verschiedene Gotter in 

Einzelgruppen an der Randzone angeordnet.
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1. Glockenkrater aus Spina. S. Aurigemma, Il Reale Museo di Spina a Ferrara (1936) 250 

Taf. 121. N. Alfieri - E. Arias, Spina (1958) Abb. 74-75.

2. Amphora in Wien. L. Curtins, Sardanapal, in: Jahrb. d. Dt. Arch. Inst. 43, 1928, 288 Abb. 10.

Das Vasenbild Nr. 1 zeigt Iphigenia und Orest beim Tempel der taurischen Artemis, 

die unter einem Ciboritim steht, das aus zwei zierlichen Saulen und einem kegelfbrmigen 

Dach gefiigt ist, auf dessen Spitze ein Pinienzapfen den bekronenden AbschluB bildet. 

Dafi man auch die verschiedenen Formen und Insignien des orientalischen Konigtums 

kannte, wird nicht nur (lurch die Literatur bezeugt, sondern findet seinen Niederschlag 

in den Darstellungen der Vasenmalerei. So zeigt Nr. 2 einen Perserkonig in reicher 

Gewandung auf einem Thronsessel, wahrend vor dem Herrscher ein Diener mit einem 

breiten Blattfacher steht. Beide Figuren sind unter ein Ciborium geriickt, das aus zwei 

Saulen mit dorischen Kapitellen und einem Giebelaufbau besteht37.

d. Rom und rdmisches Reich. Ungleich reicher und in Bezug auf den Typen- 

schatz vielfaltiger ist das auf Miinzbildern, in Malerei und Relief oder aber in erhalte- 

ner Architektur fur die Folgezeit iiberlieferte Material, das zur besseren Ubersicht in 

folgende Gruppen gegliedert werden soil:

Tetrastyle Ciborien

Monopteroi

Bogendarstellungen

Auf eine vollstandige Aufzahlung und Beschreibung aller in Betracht kommenden Dar

stellungen kann hier verzichtet werden, da sowohl in den einschlagigen Handbiichern, 

wie auch in zahlreichen Arbeiten neuerer Zeit das Material leicht zuganglich ist.

Tetrastyle Ciborien

Als tretrastyle Ciborien werden hier alle jene Bauten betrachtet, die der bildlichen Uber- 

lieferung oder dem archaologischen Befund nach aus vier Stiitzen und einem gewdlbten 

oder pyramidenformigen Dachaufbau bestehen. Dabei ergibt sich aus der Form des 

Dachaufbaues, dab es sich um feststehende Architekturgebilde handelt, die im Gegen- 

satz zu den Baldachinbauten allgemein nicht transportabel waren.

1. Ephesos, BMC Jonia 68 Nr. 117 Taf. 12,11.

2. Anthedon Judaea, BMC Palestine XLVII Taf. 40,14 und 15. 48 v. Chr.

3. Rom, BMC Republic Coinage II Nr. 4355 Taf. LX 138.

4. Rom, BMC Republic Coinage II Nr. 4407-4411 Taf. 61,16-19 39.

5. Rom, BMC Republic Coinage II Nr. 4422-4427 Taf. 62,9-12 und BMC I Nr. 384-389 Taf. 

8,10—14 40.

37) Alter ist dieDarstellung auf einem friihorientalisierenden Pithosdeckel aus Knossos (Arch. Anz. 48,1933, 

311), der einen plastischen Rindskopf als Deckelknauf zeigt. Darunter ist ein Bildfeld mit einer nicht sicher 

gedeuteten Szene und dariiber ein gewolbter Gegenstand mit seitlich vorstehenden Querstrichen oder Sta- 

ben. Vielleicht soli ein gewolbter Schrein wiedergegeben werden, in dem die Handlung stattfindet.

38) Tetrastyler Schrein, in dem eine Schiffs- und eine Militartrophae aufgestellt sind, zwischen 29 und 27 

v. Chr. gepragt.

39) Vgl. ferner Taf. 5,20; Taf. 6,9. 18. 19. 20 und Taf. 8,1. Die Pragungen mit den Darstellungen des 

Mars Ultor-Tempels setzen schon in den Jahren um 19 v. Chr. ein, obgleich der grofie, diesem Gotte ge- 

weihte Tempel auf dem Forum nicht vor dem Jahre 2 v. Chr. fertiggestellt wurde. So gab es noch einen 

zweiten Tempel des Gottes auf dem Kapitol, der schon um 20 v. Chr. fertiggestellt wurde und in unseren 

Pragungen zu erkennen sein wird, wobei auf dem Miinzbild vielleicht nur der Ciborienaufbau zur Dar- 

stellung gelangte, der das Gbtterbild zierte.

40) Die Pragungen beziehen sich auf den im Jahre 19 v. Chr. dem Augustus vom Senate zugebilligten
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6. Aegypten, BMC Alexandria 2 Nr. 7 Taf. 30.

7. Rom, BMC IC I Nero Nr. 304 Taf. 45,18; Nero Nr. 122 Taf. 41,5 41.

8. Rom, BMC IC II Domitian 407 Taf. 80,12 42.

9. Rom, BMC IC II Domitian Nr. 229 Taf. 66,16.

10. Rom, BMC IC IV Antoninus Pius Nr. 915 Taf. 19,7; Nr. 928-929 Taf. 20,1-243.

11. Epidauros, Journ. Hell. Stud. 1887, 57 Taf. Suppl. GG 8 und 56.

12. Rom, Bacchus-Tempel. Nash Abb. 180 44.

13. Rom, Gnecchi, Medaglioni II 62 Nr. 94 Taf. 84,5. Janus-Tempel, Commodus.

14. Korinth, Tempel mit dem Gott Isthmos. Journ. Hell. Stud. 1887 Taf. 2, Suppl. 1 FF 78,5. 

Julia Domna - Severus.

15. Laodikeia ad mare, BMC Galatia 260 Nr. 95 Taf. 30,14; 262 Nr. Ill Taf. 31,7. Philippus I.

16. Antiocheia (Syrien). E. Babeion, Inventaire sommaire de la collection Waddington (Paris 

1898) Nr. 3605 Taf. 8,2. Gordian. — Hier Taf. 8,1.

17. Philomelion, BMC Phrygia 359 Nr. 34 Taf. 42,3. Tycheschrein. Otacilia Severa (etwa 

247-249 n. Chr.).

18. Nesibis, BMC Mesopotamia 122 Nr. 17-24 Taf. 17,10-11. Philippus I.

19. Damaskus, BMC Galatia 284 Nr. 11 Taf. 34,9. Tycheschrein. Julia Domna. Smith 

Abb. 109.

20. Rom, Schrein der Juno Martialis. Gnecchi, Medaglioni II 102 Nr. 4 Taf. 1 1 1,5 45. - 

Hier Taf. 8,2.

21. Topeiros, BMC Thracia 175 Nr. 5 mit Abb.

22. Byblos, BMC Phoenicia 106 Nr. 56-68 Taf. 13,1-4. Astarteschrein, Elagabal.

23. Seleukeia Pieria, BMC Galatia 272 Nr. 30 Taf. 32,9. Schrein mit dem heiligen Stein 

des Zeus Kasios. Trajan.

24. Sagalassos, BMC Lycia-Pisidia 251 Nr. 55 Taf. 38,15. Fortunaschrein46. - Hier Taf. 9,1.

25. Sebastopolis Heracleopolis, Waddington — Reinach — Babeion, Monnaies grecques d’Asie 

Mineure 144 Nr. 8 Taf. L Abb. 24. Heraklesschrein.

26. Samaria Diospolis, BMC Palestine 43 Nr. 3-4 Taf. 5,5-6. Tycheschrein.

27. Byblos, BMC Phoenicia 101 Nr. 29 Taf. 12,12; 103 Nr. 40 Taf. 12,14.

28. Pompeji, Wandmalerei in der Domus Octavi Quartionis. V. Spinazzola, Pompei alia luce 

degli scavi nuovi ... I (Rom 1953) 385 Abb. 435.

Triumph. Zugleich ward ihm das Recht zugestanden, eine Tensa zu benutzen, was der Kaiser jedoch aus- 

schlug.

41) Der Katalog des Britischen Museums sieht in der Wolbung die Wiedergabe eines Pratorianerlagers, bei 

dem die dreieckigen Gebilde an der Rundung selbst die Befestigungstiirme wiedergeben sollen. Das scheint 

jedoch bei genauerer Betrachtung wenig wahrscheinlich und auch Mattingly-Sydenham (RIC 1, 149 Taf. 

10, 166) erklaren den Bau als ’domed building in the background1.

42) A. Alfoldi (Insignien und Tracht der romischen Kaiser. Rom. Mitt. 50, 1935, 128 ff.) erklart die Sitz- 

statue als Bild des Domitian.

43) Pragung der Zeit des Antoninus Pius. Vgl. A. Alfoldi (vgl. Anm. 42) a. a. O. 128.

44) Vgl. O. Richter, Topographic der Stadt Rom, in: Handb. der class. Altertumswissenschaft III 2, 141. - 

Chr. Huelsen, Das Forum Romanum (Rom 1904) 190, weist diesem Bau einige Marmorfragmente zu, 

namentlich ’ein Gebalkstiick mit Inschrift, welche zu einem eleganten Rundbau von 3,80 m Durchmesser' 

gehort haben. Nash Abb. 181.

45) Trebonianus Gallus und Volusian; vgl. zu den verschiedenen Emissionen M. R. Alfoldi, The conse

cration coins of the 3 rd. century, in: Acta Arch. Hungar. 4, 1955, 57.

46) Claudius IE; vgl. A.Markl, Der Provincialcourant Claudius IE, in: Wien. Numism. Zeitschr. 32, 1900, 

166 Taf. 9,31/32 und 30. — Hier Taf. 9,1-3.
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29. Pompeji, Wandmalerei aus dem Tempel der Isis. Monument! della Pittura scoperti in 

Italia. Pompei. Fasc. 3/4, 24 Abb. 26.

30. Pompeji, Wandmalerei mit der Statue der taurischen Artemis. F. Wirth, Rbmische Malerei 

(Berlin 1942) Taf. 5.

31. Malerei in der Domus Aurea. Darstellung des Sol. Smith Abb. 117.

32. Marmorrelief in Genua mit Minerva vor einem Schrein. G. E. Rizzo, Rom. Mitt. 25, 1910, 

300 Taf. VIII.

33. Terrakottaappliken aus dem Rhonetal. P. Wuilleumier, Les medaillons d’applique de la 

vallee du Rhone (Lyon 1952) Nr. 43 aus Arles, Nr. 146 in Vienne, Nr. 154 aus Orange 

(jetzt in St. Germain en Laye), Nr. 155 in Vienne, Nr. 156 in Lyon.

34. Mosaik aus El-Alia. P. Gauckler, Inventaire des mosaiques II (1910) 39 Nr. 92.

35. Schrein des Apollo auf der Corbridge Lanx. F. Haverfield, Journ. Rom. Stud. 4, 1914, 1. 

A. Dyroff, Bonner Jahrb. 133, 1928 Taf. 14. - Hier Taf. 9,4.

36. Timgad, Reste eines Ciboriums. H. Doisy, Inscriptions latines de Timgad, in: Mel. d’arch, 

hist. 65/66, 1953/54, 108.

37. Mactar, Ciborium eines Latonaschreines, spater als Ciborium fiber einem Taufbecken ver- 

wendet. H. Doisy a. a. O. 111. Von dort ein weiteres Ciborium mit Weihung an Con- 

stantius und Julianus.

38. Kasserine. Reste eines Ciboriums. H. Doissy a. a. O. 111.

39. Bonn, Rheinisches Landesmuseum, Inv.-Nr. D 244. Votivaltar mit Relief. Bonner Jahrb. 

135, 1930, 15 Nr. 30 Taf. 17; Esperandieu Nr. 7770. - Hier Taf. 10,1 und 2.

Die hier ausgewahlten und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit zusammengestellten Bei- 

spiele Nr. 1-27 zeigen libereinstimmend in Strenger Vorderansicht, wenig liber Eck ge- 

stellt und mitunter in geringer Unteransicht, einen Schrein, in dem ein Gotterbild oder, 

wie bei Nr. 3 und 5, die Siegestrophaen und die tensa triumphalis aufgestellt sind.

Dabei erscheinen bei den Miinzwiedergaben die Architekturen auf niedrigem Podest mit 

einer Stufe (Nr. 1. 2. 3), auf mehrstufigem Unterbau (Nr. 3. 4. 20) oder auf hoher, 

stufenloser Basis (Nr.12). Die Saulen des Aufbaues decken sich geringfiigig (Nr. 3. 8. 9. 

10. 11) oder zeigen in perspektivischer Verkiirzung die Saulen der Riickseite des Schreins 

ein wenig nach innen geriickt (Nr. 2. 3. 4. 5. 12. 14. 18. 19. 20. 24. 25. 27).

Entscheidend flir die Bestimmung der wiedergegebenen Architektur sind jedoch die 

Form des Daches und die unter diesem dargestellte Statue, Gottheit oder Sache.

So wird die Wolbung des kuppelformigen Daches deutlich gekennzeichnet, wenn auf 

der Mitte ein Zierknopf, ein Pinienzapfen oder eine Figur angebracht ist.

Auch wenn liber dem horizontalen Architrav die Wolbung als Halbkreis oder als gleich- 

mafiig breites Bogenband erscheint, kann die Deutung auf ein Ciborium nicht in Zweifel 

gezogen werden.

Das Grbfienverhaltnis zwischen Figur und umgebender Architektur darf als weitere Be- 

stimmungshilfe angesehen werden. Sie kann nicht zuletzt auch durch Beispiele, die durch 

Darstellungen in der Malerei oder durch archaologische Befunde gesichert sind, eine Be- 

statigung erhalten. Bei den meisten unter 1-27 aufgeflihrten Architekturwiedergaben 

reichen die Kultbilder bis wenig unter den Dachansatz oder die Kapitelle der Stlitzen- 

stellung (Nr. 4. 11. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 24).

Das Kuppeldach kann jedoch dabei einer vergrofierten Wiedergabe des Kultbildes zu- 

liebe als einfacher Bogen gebildet sein, ohne dab die Form des aus Metall bestehenden
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Daches mit auf die Stiitzen heruntergezogenen spharischen Dreiecken (Pendentifs) der 

Wolbung auszuschliefien ware. Die in leichter Seitenansicht gegebene Darstellung eines 

Janusschreines (Nr. 13) bietet in starker Verkiirzung als Uberdeckung ein Kreuz- 

gewdlbe.

Eine Vollkuppel auf horizontalem Gebalk zeigen Nr. 4 mit dem Schrein, der auf dem 

Kapitol dem Mars Ultor geweiht ist, Nr. 5 mit der Tensa triumphalis, Nr. 12 mit dem 

Bacchustempelchen, das nach Martial I 70,9 als ’tholusc iiberliefert ist. Die plastisch 

vorstehenden, nach oben sich verengenden Zungen der Dachdeckung kehren wieder auf 

dem zierlich gegliederten Bau der Juno Martialis. Hier ist die von halbrunden Trauf- 

simen gesaumte Kuppel in leichter Unteransicht dargestellt. Die geringe Breite des Dach- 

auflagers auf den Kapitellen wie auch die Details der Dachoberflache legen es nahe, hier 

einen aus Metallplatten gefertigten Aufbau anzunehmen.

Wird man eine genauere Bestimmung der Architektur auf den Miinzbildern nur mit 

grohter Vorsicht vornehmen, so lassen manche Details doch erkennen, ob es sich um im 

Freien stehende oder in ein groBeres Baugeftige einbezogene Anlagen handelt. So wird 

man Nr. 1. 3. 4. 5. 6. 12. 19 und 25 als im Freien stehende Ciborien betrachten diirfen, 

wahrend die iibrigen Schreine wirkliche Ciborien liber Gotterbildern wiedergeben sollen, 

die ihrer zierlichen Struktur wegen als ’Miniaturgebaude‘ im Innern von Tempeln auf- 

gestellt waren.

In Verbindung mit den stark vereinfachten Darstellungen des Ciboriums als Bogen ge- 

winnt Nr. 24 besondere Bedeutung (Taf. 9,1-3). Das Mlinzbild zeigt auf vier zierlichen 

Saulen einen horizontalen, diinnen Streifen des Dachauflagers, der zwischen den Saulen 

einen kegelformigen Aufbau mit bekrbnender Kugel und Mondsichel tragt.

Zu beiden Seiten des Kegels steht eine kleine Figur auf dem flach auslaufenden Dach, 

wahrend im Innern des Saulenbaus Fortuna mit Fiillhorn und Ruder erscheint. Eine 

andere Pragung der Stadt Sagalassos zeigt diesen Bau vereinfacht mit paarweise neben- 

einander stehenden Saulen und dariiber gespanntem Doppelbogen aus diinnen Leisten47. 

Eine dritte Pragung stellt den gleichen Schrein nur noch mit jeweils einer Saule und 

schwach aufgewdlbtem Dach dar. Daft es sich bei alien drei Wiedergaben offenbar um 

den gleichen Bau handelt, ist nicht nur aus dem gleichen Gotterbild zu schliefien, son- 

dern aus der Andeutung des Dachaufbaus als Kuppel, Bogen oder schwach aufgewdlbtes 

Dach mit den seitlich stehenden Figuren mit Schild und Lanze. Als grofiere Ciborien- 

architektur ist Nr. 25 mit dem Heraklesschrein zu betrachten.

Neben den Mlinzen sind es vor allem Malereien und Reliefs, die die weite Verbreitung 

und allgemeine Beliebtheit dieser Architekturform bestatigen. So zeigt die Wandmalerei 

in der Casa di D. Ottavio Quartione in Pompeji (Nr. 28) ein im Freien stehendes Cibo- 

rium mit niedriger Kuppelwolbung und hochragender Stangenbekronung. Die Wand

malerei aus dem Tempel der Isis (Nr. 29) zeigt ein Ciborium auf hohem Podest inner- 

halb eines heiligen Bezirks. Hier steigt das auf vier einfachen Saulen ruhende Dach zu- 

nachst sanft an und lauft dann, nach der Mitte hochgezogen, in eine Spitze aus, die von 

einem Kapitell liberragt wird. Im Innern des so gebildeten Ciboriums steht auf hoher 

Saule eine Statue, die bis in die Wolbung hineinreicht. Die Malerei (Nr. 30) zeigt das 

Ciborium der taurischen Artemis, das als zierlicher Bau durch das Portal eines reich ge

gliederten Giebelprospektes zu sehen ist und von einem sehr viel grofieren Kuppeldach

47) A. Markl a. a. O.
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eines Monopteros iiberragt wird, so dab der Schrein des Kultbildes hier in einem grobe- 

ren Bauwerk aufgestellt erscheint. Als Thronciborium wird man die Zierarchitektur 

iiber dem Sonnengott auf der Wandmalerei aus der Domus aurea benennen durfen 

(Nr. 31). Auf Gemmen der Kaiserzeit sind haufig die Figuren unter ein konisches Dach 

gestellt, das — in reiner Vorderansicht gesehen — nur aus zwei Saulen und dem Dach- 

aufbau besteht48. Wie auf dem Relief in Genua (Nr. 32) zeigen auch die Terrakotta- 

appliken (Nr. 33) Athena-Minerva und Fortuna in einem im Freien stehenden Schrein, 

dessen Saulen das zu einem Bogen reduzierte Kuppel- oder Kreuzgewdlbe tragen. Auf 

der Corbridge-Lanx (Nr. 35) steht in einem heiligen Bezirk Apollo vor einem zierlichen 

Ciborium, dessen flaches Kuppeldach von einem Zapfen bekront wird und auf ge- 

drehten Saulen mit reich gegliederten korinthischen Blattkapitellen ruht49 (Taf. 9,4). 

Reste derartiger Ciborien wurden in den vergangenen Jahren an verschiedenen Orten 

der romischen Provinzen ausgegraben oder in Fragmenten festgestellt.

In Timgad wurde ein fast vollstandig erhaltenes Ciborium (Nr. 36) in einem Hause in 

der Nahe des Nordtores ausgegraben und wieder aufgestellt. Es besteht aus vier Basen, 

glatten Pfeilern mit einfach profilierten Kapitellen und einer monolithen Uberdachung, 

die aus zwei sich schneidenden Tonnen als Kreuzgewdlbe gebildet ist und in der Ansicht 

hochragende Archivolten zeigt, auf deren Oberseite Kartuschen zur Aufnahme von In- 

schriften herausgearbeitet sind. Die Inschriftreste nennen Fortuna und Venus, die offen- 

bar als Statuen unter dem Ciborium aufgestellt waren.

In Mactar wurde ein Ciborium festgestellt, das zuerst liber einer Statue der Latona 

stand, in christlicher Zeit dann als Zier iiber einem Taufbecken wiederverwendet 

wurde. Ein weiteres Exemplar stand in einem Tempel der spater zur Kirche umgewandelt 

worden ist (Nr. 37). Moglicherweise zur Figurengruppe eines Juppiter omnipotens und 

einer Ceres gehbrt ein Schrein gleicher Art aus Kasserine, an dessen Gewdlbe seitlich 

Maskenantefixe angebracht waren (Nr. 38).

Auch fur die nbrdlichen Provinzen darf die Kenntnis dieser Zier- und Schutzarchitektur 

angenommen werden, wie aus dem Reliefbild auf einem Matronenaltar aus Bonn (Nr. 

39) anzunehmen ist, das auf seiner rechten Seite im oberen Bildfeld den Rest einer Ka- 

pelle mit Archivolte, breitem Epistyl, schwach gewdlbtem Runddach und bekronender 

Figur zeigt. Dab die Kapelle im Freien steht, wird durch zwei Aste angedeutet, die aus 

dem Innern hervorwachsen (Taf. 10,1-2). Die Benennung dieser Architekturgebilde als 

’tetrastyle Ciborien' ist in Anlehnung an die in Inschriften mehrmals genannten ’tetra- 

styla' erfolgt, die zusammen mit Weihungen von Statuen iiberliefert sind.

So lautet die Inschrift CIL XI 5372 aus Assisi: Gal. Tettienus Pardalas et Tettiena 

Galene tetrastylum sua pecunia fecerant item simulacra Castoris et Pollucis . . .; die 

Inschrift aus Theveste CIL VIII 1858: . . tetrastylis duobus cum statuis [lunonis e]t 

Minervae .. ., und die Inschrift aus Rusicade CIL VIII 7963 erwahnt. . . statuam cum 

tetrastylo . . . Eine tetrastyle Aedicula bezeugt die Inschrift aus Cirta CIL VIII 7095, 

die der Zeit des Caracalla angehort: .... aediculam tetrastylam cum statua aerea indul- 

gentiae Domini nostri.. Auf die gleiche Aedicula bezieht sich auch CIL VIII 7096.

48) A. Furtwangler, Beschreibung der geschnittenen Steine im Antiquarium (Berlin 1896) Taf. 12 Nr. 

938, Taf. 29 Nr. 3667 u. a. m.

49) Zu den im Freien stehenden Zier- und Schutzkapellen in heiligen Bezirken M. Rostowzew, Die helle- 

nistisch-romische Architekturlandschaft, in: Rom. Mitt. 26, 1911, 1 ff. Abb. 5-25. - Nach P. Gardner, 

Journ. Hell. Stud. 35, 1915, 74 liegt der Darstellung der Corbridge Lanx ein spathellenistisches Vorbild 

zugrunde, wahrend das Werk selbst dem 3. bis 4. Jahrh. n. Chr. zugehbren diirfte. Smith (S. 57) datiert 

Ende 4. oder Anfang 5. Jahrhundert.
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Monopteroi

Gleiche Bestimmung wie den tetrastylen Ciborien kommt auch jenen Rundbauten zu, 

die auf alien Seiten offen sind und einen Stlitzenkranz von fiinf und mehr Saulen 

haben. Sie zeigen notwendigerweise ein nach der Mitte spitz zulaufendes Dach, das in 

einer Bekrbnung endet.

’Dieses viel leichtere zierliche Gebilde ist ein echtes Erzeugnis der hellenistischen Bau- 

kunst und als solches in seinem Vorkommen nicht an eine einzelne Landschaft gebunden, 

sondern liber das gesamte ostgriechische Gebiet des Mittelmeeres verbreitet. Seine Ver- 

wendbarkeit ist hinsichtlich seiner Bestimmung wie des architektonischen Zusammen- 

hangs, in dem er auftritt, ungleich grbfier als die des peripteralen Rundtempels. Von 

Anfang an kommt der Monopteros nicht nur als Sakralbau - also als Adikula liber 

einem Kultbild - sondern auch als Grabmonument und in anderen z. T. profanen Archi- 

tekturzusammenhangen vor, er kann dabei flir sich allein auftreten oder die Bekrbnung 

eines mehrgeschossigen Bauwerks bilden. Die italische bzw. die rbmische Baukunst hat 

den Typus wahrscheinlich zusammen mit anderem Kunstgut des Ostens im Rahmen 

ihrer Hellenisierung wahrend des 2. Jahrhunderts v. Chr. aufgenommen, vielleicht war 

schon die literarisch bezeugte Tholos des ersten, 179 v. Chr. erneuerten rbmischen Ma- 

cellums ein Monopteros. Eine westliche Zutat ist das Podium, wie Vitruv IV 8,1 es be- 

schreibt, und wie es librigens auch der runde Peripteraltempel der Kaiserzeit gelegentlich 

erhalt. Anders als dieser kommt jedoch der Monopteros, entsprechend seiner universalen 

Verwendung im Kunstbereich des Hellenismus, auch wahrend der Kaiserzeit im ganzen 

Reichsgebiet vor, und zwar, wenigstens im Osten, nicht nur in den ersten Jahrzehnten, 

sondern auch im 2. und 3. Jahrh.’50

1. Apameia. BMC Phrygia 73 Nr. 31 Taf. 1,6 - C. Fannius Pontifex-Praetor, 49-48 v. Chr.

2. Tralles. BMC Lydia 334 Nr. 54 Taf. 45,11.

3. Rom. Mattingly, Roman Coins (London 1928) 14,20 und 15,5. Zeit der Gracchen.

4. Colonia Patricia (Cordova). BMC IC I Nr. 371-375 Taf. 8,2-5 und Nr. 704 Taf. 17,12. 

Augustus.

5. Rom. BMC IC I Nr. 142 Taf. 25,10. Tiberius.

6. Rom. BMC IC II Nr. 107-109 Taf. 3,6-8. Vespasian.

7. Korinth. Sylloge Num. Graec. Taf. 6,291 und Taf. 7,342. Hadrian und L. Verus.

8. Argos. Journ. Hell. Stud. 1887 Taf. 78 GG, S. 57.

9. Rom. H. Cohen, Medailles Imperiales 1,1 (1880) 315 mit Abb.

10. Eumeneia. BMC Phrygia 221 Nr. 64 Taf. 27,13.

11. Athen, Pseudomonopteros des Lysikratesdenkmals.

12. Athen. Monopteros auf der Akropolis flir Roma und Augustus. W. B. Dinsmoor, The 

Architecture of Ancient Greece (3. Aufl. London 1950) 284 Abb. 103.

13. Baalbek. H. Koethe 35.

14. Khuraiyib. H. C. Butler, Architecture of Syria 2 (1919) A 105.

15. Termessos. H. Koethe 35. K. v.Lanckoronski, Stadte Pamphyliens und Pisidiens (1890) 2,17.

16. Thasos. Bull. Corr. Hell. 1921, 105 ff.

17. Wandmalereien der Villa von Boscoreale. J. W. Lehmann, Roman Wall Paintings from 

Boscoreale in the Metrop. Museum (1953) Taf. 18/19.

30) H. Koethe, Die keltischen Rund- und Vielecktempel der Kaiserzeit, in: 23. Ber. RGK 1933, 10. 34 

Anm. 83.
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18. Pompeji. M. Rostowzew, Rom. Mitt. 26, 191, Abb. 24.

19. Relief aus Ariccia. Rom, Thermenmuseum. Not. degli Scavi di Antichita. 16, 1919, 106.

20. Tonrelief Rom, Conservatorenpalast. H. v. Rhoden-H. Winnefeld, Architektonische romi- 

sche Tonreliefs der Kaiserzeit (Berlin 1911) 152 Taf. 27,140 und 141.

21. Monopteros Korinth, West-Terrasse. Corinth Vol. 1 Part 3. R. Scranton: Monuments in 

the lower Agora and north of the Archaic Tempel (Princeton 1951) 17 ff.

22. Alise Sainte Reine (Cote d’Or). H. Koethe 73.

23. Tempelbezirk zu Niedaltorf, Kreis Saarlouis. H. Koethe 73.

24. Tempelbezirk zu Pesch, Kreis Schleiden. H. Lehner, Bonner Jahrb. 125, 1919, 85. 144.

25. Tempelbezirk im Altbachtal Trier. S. Loeschcke, Der Tempelbezirk im Altbachtale zu Trier 

(Berlin 1938) Heft 1,17.

In der Miinziiberlieferung begegnet man dem Monopteros seit dem 1. Jahrhundert v. 

Chr. Im Gegensatz zur Tholos hat der Monopteros keine Celia, der in ihm aufgestellte 

Gegenstand (Kultbild, Grabfigur oder Sache) ist also von alien Seiten zu sehen.

Wie bei den tetrastylen Bauten besteht der Unterbau entweder aus einer einfachen Basis- 

platte von einer Stufenhbhe (Nr. 1. 2. 7. 10) oder er ist in mehrere Stufen gegliedert, 

steht also auf einem hoheren Podium (Nr. 3, Varianten zu Nr. 7 und 19).

Die Zahl der Stiitzen variiert von 6 bis 10, desgleichen ist auch die Andeutung des 

Gebalks verschieden, das besonders auf den Wandmalereien Nr. 17 und 18 und auf dem 

Tonrelief Nr. 20 reich gegliedert erscheint. Die Miinzbilder verzichten auf entsprechende 

Andeutungen, so daft auch in dieser Hinsicht ein Unterschied zu den auf Miinzen abge- 

bildeten grbfteren ’Architekturen‘ besteht. Auf diese Weise sollte vielleicht auch ein 

Unterschied im Material (Stein-, Holzbauten) angedeutet werden.

Aus dem Grundrifi und der Stiitzenstellung ergibt sich als Deckung das Kuppeldach, 

das etwas steilere Kegeldach oder das polygonale Zeltdach, dessen unterer Rand direkt 

auf den Stiitzen aufliegt oder von dem Gebalk getragen wird und mit Akroteren und 

Traufsimen verziert sein kann. Der bekrbnende Abschluft wird zumeist von einem 

Pinienzapfen (Nr. 3 und 21) gebildet, der zugleich bei den aus Steinplatten gefiigten 

polygonalen Pyramidendachern die Funktion des Schluftsteins im Gewolbe iibernimmt. 

Eine Ausnahme bilden Nr. 1. 2 und 5, die eine Statue als Bekronung haben.

Auf zwei Pragungen des Prators C. Fannius (49-48 v. Chr.) aus Apamea und Tralles 

(Nr. 1 und 2) ist der Monopteros von vorn gesehen mit vier Saulen wiedergegeben, 

zwischen denen zwei weitere Saulen der Riickseite angedeutet sind. Im mittleren Inter- 

kolumnium ist anstelle eines Kultbildes nur ein Gitterverschluft zu sehen. Der iiberein- 

stimmende Dekor der Dachwolbung mit seitlich vorstehenden Akroteren und der be- 

krbnenden Minervastatue darf trotz der unterschiedlichen Emissionsorte als Abbild ein 

und desselben Kultgebaudes betrachtet werden, dessen genauer Standort jedoch nicht be- 

kannt ist. Eine gewisse Unsicherheit herrscht in Bezug auf die Darstellung des Monopte

ros auf Nr. 3. Hier ist im mittleren Interkolumnium eine Sella curulis aufgestellt. Nach 

der Deutung von A. Alfoldi51 diirfte es sich um die Wiedergabe eines Ciboriums fiber 

dem Sellisternium eines heroisierten Patriziers handeln, von dem der Ort der Aufstel- 

lung gleichfalls nicht bekannt ist.

Neben dem kleinen tetrastylen Schrein des Mars Ultor, den Miinzen des Augustus mit

51) A. Alfoldi, Schweiz. Numism. Rundschau 36, 1954, 5 ff.; ders., Essays presented to H. Mattingly 

(Oxford 1956) 63 ff.
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dem Kultbild zeigen, bilden andere Miinzen der Colonia Patricia (Cordova) (Nr. 4) 

einen Monopteros ab, der seiner Aufschrift nach gleichfalls dem Mars Ultor bestimmt 

war. In diesem Bau wurden iibergangsweise die 53 v. Chr. unter Crassus, 40 v. Chr. 

unter J. Decidius Saxa in Syrien und 36 v. Chr. unter Antonius an die Parther verlore- 

nen Standarten nach ihrer Riickgabe aufgestellt.

Mehrere romische Pragungen (Nr. 5 und 6) von Tiberius, Vespasian, Domitian, Fau

stina, Lucilla und Julia Domna (Tarraco, Lyon und Nimes) zeigen den Vestatempel als 

Monopteros mit einer sitzenden oder stehenden Figur im Innern52. Da der Uberliefe- 

rung nach der Vestatempel auf dem romischen Forum kein Kultbild hatte, muB fur 

unsere Miinzbilder ein anderer Tempel dieser Gottin als Vorlage gedient haben, viel- 

leicht jener Bau auf dem Palatin, der bei Ovid fasti IV 949 erwahnt wird53.

Der auf korinthischen Miinzen abgebildete Schrein des Melikertes ist trotz mancher Ver- 

schiedenheiten in der Detailzeichnung ein Monopteros, der auf hohem Podium steht und 

das Kultbild des Melikertes-Palaimon zierte, der auf einem Delphin reitet (Nr. 7). 

Ubereinstimmend tragen die Saulen eine Kuppelwolbung, auf deren unterem Rand 

rechts und links je ein Delphin angebracht ist, der auf dem Kopf steht. Das Podium 

zeigt an der Vorderseite eine kleine Bogenoffnung, die wohl zu einer Art Krypta unter 

dem Kultbild fiihrte.

Auf einem nicht minder hohen Unterbau stehen Schrein und Kultbild Nr. 8 aus Argos. 

Ein polygonales Pyramidendach mit seitlich angebrachten Pflanzenakroteren, das auf 

sechs gedrehten Saulen aufruht, zeigt Nr. 10 aus der Zeit des Gallienus. In dem breite- 

ren Interkolumnium der Mitte steht die Statue der ephesischen Artemis.

Der alteste Vertreter dieses Bautyps ist der korinthische Pseudomonopteros des Lysi- 

kratesdenkmals in Athen (Nr. 11), der um 335/334 v. Chr. errichtet wurde. Wenig 

jiinger nur ist der Oberbau des alexandrinischen Pharos in Gestalt eines Monopteros, 

dem sich um 221 v. Chr. der bei Athenaeus als Tholos benannte Aufbau auf dem Nil- 

schiff Ptolemaios IV. anschlieBt54. In hellenistischer und friihrdmischer Zeit erlangt 

dieser Bautyp weitere Verbreitung, doch bleibt sein Hauptgebiet der Osten, wie allein 

schon die Zahl der Funde andeutet. Der Roma und dem Augustus wird auf der Akro- 

polis zu Athen ein Monopteros von iiber 8,00 m Durchmesser errichtet (Nr. 12), in Baal

bek, Khuraiyib, Termessos und Thasos (Nr. 13-16) sind weitere dieser Bauten be- 

kannt geworden. Darstellungen auf Spiegeln und eine Nachbildung an der Aschenurne 

der Tanaquilla Masnia aus Vulci lassen darauf schliefien, dab auch die jiinger-etruski- 

sche Baukunst diese Bauform iibernommen hatte55.

Genaueren Aufschlufi iiber die Detailformen dieser Bauten vermitteln die Wandmale- 

reien aus dem Alkovenraum der Villa von Boscoreale (Nr. 17), die den Monopteros im 

Hofe eines grofieren Baugefiiges mit Saulenhallen zeigen. Hier sind die Saulen (sechs 

in der Ansicht, rekonstruiert wohl zehn) mit Pflanzenranken spiralformig umwunden. 

Reich gegliederte Kapitelle korinthischer Ordnung tragen ein profiliertes Epistyl, iiber 

das die Sima nach auBen vorgreift. Neben Lowenkopfen als Wasserspeiern sind - gut 

erkennbar - acht Schlangen oder Greifenakrotere am Dachrand aufgesetzt. Das Each

52) Vgl.zu den verschiedenen Darstellungen H. Dressel, Der augusteische Vestatempel, in: Zeitschr. f. Num. 

22, 1900, 20 f.

53) O. Richter, Beitrage zur rbm. Topographic (Berlin 1903-1910) 89. 144 und Nachtrag 357 f. Nash 

Abb. 1325-1332.

54) F. Studniczka, Symposion Ptolemaios II (Leipzig 1914) 17.

55) M. Bratschkova, Bull. Inst. Arch. Bulgare 12, 1938, 24 Abb. 10 und Nr. 885-888.
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ansteigende Kegeldach lauft in ein Kapitell mit konisch abschliebendem Zapfen aus. 

Gleiche Gliederung des Aufbaus zeigen eine Wandmalerei aus Pompeji und das Ton

relief aus dem Conservatorenpalast (Nr. 18 und 20).

Zusammen mit mehreren Kapellenschreinen eines agyptischen Heiligtums wird ein 

Monopteros auf dem Relief aus Ariccia (Nr. 19) im Thermen-Museum in Rom wiederge- 

geben, der zwischen den Saulen niedrige Schrankenmauern aufweist. Im Innern des 

Schreins sieht man eine stehende Gottin.

Haufig sind derartige offene Rundbauten auch bei Relief- und Mosaikdarstellungen mit 

Szenen aus dem Circus, wo sie als Miniaturschreine oder auch als grobere Aufbauten auf 

der Spina aufgestellt sind (vgl. Mosaiken von Piazza Armerina). Gesichert ist die Re- 

konstruktion eines Monopteros auf der West-Terrasse in Korinth, der auf einem 6,00 m 

breiten und 2,70 m hohen Podium steht, an dessen Vorderseite sich der Inschriftrest . . S. 

Aed. Pontif. II vir. P. . . befindet. Auf niedrigem Stylobat standen acht 0,205 m hohe 

Basen von 0,58 m oberem und 0,75 m unterem Durchmesser, auf denen kannelierte 

Saulen standen. Kapitelle von 0,67 m Hohe trugen einen 0,65 m hohen Architrav mit 

drei Fascien, schmalem lesbischem Kyma und Akanthusfries. Hierauf ruhte das aus drei- 

eckigen Flatten gefiigte Schuppendach, das in einen grohen Pinienzapfen als bekronen- 

dem AbschluB endete (Nr. 21).

Im gallischen Gebiet sind in derartigen Bauten stets Kultbilder aufgestellt gewesen, wie 

Skulpturfunde und Votivgaben erweisen. Der zweiten Halfte des 1. Jahrhunderts nach 

Chr. gehort ein kleiner sechseckiger Monopteros aus Alise Sainte Reine-Alesia, Cote 

d’Or (Nr. 22) an, in dem wohl ein Bild des Gottes Apollo stand.

Im Tempelbezirk zu Niedaltdorf, Kreis Saarlouis, wurde in der Nahe mehrerer Quel- 

len ein 3,50 m im Durchmesser messendes Oktogon festgestellt, in dem wahrscheinlich 

Figuren des Apollo und einiger Quellgottinnen aufgestellt waren. Miinzfunde beweisen, 

dab der Bau noch dem 2. Jahrhundert n. Chr. zuzuweisen ist (Nr. 23).

Uber der lebensgrohen Figur eines Juppiter erhob sich ein sechsseitiger Monopteros im 

heiligen Bezirk der Matronae Vacallinehae bei Pesch, Kreis Schleiden (Nr. 24). Hier 

mufi ein achteckiger Pfostenrundbau im Tempelbezirk im Altbachtale zu Trier (Nr. 25) 

erwahnt werden, uber dem spater eine Kapelle des Merkur errichtet wurde. In der 

alteren Bauperiode standen auf niedrigem Sockel acht Stiitzen, die in Sandsteinquader 

eingelassen waren. Die Interkolumnien waren wenigstens in ihrem Unterteil durch 

Gitter verschlossen, mit Ausnahme des auf der Ostseite gelegenen Eingangs. Da der 

spatere Umbau dem Merkur geweiht war, wird auch der an gleicher Stelle gelegene 

Monopteros fur diesen Gott errichtet worden sein.

Bogendarstellungen

Tetrastyl, Monopteros und die ihm verwandte Tholos sind in ihrem architektonischen 

Aufbau auf Reliefs und Malereien, aber auch auf den Miinzbildern so deutlich gekenn- 

zeichnet, dafi fur eine Bestimmung und Zuweisung keine besonderen Schwierigkeiten 

bestehen.

Zahlreiche Miinzbilder und Reliefs zeigen jedoch einen einfachen, von Saulen oder 

Pfeilern getragenen Bogen, der auf den ersten Blick als eine verkiirzte Wiedergabe eines 

Rahmens, einer Nische oder einer kleinen Aedicula gedeutet werden kdnnte. Eine ge- 

nauere Betrachtung der auswahlweise folgenden Beispiele macht es jedoch wahrschein

lich, dab in zahlreichen Fallen der Bogen als eine verkiirzte Wiedergabe des Ciboriums
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und zwar des tetrastylen Schreins, also wirklicher Architektur, verstanden werden soil 

und von der anspruchsloseren Flachnische zu unterscheiden ist.

1. Sinope-Paphlagonia. Waddington-Babelon-Reinach, Recueil general des Monnaies Grecques 

d’Asie Mineure (2. Aufl. Paris 1925) Taf. 22,13 und 19. Apollo zwischen zwei Saulen, liber 

die ein Bogen gespannt ist. Titus, Sabina.

2. Sinope-Paphlogonia. Wie vor., Taf. 28,16.22 und 24. Nemesis zwischen zwei Saulen, die 

einen breiten Bogenstreifen tragen. Maximinus, Tranquillina, Philippus jr.

3. Korkyra-Thessalien. BMC Thessalia 155 Nr. 591-597 Taf. 25,8. Agreus nach links zwischen 

zwei Saulen, die einen Doppelbogenstreifen, unten glatt, an der Oberseite gewellt, tragen. 

48 v. bis 148 n. Chr.

4. Pogla. BMC Lycia 236 Nr. 1 und 237 Nr. 8 Taf. 37,7-8. Statue der Artemis von Perge 

zwischen zwei Saulen, die einen mit Wellband verzierten Bogenstreifen tragen. Antoninus 

Pius, Philippus.

Weitere Miinzen liehen sich fur Rom, Philadelphia, Sikyon, Laodikeia ad Mare, Ga

bala, Magnesia, Tripolis, Colonides, Caesareia ad Libanum, Tarsos, Nicopolis, Ptole- 

mais, Adraa, Synnada und Sagalassos56 anfiihren, die iibereinstimmend ein Kultbild als 

Vollplastik oder als Biiste unter einem von Saulen (vereinzelt mit figiirlichen Kapi- 

tellen) oder Statuen getragenen Bogen zeigen. Dafi es sich bei diesen ’Bbgenc um mehr 

als eine schmiickende Rahmung handelt, wird durch die bereits oben besprochene Wie- 

dergabe des tetrastylen Ciboriums aus Sagalassos wahrscheinlich gemacht. Hier ist das 

Gotterbild einmal in einem tetrastylen Ciborium mit kegelformigem Dach und seitlich 

auf diesem angebrachten Figuren aufgestellt. Der Schrein wird dann in abgewandelter 

Form wiedergegeben, indem nicht nur die Saulen der Frontseite, sondern auch der Seiten 

nebeneinander gestellt werden und einen breiten Bogen mit Zungenmuster tragen. In 

letzter Vereinfachung wird die Architektur auf einen Bogenschrein in reiner Vorder- 

ansicht mit zwei Saulen reduziert. Auch die Tatsache, dah die zahlreichen Miinzbilder 

den als Bogen dargestellten Gbtterschrein und die in diesem aufgestellten Kultbilder 

reproduzieren, laBt vermuten, daB hier an wirkliche Architektur und an die Ciborien 

als Vorbilder zu denken ist.

Ohne alien Bogendarstellungen, die besonders seit der Romerzeit auch in anderen Be- 

reichen der Bildkunst begegnen, den Charakter und Symbolgehalt des Ciboriums zu- 

weisen zu wollen, ist doch darauf hinzuweisen, daB der Bogen sowohl in Agypten wie 

auch in den Landern des Nahen Ostens ein wichtiges Element der Bildsymbolik dar- 

stellt und seit dem 4. Jahrh. v. Chr. als Trager kosmischer Vorstellungen gelten kann. 

H. Schafer hat den Nachweis erbracht, daB neben der Vorstellung des Himmels als flache 

Scheibe, die auf vier Pfeilern aufliegend gedacht wurde, auch die des gewdlbten Him

mels bekannt war57. Auf dem Elfenbeinkamm der ersten Dynastie58 erscheint der Kd- 

nigsname zwischen zwei Zeptern, uber denen zwei Flugel ausgebreitet sind. Die Kriim-

5fi) Rom, Gnecchi, Medaglioni Romani II 41 Nr. 24 Taf. 68,9. Philadelphia, BMC Lydia 199 Nr. 72 und 

73 Taf. 22,9 und 10. Rom, BMC IV Nr. 568 Taf. 106,5 Commodus. Sikyon, Journ. Hell. Stud. 6, 1885 

Taf. 53,19 und Taf. 79,11. Laodikeia ad Mare, BMC Galatia 257-258 Nr. 78 und 81 Taf. 30,8.9. Gabala, 

BMC Galatia 245 Nr. 10 Taf. 28,12 Julia Domna. Magnesia, BMC Jonia 166 Nr. 62 Taf. 19,11. Tripolis, 

BMC Phoenicia 219 f. Nr. 97—99 Taf. 27,19 Caracalla. Caesareia ad Libanum, BMC Phoenicia 109 Nr. 6 

Taf. 13,7 Elegabal. Tarsos, BMC Lycaonia 190 Nr. 163 Taf. 34,10 M. Aurelius. Nikopolis, BMC Galatia 

265 Nr. 2 Taf. 31,10 Severus Alexander. Adraa, BMC Arabia 15 Nr. 1 Taf. 3,4 Valerian. Synnada, BMC 

Phrygia 404 Nr. 63 Gallienus.

57) H. Schafer, Weltgebaude der alten Agypter, in: Antike 3, 1927, 91 ff.

58) Siehe oben S. 28.
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mung des Fliigelpaares ist als Wblbung des Himmels zu verstehen. In der Folgezeit 

werden, unter dem zunehmenden Einflub der Sonne, die Fliigel mit der Sonnenscheibe 

verbunden. Dabei werden haufig zur Verstarkung des ’himmlischen' Charakters die 

Fliigel mit Sternen iibersat. Die gefliigelte Sonnenscheibe erscheint als Bekrbnung auf 

einer oben halbrunden Stele des Konigs Senusert III. von einem mit Sternen gefiillten 

Streifen iiberdeckt, wie er in flacher Form auch als Baldachin Verwendung findet. Viele 

Beispiele dieser Stelenbekronungen bezeugen die kontinuierliche Verwendung des Mo- 

tivs bis in die Spatzeit. Auch die Denkmaler des Zweistromlandes zeigen die Stele als 

’Gesetzestrager* oder Siegesmonument im Bogenrahmen, der verkiirzten Wiedergabe des 

Himmels. Anstelle der gefliigelten Sonnenscheibe treten die im Bogenfelde angebrachten 

Gottersymbole Sonne und Mond59. Neben der Stele des Urnammu aus Ur bieten den 

gleichen Symbolgehalt der Form die Gesetzesstele des Hammurabi und die zahlreichen 

Kudurrus60. Im Thronsaal des Palastes Sargons in Khorsabad zeigt die Wandmalerei 

den Konig in einem Bogenfeld, das von Rosetten und Fliigelwesen gesaumt wird61. In 

die gleiche Vorstellungswelt weisen jene Denkmaler des hethitischen Kulturbereichs, die 

den Konig von Figuren getragen erscheinen lassen62 oder ihn unter einem weit gespann- 

ten Fliigelpaar, das von tierkbpfigen Wesen gehalten wird, zeigen63. Auch der Parther- 

zeit sind diese Vorstellungen durchaus gelaufig. Ein Sgraffito aus Dura Europos zeigt in 

groben Ziigen einen Partherkonig auf rundem Sitz, unter einem von Saulen getragenen 

Bogen64.

Besonderes Interesse darf auch eine palmyrenische Tessera im Cabinet des Medailles in 

Paris beanspruchen, die auf beiden Seiten in Reliefschmuck ein aus groben Blattern ge- 

bildetes Kuppeldach zeigt und auf der Riickseite den Priester ELASHA beim himm- 

lischen Mahle auf flacher Lagerstatte. Den architektonischen Rahmen bilden hier zwei 

Saulen, die einen kraftigen, wulstigen Bogen tragen, dessen Scheitel ein Akroter ziert65 

(Taf. 10,5).

Das vorklassische und klassische Griechenland weist meines Wissens keinerlei Monu- 

mente auf, die sich diesem Vorstellungskreis einordnen lieben.

Neben den oben erwahnten Miinzbildern ist darauf hinzuweisen, dab vor allem seit der 

konstantinischen Zeit die Kaiser und deren Mitregenten auf den Miinzen haufig unter 

einem Bogen erscheinen, der mehr als nur dekoratives Beiwerk ist und sich nach Aus- 

weis der am byzantinischen Hofe gepflegten Regeln des Zeremoniells der oben darge- 

legten Entwicklung anfiigen labt66. Die Stelle, an der der Herrscher oder seine Frau 

dem Volke erscheint, wird ’dikionion‘ genannt. Dies kann eine einfache Bogennische 

sein, wie sie sparer die Mosaikdarstellung der Theodora in S. Vitale in Ravenna zeigt, 

es kann sich aber auch um eine vor eine Wand gesetzte Ciborienarchitektur handeln, die 

an der Riickseite in die Wand einbindet67 (vgl. Gnecchi, Medaglioni Romani. Arg. 2, 

Taf. 29,1. 2. 12. 13. 14; Taf. 31,14 usw.).

59) Frankfort, Art 34 Taf. 35; 51 Taf. 55; 64 Taf. 73.

60) L. W. King, Babylonian Boundary Stones in the British Museum, z. B. Taf. 83 A.

61) Frankfort, Art 84 Taf. 95; 73 Taf. 92 und Abb. 37.

62) Felsrelief zu Imamkulii: Frankfort, Art 129 Abb. 56.

63) Frankfort, Art Taf. 130 und Abb. 56.

64) F. Cumont, Fouilles de Doura Europos (Paris 1926) 267 (moglicherweise gibt diese Zeichnung die 

Aedicula wieder, die sich im Tempel befand und zwar in der Mitte des Naos).

65) Mesnil du Buisson, Tesseres et Monnaies de Palmyre II (Paris 1944) Taf. 51 Nr. 40 a und Taf. 52.

66) Vgl. Const. Proph. de cerim. (Bonn) 422,16; 544,4; 62,63. A. Alfbldi, Rom. Mitt. 50, 1935, 144 

Anm. 1.

e7) Vgl. Gnecchi, Medaglioni Romani II Taf. 29,1. 2. 12. 13. 14 und mehr.
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Auf Bleisargen Syriens sind derartige Bogenstellungen aus Blattwerk gebildet, unter 

denen Psyche erscheint. Die romischen Bildsarkophage, besonders auch die der christ- 

lichen Zeit, fiihren das Motiv waiter und bilden Christus oder sonstige Figuren unter 

dem Bogen ab68.

3. Die transportablen Ciborien und Prozessionsschreine. Eng verwandt 

mit den bisher betrachteten Bauten sind die hier und da in der Literatur genannten und 

auf Reliefs iiberlieferten Prozessionsschreine, die in kleineren Dimensionen gehalten und 

zumeist aus leichterem Material gefertigt waren, um einen Transport zu ermdglichen. 

Dies ermoglichte zugleich auch die Wahl kostbaren Schmucks oder wertvoller Tuche, 

konnten doch diese Schreine leicht in den Schatzhausern der Tempel unter Verschlub ge

halten werden. Ubereinstimmung zu den oben betrachteten Ciborien besteht in der 

Gliederung, dem ’architektonischenc Aufbau und in der Funktion dieser Schreine. Auch 

fur diese Schreine sind die Anfange in Agypten zu suchen. Hier wurden bei den groben 

Gbtterfesten die Figuren der Gotter in Prozessionsziigen herumgefiihrt. Sinn solcher 

Prozessionen ist es, dafi der Gott in seiner Schonheit den Glaubigen sichtbar wird . . . 

Den Gott zu geleiten, ist auch noch der Wunsch der Verstorbenen und es ist ihre Hoff- 

nung, dab der Gott die Statuen der Verstorbenen, die bei den Umziigen vor den Tem- 

peln aufgestellt werden, bei seinem Voriiberziehen segne68a.

Am Feste Payni, dem grofien Feste des westlichen Wiistentales, zog Ammon iiber den 

Nil, um die westlichen Gbtterkbnige, die verstorben waren, zu besuchen. Zwblf Tage 

blieb der Gott dort und ward von den Prozessionsbarken der Konige erwartet, die sich 

auch seinem Zuge anschlossen, so dab dieser einer Huldigungsfahrt glich69.

Bei den von Herodot II 48 bezeugten Pamylien wurde im Festzuge ein Kultbild des 

Dionysos-Osiris in einem kleinen Schrein herumgefiihrt.

Die Bentreschstele70 zeigt auf einer von Priestern getragenen Bahre die Gotterbarke in 

einem gewdlbten Aufbau, unter dem der Schrein mit der verhiillten Figur des Gottes 

steht. Nach Herodot II 63 steht das Bild des Gottes Ares in einem ’naos‘, der auf einem 

Wagen von Menschen gezogen wird. Neben den mitgefiihrten ’aediculae oder naoi‘, die 

den Gegenstand der Verehrung teilweise verdecken, begegnen auch Schreine, die an 

alien Seiten geoffnet sind und den Blick auf den Gott oder die Figur freigaben.

Auch konnte das Bild von den Priestern selbst getragen werden, wobei kleine Kapellen 

die Figuren umschlossen71.

An dem Weg, den die Prozessionen nahmen, waren Hiitten und Schreine errichtet, 

in denen Opfer fur die Gotter bereitet waren oder die Gottheit auf ihrem Umzuge aus- 

ruhen sollte72. Gleiche Kultgebrauche treffen wir im Zweistromland an. Hier ist es 

vor allem das Neujahrsfest, an dem die verschiedenen Gotter des Landes sich im Monat 

NISAN, im Friihjahr eines jeden Jahres versammelten, um dem Festzyklus gemafi den

68) Syria 15, 1934, 337 Taf. 46 Nr. 7. 12. 19.

68a) Bonnet, s. v. Prozession.

69) Bonnet wie vor. Vgl. zu Prozessionen auch: W. Spiegelberg, Beitrage zur Erklarung des neuen 

dreisprachigen Priesterdekrets zu Ehren des Ptolemaios Philopator. Sitzber. Bayr. Akad. Wiss. Phil. hist. 

Klasse 1925, Abhandl. 4, S. 38 f.

70) Bonnet, s. v. Abbildung.

71) Zeugnisse hierfiir bieten die zahlreichen Votivfiguren, die kleine Kapellen auf dem Schofie halten oder 

tragen. H. Bonnet a. a. O. s. v. Prozession betont den Unterschied zwischen den grofien Festprozessionen, 

bei denen die Gotterbiider verhiillt waren und solchen, bei denen die Bilder zur Schau herumgefiihrt 

wurden.

72) Diesen Wegekapellen entsprechen die sogenannten Kioske, saulenverzierte Kapellen oder Baldachine. 

Vgl. Kapelle Sesostris I. in Karnak.
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Sieg des Gottes Marduk liber die chaotischen Krafte der Natur zu begehen73. Zu diesen 

Prozessionen wurden die Statuen der Gotter auf oft prachtvollen Wagen mitgefiihrt, 

von deren Aussehen wir durch die Siegeldarstellungen nur ein ungefahres Bild gewin- 

nen konnen74. Daft daneben die Gotterbilder auch in kleinen Kapellen auf Bahren in 

den Festprozessionen mitgefiihrt wurden, wird durch ein Relief des 8. Jahrhunderts 

v. Chr. im Britischen Museum wahrscheinlich gemacht, das Soldaten zeigt, die nach Ein- 

nahme einer Stadt die Kultbilder aus den Tempeln forttragen, von denen eines unter 

einem kleinen gewdlbten Dach auf einer Bahre steht75.

Fur das klassische Griechenland sind sowohl Festprozessionen wie Gotterumziige be- 

zeugt, bei denen die Kultbilder aus den Tempeln getragen und in kleinen Kapellen am 

Festplatze aufgestellt wurden76.

In die hellenistische Zeit Agyptens gehort ein Wandmalereifragment, das Manner in 

weifien Gewandern zeigt. Sie tragen eine Bahre, auf der der Krokodilgott liegt. Sein 

Korper ist durch eine weifte zylindrische Hiille verdeckt, aus der nur der Kopf hervor- 

sieht77. In dem Bezirk des Heiligtums in Philadelphia wurden Reste einer Holzbahre 

aufgefunden und die Basen, auf die sie abgestellt werden konnte. Ferner fand man eine 

Nische, in der Bahre, Tragestangen und das Gotterbild selbst Platz linden konnten.

Neben den ’naoi, naidia' der griechischen Inschriften und Schriftsteller begegnet in 

Papyrusurkunden und Inschriften ’pastosk Die Trager des Gegenstandes werden ’pasto- 

phoroF genannt. Diese Pastophoroi wird man als die Trager kleiner Kapellen zu be- 

trachten haben, denn ihre Aufgabe ist es nach Schubart und Wilcken78, bei den Pro

zessionen die Schreine der Gotterbilder zu tragen. Eine Inschrift des 1. Jahrhunderts n. 

Chr. aus Smyrna79 nennt: vabq .... ev a> xa'&EcbQvvTai ayaX/iaxa UXovtcdvoq xai

xovQ’Ejq ^Ekrjvrji; ejii E/miEcpLEoyiEva s%ovra xai jiaoTTjov ^vhvov vaoscdei; xai

naozov hvovv neben anderen Geschenken des Stifters. Die erwahnten Gotter- 

bilder wird man sich einmal in einem ’pastosc Miniaturschrein, der aus Holz oder feste- 

rem Material gefertigt war, andererseits unter einem leinenen ’pastosj einem Baldachin, 

aufgestellt zu denken haben.

Die ’Zierbautenc des Kultes waren, da sie wertvoll ausgestattete Gerate und aus leicht 

verganglichem Material gefertigt waren, in den Wirren der Kriege und Zerstdrungen 

eine Beute der Eroberer geworden und sind daher trotz ihrer weiten Verbreitung heute 

nicht mehr erhalten. Dennoch konnen wir eine gewisse Vorstellung derartiger Trage- 

schreine gewinnen, die auf Miinzen der Kaiserzeit abgebildet sind und hier kurz ange- 

fiihrt seien:

1. Ptolemais Ace. BMC Phoenicia 135 Nr. 41 Taf. 17,5. Elagabal.

Auf flacher Basis stehen zwei Saulen, die einen Architrav tragen, der ein uraengeschmiicktes 

Sims hat. In dem so gebildeten Schrein ist die stehende Figur eines Gottes mit Chiton, die in

73) Frankfort, Kingship 318.

74) A. Salonen, Prozessionswagen der orientalischen Gotter, in: Studia Orientalia 13, 1946. - Vgl. Catal. 

Anc. Near East Seals a. a. O. Nr. 126 E, 220, 893 E.

75) Pritchard Nr. 538.

76) L. Deubner, Attische Feste 100 Taf. 11,3 und 4.

77) Tempel des Pneferos in Theadelphia um 137 v. Chr. Vgl. E. Breccia, Monuments de 1’Egypte Greco- 

Romain 1 (Bergamo 1926) Taf. 56.

78) Vgl. Liddell-Scott s. v. naoxog. - W. Schubart, Rom und die Agypter nach dem Idios Logos, in: Agypt. 

Zeitschr. 56, 90 ff. W. Otto. Beitrage zur Hierodulie im hellenistischen Agypten, in: Sitzber. Bayr. Akad. 

Wiss. 29 (1950) Anm. 99.

7I)) Dittenberger Sylloge (3. Aufl.) 996, 20 (2. Aufl. 549,4 f.).
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den Handen Harpe und Doppelaxt halt. Zu beiden Seiten der Figur ist eine Stierprotome 

angebracht.

Den gleichen Schrein zeigt eine Pragung der Zeit des Gallienus, hier jedoch mit vier Saulen 

und angedeuteter Dachschrage, so daE die Form eines Baldachinaufbaus nicht zu bezweifeln 

ist. An der Vorderseite der Standflache sind zwei schrage, stangenartige Fortsatze angedeutet, 

die man vermutlich als Tragestangen dieses transportablen Gehauses ansprechen kann.

2. Tyre. BMC Phoenicia 290 Nr. 471 Taf. 34,14. Valerian.

Auf ebener Standflache erscheint ein Schrein in leichter Seitenansicht, der aus zwei figiirlichen 

Stiitzen und baldachinformiger Uberdeckung besteht. Zwischen den Stiitzen befindet sich 

ein Baetyl. An der Vorderseite der Standflache sind vier Tragestangen angedeutet.

3. Antiochia. BMC Galatia 229 Nr. 653 Taf. 26,4. Trebonianus Gallus.

Die Tyche des Eutychides ist in einem kleinen Schrein, der aus Saulen mit Basis und korin- 

thischem Kapitell besteht. Diese tragen einen halbrund ausgeschnittenen Architrav, auf dem 

ein gewdlbtes, kegelformiges Dach mit bekronendem Kapitell und einem laufenden Tier 

ruht. Im Innern des Schreins sitzt Tyche, zu ihren FiiEen der FluEgott Orontes. An der 

Basis des Schreins stehen sechs Zapfen vor (auf anderen Beispielen vier), die gleichmaEig liber 

die ganze Breite verteilt und als Tragestangen des Schreins zu verstehen sind. Andere Miinz- 

bilder zeigen die gleichen Tragestangen mit leichten Verdickungen an den vorderen Enden, 

die wohl die Knaufe andeuten sollen (Taf. 10,3).

4. Tyre. BMC Phoenicia 283 Nr. 437 Taf. 34,3. Trebonianus Gallus.

Kleiner Schrein mit der Biiste einer Stadtgottin mit vier Saulen auf niedriger Standplatte. 

Dartiber ein gewdlbtes Dach. Im Innern die Stadtgottin Astarte mit Schleier und Mauer- 

krone. An der Vorderseite der Basisplatte zwei vorstehende Zapfen als Tragestangen.

Hier sind auch neben diesen, deutlich als Trageschreine charakterisierten ’Miniatur- 

bautenc zwei Miinzen zu erwahnen, die anlaElich der Ludi Saeculares unter Philippus 

Arabs gepragt wurden. Die erste zeigt einen Blick in einen Circus, in dessen Mitte auf 

der Spina vier Kapellen verschiedener Form stehen80, die andere zeigt Philippus Arabs, 

Philippus jr. und Otacilia beim Opfer vor einem Altare. Im Hintergrund stehen acht 

Schreine mit den Kultbildern. Anlafilich der Feiern, die Philippus Arabs zum tausend- 

jahrigen Bestehen der Stadt im Jahre 248 n. Chr. veranstaltete, wurden die Gotterbilder 

aus den Tempeln gefiihrt und im Circus aufgestellt, entweder in eigens hierfiir gefertig- 

ten Schreinen, oder aber in jenen Gehausen, in denen sie auch im Tempel aufbewahrt 

wurden81. Auch fiir die romischen Triumphziige ist die Mitfiihrung der Gotterbilder 

aus den Legionsheiligtiimern bezeugt, ohne dab uns uber Einzelheiten genauere Nach- 

richten iiberliefert waren82.

In diesem Zusammenhang ist ein Fund aus dem Gebiet neben dem Lager von Gemellae 

von besonderem Interesse. Dort wurde ein Ciborium aus Stein ausgegraben, das mit 

vier Ldwenkopfen verziert ist und die zierliche und feine Statuette einer Gottin aus 

Terrakotta zierte und schiitzte, die tiberwiegend purpur- und goldfarben bemalt war. 

Die sitzende Gottin hielt in der linken Hand ein Fullhorn, zu ihren FiiEen lag ein 

Lowe. Der derart beschaffene Schrein ist nur 0,40 m hoch und konnte auch bei Prozes- 

sionen mitgefiihrt werden83.

80) F. Gnecchi, Medaglioni Romani Taf. 109,5.

81) BMC IC 53,1 Taf. 43 und 44,3.

82) Vgl. hierzu: Script. Hist. Aug. Gall. VII 4 und VIII 7, - zur Feier der Decennalia 262 n. Chr., zu der 

die Schreine der Gotter aus den Legionsheiligtiimern mitgefiihrt wurden.

83) J. Baradez, Comptes rendus Acad. Inscr. Belles Lettr. 1948, S. 394. Der Schrein stammt aus der Zeit 

des Hadrian. — L. Doisy a. a. O. 112. - Revue Africaine 1949, 20.
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4. Wagenaufbauten und fahrbare Kapellen. Neben den Trageschreinen wer- 

den auf Reliefdarstellungen und in Tempelinventaren ’Heilige Wagen‘ iiberliefert, auf 

denen Gotter und Herrscher in Schreinen verschiedener Form gefahren wurden.

In Agypten herrscht der Trageschrein unbedingt vor, denn nur die grofien Sonnen- 

barken werden auf Wagen vom Nil zu den Tempeln gefahren. Dagegen sind fiir Meso- 

potamien die Wagenaufbauten in grower Zahl bezeugt. Bei den Festen der Stadtgbtter 

war fiir die Glaubigen der Hohepunkt der Festlichkeiten der Auszug der Gotter aus 

den Tempeln. Hier sind die Schreine und Schiffe auf Wagen montiert, reich verziert und 

hatten oft so hervorragende Bedeutung, dafi regelrechte Wagenfeste abgehalten wurden, 

die in der dritten Dynastie von Ur sogar nach den Gbtterwagen datiert wurden. Den 

Wagen mit ihren Kapellen und den Kultbildern wurde gottliche Verehrung zuteil, des- 

gleichen auch den Zugtieren, die in abgesonderten Stallen bei den Tempeln gehalten 

wurden, da sie Eigentum der verschiedenen Gotter waren84.

Wie derartige Wagenaufbauten aussahen, zeigen beispielsweise kleine Terrakottavotive 

im Britischen Museum und im Louvre. Sie tragen liber der Wagenplattform oder dem 

Wagenkasten eine Stiitzenstellung mit Flachdach, auf dem Mond und Sonnenscheibe die 

himmlische Funktion der Uberdeckung sinnvoll zum Ausdruck bringen85. Sind die spa- 

teren Zeugnisse fiir das Aussehen der Wagen und ihrer Aufbauten mehr als unergiebig, 

so kbnnen wir doch durch die ausfiihrliche Beschreibung des Leichenwagens Alexanders 

d. Gr. eine Vorstellung von der Pracht derartiger Prozessionswagen gewinnen, da sich 

an diesem Prunkstiick alteres Formgut und Brauchtum erhalten haben diirfte, denn was 

dem toten Kbnig gewahrt wurde, wird man den Gotter- und Kultbildern sicherlich nicht 

versagt haben86.

Diodor 18,26 berichet in diesem Zusammenhang von einem Wagen, der auf vierradri- 

gem Fahrgestell einen Saulenaufbau, ’peristyF genannt, trug, iiber den sich das Dach, 

’kamarac, wolbte. Unter dem umlaufenden Kranzgesims waren Protomen, goldene 

Ringe, farbige Binden, Quasten und Glocken aufgehangt, an den Ecken standen Niken 

aus Gold, die ein Tropaion hielten. Das Schuppendach der Wblbung war aus Gold 

getrieben und mit Edelsteinen besetzt, und auch die Holzsaulen waren mit Gold iiber- 

zogen87.

Ahnlich in der Gesamtform war vielleicht auch der in den Verzeichnissen des Apollo- 

tempels zu Delos erwahnte Wagen des Dionysos88. Hier mufi auch die Beschreibung 

des Dionysoswagens erwahnt werden, der im grofien Festzug des Ptolemaios mitge- 

fiihrt wurde und von dem Athenaus berichtet: ’Es folgte ein vierradriger Wagen, der

84) A. Salonen, Prozessionswagen der Babylonischen Gotter. Studia Orientalia 13 (Helsinki 1946). - 

Ders., Die Wasserfahrzeuge in Babylon. Studia Orientalia 8,4 und 13,5. - Nach Gudea Cylinder A. Col. 

6,17 waren die Wagen aus Holz, das mit reinem Metall beschlagen und verziert war, auch wurden edle 

Steine zur Ausschmiickung verwendet. Oft werden die Wagen in aller Kiirze nur za-gin-ellu, das heiftt 

’hell strahlend‘ oder ’mit Glanz beladen', genannt. Der Wagen ist bei zahlreichen Gbttern Bestandteil des 

Gbtternamens selbst.

85) Pritchard Nr. 169 Taf. 51. Vgl. auch Speiser, Excavations at Tepe Gawra 1,75 Taf. 35 a. Daneben 

sind auch vierradrige Wagen mit tonnenartiger Tuchiiberspannung als Reise- und Lastwagen in Terra- 

kottamodellen und Reliefs iiberliefert.

86) Herodot VII 40 berichtet, daft im Heere des Xerxes zehn geschmiickte Pferde mitgefiihrt wurden und 

ein von acht Schimmeln gezogener Wagen des Ahura Mazda.

87) K. F. Muller, Leichenwagen Alexander d. Grofien (Leipzig 1905) 39 ft. Das Gefahrt ist bei Diodor 

wie auch bei Aelian aQ/ud/j.a^a benannt. Daft auch die Zahl der Gespannpferde symbolisch ausgedeutet wurde, 

erweist die Nachricht bei Dion Chrysostomus orat. 36,39. Danach wurde der Wagen des Ahura Mazda 

von vier, die Elemente symbolisierenden Pferden gezogen.

88) Th. Homolle, Bull. Cor. Hell. 6, 1882, 135.



Vorformen des Ciboriums 49

14 Ellen lang und 8 Ellen hoch war und von 180 Mannern gezogen wurde. Darauf 

stand das 10 Ellen hohe Bild des Dionysos, der aus einem goldenen Rhyton spendend... 

Man hatte um ihn eine Laube gefertigt- oxia- - aus Efeu und Weinranken und an-

deren Pflanzen...c Auch der Wagen, der eine Personifikation der Stadt Nyssa trug, 

hatte einen Laubenaufbau89.

Fur Athen sind Wagenumziige des Dionysos iiberliefert, bei denen das Kultbild des 

Gottes in einer Weinlaube aufgestellt gewesen sein wird90. Wiedergegeben sind diese 

Umziige auf einigen Darstellungen der sogenannten Choenkannchen, bei denen offenbar 

Kinder die Rolle des Dionysos und der Basilinna spielten. Ein Choenkannchen in New 

York91 zeigt einen zweiradrigen Wagen mit einem Laubenaufbau, der aus Stiitzen und 

kuppelformigem Efeudach besteht, wahrend auf anderen Darstellungen dieses ’Efeu- 

ciboriunT vereinfacht als Holzgestell mit Efeublattern besetzt oder als Bogen gezeichnet 

ist.

Dem 2. Jahrhundert v. Chr. gehdrt eine Gemme im Britischen Museum an, die Zeus 

auf einem Wagen unter einem offenen Ciborium mit giebelformigem Dach auf Saulen 

zeigt. Der Wagen wird von Elefanten gezogen92 (Taf. 11,1).

Den gleichen Wagentypus wie die ’harmamaxa< zeigt die ispa anri/xT] der Artemis von 

Ephesos, auf der das Kultbild der Gottin bei den Festen durch die Stadt gefahren 

wurde93. Flier besteht der Aufbau aus jeweils drei Saulen auf beiden Seiten des Wagen- 

kastens, die ein gewdlbtes, schuppenverziertes Tonnendach tragen.

Ein weiterer Kultwagen, der zum Fahren eines Baetyls bestimmt ist, ist auf Miinzen 

des Augustus zu sehen und tragt als Aufbau zwei Saulen mit Flachdach94.

Miinzen des Trajan zeigen den sidonischen Wagen der Astarte mit vier Saulen und 

reich gegliedertem Flachdach95 (Taf. 10,4).

Eine ’kamara‘ sehr verfeinerter Form ziert den Wagen des Herakles auf Miinzen des 

M. Aurelius aus Philadelphia96. Der zweiradrige Wagen mit rechteckiger Plattform 

tragt vier Saulen, auf denen ein kraftiges Gebalk aufliegt, das in der Mitte von einer 

gleichmaEigen Halbkuppel iiberragt wird. Mit einem tonnengewdlbten Dach, das von 

Karyatiden getragen wird, ist das ’carpentum‘ der Kaiserinnen auf den Miinzbildern 

versehen97. Mit flachem Dach ist es auf Miinzen der vergottlichten Faustina darge- 

stellt98, wahrend ein gleichartiger Aufbau den von vier Elefanten gezogenen Wagen mit

89) Kallixeinos bei Athenaeus 5, 197 c.

90) L. Deubner, Attische Feste 100 Taf. 9,3 und 4 - A. Rumpf, Bonner Jahrb. 161, 1961, 208 ff.

91) L. Deubner, Attische Feste Taf. 13,13. - G. v. Hoorn, Choes and Anthesteria Abb. 256 und Nr. 580 

aus Kertsch.

92) Brit. Mus. Quarterly 1939, 13 Nr. 17, Nr. 14. In der vorromischen Zeit werden nur die Wagen der 

machtigsten Gotter von Elefanten gezogen. Seit Tiberius erhalten auch die rdmischen Kaiser zuweilen 

dieses Privileg zuerkannt. Vgl. BMC IC 1 Taf. 137. Sesterz d. Tiberius Elefantenquadriga mit der Um- 

schrift Divo Augusto SPQR.

93) Ephesos, BMC Jonia 82 Nr. 251; 97 Nr. 335; Taf. 13,13 und Taf. 14,11.

94) E. Babeion, Monnaies Grecques. Les Perses Achaemenides (Paris 1901 ft.) 248 Nr. 1701-02 und 1704 

Taf. 31,19.

95) Sidon, BMC Phoenicia 175 Nr. 19 Taf. 23,9; 176 Nr. 203 Taf. 23,10; 181 Nr. 226 Taf. 23,17; 184 

Nr. 244 Taf. 24,5; 185 Nr. 245 Taf. 25,7. In den Miinzwiedergaben erscheint der Dachaufbau in leichter 

Unteransicht auf vier Stiitzen derart, dafi der hohle Kasten des Daches noch zur Andeutung gelangt. Die 

himmlische Natur des Wagens wird noch starker angedeutet, wenn er mit den Tierkreiszeichen versehen 

wird, so BMC Phoenicia 187 Nr. 260 Taf. 24,10.

96) Philadelphia, BMC Arabia 39 Nr. 11 Taf. 6,8; 41 Nr. 20 Taf. 6,12; zu vergleichen ist BMC Galatia 

306 Nr. 1 Taf. 38,9.

9Q BMC I Taf. 23,18.19 und Taf. 37,3.

98) BMC II Taf. 80,3 Domitian.
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dem Divus Verus auf einer Pragung des M. Aurelius ziert, dock ist hier der Wagenkasten 

wesentlich hoher gebildet".

Gleicher Typologie entspringt die Darstellung eines Elfenbeinreliefs im Britischen Mu

seum100 mit dem vergdttlichten Romulus auf dem Wagen, der von vier Elefanten gezo- 

gen wird. Turmartig erhebt sich auf dem Fahrgestell ein Stufenaufbau, auf dem der 

Thronsitz unter einem von Saulen getragenen Giebeldach steht.

Sonderformen der Wagenaufbauten vertreten zwei Darstellungen auf Silbertellern aus 

Kazvin und Klimova101.

Auf dem sassanidischen Teller aus Kazvin stehen auf dem Wagengestell mit zwei Ra- 

dern und flachem Podest zwei Saulen, die ein Dach mit grower Bogenbffnung tragen, 

fiber dem sich eine weit gebffnete Mondsichel befindet. In dieser sitzt auf breitem Thron 

der Herrscher, wahrend im Interkolumnium des Wagenaufbaues eine Figur mit Bogen 

und Lanze steht. Der ganze Wagen mit seinen Aufbauten wird von Stieren himmel- 

warts getragen.

Auf dem Teller von Klimova ruht das machtige Thronciborium nicht auf einem Wagen

kasten, sondern wird direkt von Tieren, zwei Lowen, getragen. Das beruht auf einer 

Vorstellung, die im Orient allgemein vertreten war und den Herrscher oder die Gotter 

auf Tieren stehend zeigt102. Der Aufbau selbst besteht aus zwei breiten Pfeilern, deren 

Vorderseiten mit fiinf iibereinander angebrachten Bogenfeldern mit Tauben verziert 

sind, die ein Dach tragen, das hochragend an der Vorderseite bogenformig ausgeschnitten 

ist und an dessen Oberseite vier Zinnen den Abschlufi bilden. Im Interkolumnium befin

det sich eine thronende Figur.

C. Die Funktion der Ciborien im ausserchristlichen Bereich

Neben der hier mehr nach typologischen und chronologischen Gesichtspunkten erfolg- 

ten Vorlage des Materials scheint es erforderlich, die einzelnen Gebilde ihrer Funktion 

nach zu betrachten.

1. Das Altarciborium.

Die altesten, mir bekannt gewordenen Beispiele der Altarciborien oder Altaraufbauten 

sind zunachst reine Zweckformen von einfachem Geprage. Auf dem Altar stehen zwei 

oder vier Stiitzen (Saulchen oder Pfeiler) und tragen ein Dach, das gewdlbt, kuppel- 

fbrmig oder tonnenformig ist und primar zum Schutz des Altarfeuers oder ausgelegter 

Opfergaben diente. Die Detailwiedergabe mancher Darstellungen machen eine Ferti- 

gung aus Metall (Bronze) wahrscheinlich, wahrend andere offenbar Steinaufbauten 

reproduzieren.

Von gleicher Einfachheit sind die im aufierkultischen Bereich angetroffenen Dacher fiber 

offenen Feuerstellen.

Reicher und in der Gliederung feinteiliger ist das Ciborium vom Hateriergrabmal. Das 

hier wiedergegebene Altarciborium ist mit einem schuppenverzierten Dach versehen, 

und auch die Stiitzen sind gegliedert. Hier tritt neben die reine Zweckbestimmung be-

") BMC IC IV Taf. 81,8.9. M. Aurelius. - Gnecchi, Medaglioni Romani II Taf. 91,10.

10°) M. A. Dalton, Catal. of the Ivory Carvings of the Christian Aera in the Brit. Mus. (London 1909) 1 

Taf. 1.

101) A. Alfoldi, La Nouvelle Clio 2, 1950, 547. H. P. L’Orange, Studies on the Iconography of Cosmic 

Kingship (Oslo 1953) 37 Abb. 17.

102) Z. B. Frankfort, Art Taf. 130-131.
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reits das Element der dekorativen Bereicherung der Altare. Gleiche Bestimmung wird 

man dem libergroB auf der Miinze des Septimius Severus erscheinenden Altarciborium 

liber dem Altar von Pergamon zuweisen durfen, das nach der Form des Kuppeldaches 

sicherlich aus Metall bestand.

Aus Stein war die Ciborienarchitektur dem Befund nach im Peribolos des Apollo zu 

Korinth. Hier ist nicht nur der Altar, sondern auch das bei ihm tatige Opferpersonal 

in den Schutzbereich einbezogen.

Wie die schwarzfigurigen Vasen zeigen, wurden an diesen Altarauf- und -iiberbauten 

Tanien und anderer Dekor angebracht, die dem Schmuckbediirfnis in besonderem MaBe 

entgegenkamen.

Dieser sekundiiren Funktion wird man auch die Ubernahme in den Grabkult zuzuschrei- 

ben haben. Bei den Grabaltaren boten derartige Aufbauten vielerlei Mbglichkeiten, zu- 

satzlichen Schmuck (Tiere, Figuren) anzubringen.

Eine Sonderform zeigt die Miinze Hadrians, auf deren Revers zwei kleine Figuren ein 

bogenformiges Dach liber den Altar halten, ein leichteres Gebilde also, das nur von 

Fall zu Fall die Wlirde des Ortes und das Geprange der Handlung zu steigern geeignet 

erscheint.

2. Die Funktion der Tetrastyla, Monopteroi und der einfachen Bogenschreine

Flir die frlihesten agyptischen Dynastien bezeugen die Texte wie auch die Darstellungen, 

daB man sich den Himmel als flache, auf vier Stlitzen ruhende Scheibe oder als leichtge- 

wblbtes Dach vorstellte. Auch die gefliigelte Sonnenscheibe, gleichfalls auf Stlitzen 

aufruhend, ist ein beliebtes und weit verbreitetes Motiv. Die architektonischen Einzel- 

formen unserer Schreine lassen erkennen, dab in Agypten, auch nachdem man bereits in 

Stein baute, die altere Holzbauweise in Stein libersetzt wurde und die alte Laubhlitte, 

zunachst als reines Schutzgebilde am Beginn menschlichen Bauens stehend, als alteste 

Behausung der Gotter im Kulte beibehalten wird. Aus der Benutzung ergab sich die all- 

mahliche Verbindung der Vorstellungen, die aus der Wohnung des Gottes und Herr- 

schers die himmlische Behausung machte. In diesen Lauben sitzen die Gotter, erhalt der 

irdische Herrscher seine Weihen. Aus der alten Schutzhiitte ist ein Schaustlick geworden, 

das zugleich kosmischen Bezug hat. Dieser kommt augenfallig im Dekor zum Ausdruck, 

wenn beispielsweise goldene Sterne auf blauem Grund die Decke zieren. Gleiche Bestim

mung kommt den Schreinen liber den Figuren der Verstorbenen zu.

Ahnliche Grundlagen sind auch flir das Zweistromland zu erkennen. Hier erscheint die 

groBe Gbttin auf dem Stier unter einem gewblbten Dach, das mit Fliigeln versehen und 

so mit hbheren Kraften ausgestattet ist. Als feststehendes Gehause bietet das Ciborium 

prachtvolle Rahmung flir das Gbtterbild auf den beiden Terrakottareliefs aus Ur, die 

auBerdem vollausgebildete Halbkuppeln als architektonische Besonderheit zeigen. Neben 

den typologisch interessanten Abwandlungen dieser Schreine auf den Reliefs vom 

Bronzetor zu Balawat ist zu erkennen, daB die mannigfachen Formen auch unterschied- 

lichen Funktionen entsprechen.

Im griechischen Bereich konnen wir, trotz der geringen Zahl der uns zur Verfligung ste- 

henden Monumente und Zeugnisse, gleiche Verwendung und Bestimmung erkennen, die 

sich flir Rom und die rbmischen Provinzen weiterverfolgen lassen. Die besonders auf 

Mlinzen der Kaiserzeit wiedergegebenen Architekturen, die oft der Munifizenz des Kai

sers ihre Errichtung oder Wiederherstellung verdankten, ermbglichen, bei alter berech-
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tigten Vorsicht gegeniiber der Eigenwilligkeit der Miinzschneider, doch eine genauere 

Bestimmung der abgebildeten Bauten nach Form und Funktion, und lassen sogar in 

Einzelfallen Details in Dekor und Aufbau erkennen. Hierbei ergibt sich, da£ trotz der 

Vielfalt der Formen doch die gleichen Funktionen wie bei alteren Beispielen erfiillt 

werden.

Tetrastyl, Monopteros und die verkiirzt aus Saulen und Bogen bestehenden Schreine 

zieren die Gotter- und Kultbilder in den Tempeln oder die Gotter in ihren himmlischen 

Behausungen und dienen den Herrschern, Standarten, Trophaen und sonstigen Sym- 

bolen als prachtvolle Rahmung.

Die verkiirzte Form, der ’Bogenschrein', wird zu einem Glorifikationssymbol schlecht- 

hin. Diese Absicht wird deutlich zum Ausdruck gebracht, wenn Sonne, Mond, Sterne, 

heilige Tiere und reicher ornamentaler Schmuck die Schreine zieren. Vereinzelt begegnen 

in der Uberlieferung auch ganz aus Pflanzenwerk gebildete Schreine, die das ununter- 

brochene Fortleben der Vorstellungen von der Gotterlaube erweisen.

D. Das Ciborium im christlichen Bereich

Der im Vergleich mit den heidnischen Kulten einfache Ritus der ersten christlichen Ge- 

meinschaften mit dem Abendmahl als Kern der Liturgie verlangte zunachst aufier einem 

Raum und dem Tisch keinerlei Gegenstande zur Feier. Das in manchen Teilen des 

Reiches wirksame Verbot, die allgemeine Furcht und Unsicherheit, die Gefahr der Ent- 

deckung, werden auf lange Zeit die Entwicklung des Zeremoniells und damit auch der 

Kultgerate behindert haben. So kann fur diese Zeit kaum mit grbBeren Funden gerech- 

net werden. Dies trifft besonders fur die grofieren Ausstattungsgegenstande zu, zu denen 

auch das Ciborium gehdrt. So ist es verstandlich, dafi ein erstes Beispiel bisher nicht vor 

dem 3. Jahrhundert n. Chr. begegnet.

In Dura Europos wurde in einem Hause ein Ciborium iiber einer ausgemauerten Wanne 

festgestellt. Die genaue Bestimmung der Wanne ist noch umstritten. Wandmalereien 

christlichen Inhalts bezeugen die kultische Benutzung des Saales. Die Wanne selbst ist 

0,95 m breit und 0,95 m tief bei 1,70 m Lange. Hieriiber erhebt sich ein Ciborium. Es 

zeigt an seiner Vorderseite zwei Saulen mit Marmorimitation, wahrend die Riickseite 

durch eine Wand gebildet wird. Ihr sind zwei Pilaster vorgelegt. Uber Saulen und Pi

laster ist eine kleine Tonnenwolbung gelegt, deren Putzflache mit einem Sternenmuster 

auf blauem Grunde bemalt ist. Zur Vorderseite entsteht an dem Aufbau der Eindruck 

einer archivoltenahnlichen Gliederung mit Friichten und Zweigen. Dariiber folgt dann 

die Decke des Raumes, wie die Wolbung des Ciboriums mit einem Sternenmuster ver- 

sehen103.

Die Deutung der zwischen Saulen und Pilastern befindlichen Wanne bereitet gewisse 

Schwierigkeiten. Wahrend die Mehrheit der Wissenschaftler hierin ein Baptisterium er

kennen mbchte, sei darauf hingewiesen, dafi bei der Beschreibung des Hochaltares der 

lateranensischen Basilika eine ’area" erwahnt wird, die in den Altar eingeschlossene 

Bundeslade des Alten Testamentes. Auf ihr zelebrierte der Papst am Griindonnerstag 

nach Wegnahme der Altarmensa104.

103) Klauser 82 f. - Vgl. The excavations at Dura Europos. Preliminary Report 5 th. Season (New- 

Haven 1934) 240 und 254-88.

Beziiglich der verschiedenen Farbangaben ist vielleicht eine Veranderung der Malerei nach der Ausgrabung 

durch Luft- und Lichteinwirkung erfolgt.

104) Braun 191.
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In der Wanne zu Dura konnte vergleichsweise cine verehrungswiirdige Reliquie aufbe- 

wahrt wordcn sein, so dab der Benutzung als Altar der Vorzug einzuraumen ware105. 

Erst mit Konstantin und der Anerkennung des Christentums mehren sich die Zeugnisse 

fur die Errichtung von Altarciborien. Die veranderten Verhaltnisse, nicht zuletzt aber 

die Einflufinahme des Kaisers selbst fiihrten zu mancherlei Bereicherung in der Ausge- 

staltung des Kultes und der Innenausstattung der Kirchen.

I. Das Altarciborium.

1. Ciborium Konstantin I. in der lateranensischen Basilika. Liber Pontificalis n. 36 (Duch. 

I 172).

2. Trier, Siidbasilika. Reste eines Ciboriums. Th. Kempf, Germania 29, 1951, 47-58.

3. Rom, Coemeterialbasilika der Heiligen Nereus und Achilles. Reste von zwei Saulenschaften. 

Braun 2, 195.

4. Rom, San Clemente. Zwei Saulen, Kapitelle und Seite des Dachaufbaus. Um 514 n. Chr. 

Braun 2, 195.

5. Venedig, San Marco. Hochaltarciborium. Braun 2, 196.

6. Ravenna, San Apollinare in Classe. Stiftermosaik. Begleiter des Kaisers mit Ciborium auf 

dem Arm. Um 549 n. Chr. F. W. Deichmann, Fruhchristliche Bauten und Mosaiken in 

Ravenna (1958) Abb. 404.

7. Henschir Akhrib. In der Basilika neben dem Altar die Standspuren eines Ciboriums. Um 

582 n. Chr. errichtet. Braun 2, 196.

8. It-Tuba in Syrien. Reste eines Ciboriums. Um 583 n. Chr. H. C. Butler, Ancient Archi

tecture in Syria 2 B (Leyden 1920) 19-21.

9. Zerzita, Syrien. In die Wand eingebundenes Altarciborium. H. C. Butler, Ancient Archi

tecture in Syria 2 B (Leyden 1920) 246.

10. Il-Anderin, Siidkirche. Braun 2, 195 ff.

II. Lambessa, Basilika. Braun a. a. O.

12. Seriana. Braun a. a. O.

13. Kherbet el Usfane. Braun a. a. O.

14. El Toual. Braun a. a. O.

15. Aguemmouni. Braun a. a. O.

16. Oubekkar. Braun a. a. O.

17. Mechta el Bir. Braun a. a. O.

18. Valpolicella bei Verona. Braun a. a. O.

19. Abu Menas, Arkadiusbasilika. Braun a. a. O.

20. Ephesos, Johannisbasilika. Braun a. a. O.

21. Konstantinopel. Braun a. a. O.

Als altestes Ciborium ist das im Liber Pontificalis ausfiihrlich beschriebene und von 

Konstantin I. in die Lateran-Basilika gestiftete Ciborium zu betrachten, das, ’fastigiumc 

benannt, mit einer gewdlbten Decke (camara) aus Gold und figiirlichem Schmuck ver- 

sehen war. Gratianischer Zeit gehbrt Nr. 2 an, dessen vier Standspuren noch festgestellt

105) Gegen die Deutung auf ein Baptisterium hat sich auchBaur, Dura Europos, in: Prelim. Report (Anm. 103) 

ausgesprochen; er mochte eher ein Martyrion in diesem Bauteil erkennen. Vgl. ferner Atti III Congresso 

Internat. Arch. Christiana (Ravenna 1932) 483. — C. Hopkins, The Christian Chapel at Dura Europos 

492.
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werden konnten. Die Saulen waren, wie erhaltene Fragmente belegen, aus Porphyr. In 

der am Ende des 5. oder zu Beginn des 6. Jahrhunderts n. Chr. verfabten Geschichte 

Armeniens des Lazarus von Pharp wird ein ’tetraskeF genanntes Ciborium erwahnt, 

das nach der Vision des Katholikos Isaak zeltfbrmig, mit einem Kuppeldach aus reinem 

Gold und mit einem Schleier versehen war106. Reliefgeschmiickt sind die Reste zweier 

Saulen von Nr. 3, deren eine erkennbar das Martyrium des Heiligen Achilleus zeigt.

Aus Alabaster und mit szenischen Darstellungen in neun Zonen iibereinander verziert, 

sind die Saulen des Ciboriums in San Marco (Nr. 5), die noch dem Ende des 5. oder 

beginnenden 6. Jahrhundert angehdren.

Bei den Apsidenbauten Syriens ist der Standort des Altares ofter durch den Fund der 

gestiirzten Saulen des Ciboriums festzustellen.

Reste eines Ciboriums der Zeit um 583 wurden in it Tuba in Syrien aufgenommen. Die 

Saulen stehen auf einem 0,90 m hohen Postament mit 0,30 m Durchmesser. Auf den 

Riickseiten sind EinlaBspuren von Schranken erhalten, mit denen der Altarraum abge- 

grenzt war. Ein noch aufrechtstehendes Ciborium ist in der Kirche in Zerzita in Central- 

syrien erhalten. Hier stehen zwei Saulen im Abstand von 1,20 m, die einen Architrav 

tragen, der nach hinten in die Kapellenwand eingelassen ist (Nr. 9).

An den Ostseiten im Innern zahlreicher Rechteckkirchen befinden sich Locher, in die die 

Ciborien mit den Seitenteilen ihres Aufbaus einbanden.

Neben den in Resten oder durch Grabungen festgestellten Beispielen 7-21 bezeugen die 

wenigen literarischen Erwahnungen die hervorragende Bedeutung, die man der Aufstel- 

lung der Ciborien beimafi, und mit grofiem Aufwand an Geld und Material bemuhten 

sich Kaiser und Papste um deren Errichtung. Das Ciborium Konstantins I. in der Late- 

ransbasilika war aus Silber und die Vita Silvestri gibt das Materialgewicht mit 1300 kg 

an. Ein Teil war fur den Aufbau selbst, der Rest aber fiir die 1,50 m grohen Figuren 

erforderlich. Sparer wird das Zierstiick durch ein neues Ciborium Valentinians III. im 

Gewichte von 2 000 rbmischen Pfunden ersetzt. Fiir die Andreasrotunde bei St. Peter 

und die Basilika der Heiligen Silvester und Martinus bezeugt der Liber Pontificalis 

gleichfalls Ciborien, die aber nach der angegebenen Menge des verwendeten Silbers 

wahrscheinlich als Holzbauten mit Silberplattenverkleidung vorzustellen sind107.

Urspriinglich aus Holz, dann aber durch ein solches aus Silber ersetzt, bezeugt Agnel- 

lus108 ein Ciborium in der Ursusbasilika in Ravenna. Aus Silber war das Ciborium in 

San Apollinare in Classe, das Erzbischof Johannes um 774 gestiftet hatte und das nach 

der Entfiihrung durch die Sarazenen durch ein solches aus Marmor ersetzt wurde.

Ein silbernes Ciborium soil auch der Bischof Vincentius um 555 in die Basilika des hei

ligen Johannes Bapt. in Neapel gestiftet haben.

Ein nicht minder prachtvolles Schaustiick mufi das Ciborium in der Sophienkirche zu 

Konstantinopel gewesen sein, das uns durch die Beschreibung des Paulus Silentiarius109 

iiberliefert ist. Es war ganz aus Silber und hatte vier Saulen, die — durch Bogen mitein- 

ander verbunden — ein achtseitiges Dach trugen. Auf seiner Spitze stand eine becher- 

formige Blume mit Kugel und bekronendem Kreuz. Um die Unterkante des Daches zog 

sich Rankenwerk hin, an den Ecken stand jeweils eine Vase, aus der eine silberne Kerze 

herauswuchs.

i°6) V. Langlois, Coll, des Histoires de 1’Armenie 2 (Paris 1869) 274. — Braun 2, 194.

io/) Braun 2, 199.

108) Agnelli, Liber Pontif. eccl. Ravennat. n. 66. - MG SS Langob. 324.

109) Paulus Silentiarius Descriptio S. Sophiae V 720.
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Hier wird der Aufbau ’pyrgos' benannt. Erstmals bei Malalas begegnet die Bezeichnung 

’kiborion", dessen Etymologic noch nicht geklart ist. (Malalas Chronogr. 1, 18 [Bonn 

1831])110.

2. Das Thronciborium.

Wie uber den Thronen der orientalischen Herrscher findet sich das Thronciborium auf 

rbmischen Miinzen der Zeit Domitians. Aus verschiedenen Auherungen des Zeremoniells 

am kaiserlichen Hofe durfen wir seine kontinuierliche Verwendung bis in die Zeit der 

Konstantine erschlieBen.

Seit dem vierten Jahrhundert n. Chr. werden die als Friedensbringer gefeierten Kaiser 

unter einem den Himmel symbolisierenden Bogen dargestellt111.

3. Das Grabciborium.

Auch im Totenkult begegnen in den ersten Jahrhunderten nach Christus Denkmale, die 

einen ciborienartigen Aufbau zeigen. So ist ein Grabbau in Dana zu erwahnen, der dem 

Ende des 3. Jahrhunderts angehbrt. Er besteht aus einem hohen Sockel und vier Saulen 

mit jonischen Kapitellen. Auf diesen ruhen Gebalk und Dach112. Ein anderer Grabbau 

inBrad, der gleichfalls dem 3. Jahrhundert zuzuweisen ist, zeigt ein Podium quadratischer 

Grundform, auf dem vier Pfeiler ein pyramidenformiges Dach tragen. Die Seiten sind 

durch Archivolten weit gebffnet und bieten den Eindruck eines groben Tetrastyls, wie 

ahnlich das Juliergrabmal zu St. Remy im Mittelgeschob erscheint. Ein gleichartiges 

Ciboriengrabmal mit Pyramidendach ist noch in Kelenderes (Cilindirle) an der tiirki- 

schen Siidkiiste erhalten.

Auf ein Ciborium, das aller Wahrscheinlichkeit nach Konstantin iiber dem heiligen Grab 

zu Jerusalem hat errichten lassen, werden allgemein die Darstellungen auf fiinf Silber- 

ampullen bezogen, die sich heute im Domschatz von Bobbio und Monza befinden. Diese 

zeigen mehr oder weniger iibereinstimmend einen groheren, offenen, sechseckigen Bau, 

auf dessen Dachspitze ein Kreuz steht. Zwischen den gedrehten Saulen ist im mittleren 

Interkolumnium unter einem kleinen Bogen eine trapezoide Offnung, das eigentliche 

Grab, zu erkennen. Eine Variante der Darstellung zeigt einen tetrastylen Schrein der 

oben beschriebenen Form113.

Die Ampulle in Bobbio, San Columbano114, zeigt den sechssauligen Aufbau - die beiden 

mittleren Saulen sind der Darstellung im Innern wegen fortgelassen - iiber einem wei- 

teren Schrein, der rechts und links je eine Stiitze hat. Auf ihnen liegt ein Muschelmuster 

im Feld des Giebels auf. Die untere Halfte hat in der Mitte einen Bogen, wahrend rechts 

und links Gitterfelder anschlieben. Verglichen wird mit dieser Darstellung des ’Heiligen 

Grabesc eine Miniatur im Museo Sacro Vaticano, die auf einem Reliquienkastchen des 

6. Jahrhunderts angebracht ist. Unter einer groben Kuppel, die hier ohne Stiitzen gleich- 

sam freischwebend erscheint, steht ein sechseckiges Ciborium, das ebenfalls an den Seiten 

durch Gitter verschlossen ist, wahrend an der Vorderseite eine Tur den Blick auf die mit 

einem Kreuz verzierte Grabplatte freigibt. Den gleichen Typus vertritt auch ein Relief 

in der Dumbarton Oaks Collection der Harvard Universitat. Es lafit das Grab als vier- 

eckige Vertiefung und den Deckstein als rhomboides Gebilde im mittleren Interkolum- 

110) Klauser 70.

ln) Fur die iibrigen der Spatantike und dem friihen Mittelalter angehbrenden Zeugnisse vgl. Th. Klauser.

112) M. de Vogue, Syrie centrale (Paris 1865) 107 Taf. 78 und 93.

113) P. A. Underwood, The fountain of life, in: Dumbarton Oaks Papers Nr. 5 Abb. 42.

114) P. A. Underwood a. a. O. Abb. 43.
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nium eines Viersaulenbaues erkennen, das von einem Kegeldach liberdeckt wird115. 

Neben den bei Klauser ausfiihrlich zitierten Beispielen sei hier noch auf eine Denk- 

malergruppe eingegangen, die, soweit ich sehe, in der Literatur noch keine Erwahnung 

gefunden hat. Entgegen der auf Sarkophagen und Reliefs iiblichen Bildtradition geben 

einige Denkmaler des 4. und 5. Jahrhunderts das Lazarusgrab als kuppeliiberdecktes 

Tetrastyl wieder, wahrend es sonst auf zwei Saulen einen einfachen Giebelaufbau tragt. 

Es sind vor allem zwei Reliefdarstellungen auf Sarkophagen in Ravenna, die die Kup- 

pel klar erkennen lassen. Verkiirzt wird diese Form als einfacher Bogenaufbau auf 

Bronze- und Silberreliefs reproduziert (Taf. 11,2)116.

Die Vorlagen zu diesem Typ des Lazarusgrabes wird man, was auch durch die Grabes- 

darstellung aus Dumbarton Oaks wahrscheinlich gemacht wird - soil in Syrien gefunden 

worden sein -, im Osten zu suchen haben.

Ein Ciborium recht eigenartiger Form zeigt ein Medallion mit der Darstellung des Lau- 

rentiusgrabes117 und der Umschrift Sucessa Vivas. Vier Saulen mit gewundenen Schaften 

tragen einen Architrav, liber dem von den Saulen der Vorderseite ausgehend diagonal 

nach hinten Bogen gespannt sind. Der im unteren Teile durch Gitter verschlossene 

Schrein ist also nach oben offen und entspricht einer Darstellung, die sich auf dem Pola 

Kastchen befindet. Hier ist liber dem Altar ein Aufbau gleicher Art angebracht118.

In diese Gruppe der Ciborien liber Grabern, bzw. liber dem Grab Christi ist vielleicht 

auch die sog. Herrenmemoria des Trierer Domes einzureihen, die gratianischer Zeit an- 

gehort und der Uberlieferung nach die wertvolle Reliquie des ungenahten Leibrockes 

Christi aufzunehmen bestimmt war. Die nach dem Krieg durchgeflihrten Untersuchungen 

berichtigten frlihere Ergebnisse und bezeugten einen zwolfseitigen Bau, der im Innern 

rund war. Zwar ist von dem Aufbau selbst nichts erhalten, doch darf man in Analogic 

zur Grabeskirche und der Geburtskirche in Bethlehem einen Aufbau rekonstruieren, der 

aus zwolf Saulen auf niedriger Schrankenmauer und einem Zeltdach oder einem Kup- 

peldach bestand.

Fiir die librigen Monumente, die ein Grabciborium zeigen, kann zusammenfassend auf 

Th. Klauser119 verwiesen werden.

Auch fur die verschiedenen Verwendungsformen dieser Bauform als Brunnen-, Baptiste- 

rien- und Ambociborium, endlich auch als Rahmen liber den Evangelisten und Titelsei- 

ten der friihmittelalterlichen Handschriften kann hier auf eine ausflihrliche Vorlage 

verzichtet werden.

115) P. A. Underwood a. a. O. Abb. 39.

116) G. Bovini, Guide du Musee national de Ravenna (1951) 78 Nr. 3: Grofier christlicher Sarkophag mit 

der Auferweckung des Lazarus. Die gleiche Darstellung des Lazarusgrabes bieten die Kapsel aus Brivio 

(De Ridder, Catal. Bijoux du Louvre Taf. 52) und ein Elfenbeinrelief im Brit. Museum (Early Christian 

Antiquities in the Brit. Mus. S. 54 Taf. 11). Vereinfacht als Bogen erscheint das Grab auf folgenden Darstel- 

lungen: Marmorfragment in Konstantinopel: Rev. Archeolog. 4, 21/22, 1913, 337 Abb. 3. - Silberbeschlag 

vom Zedernholzsarg des Hl. Paulinus in Trier: S. Loeschcke in: Rhein. Ver. f. Denkmalpflege 29, 1936, 1, 

106. - Bronzebeschlag eines Kastchens aus Mainz Kastel im Landesmuseum in Bonn: W. Neuss, Die An- 

fange des Christentums im Rheinland (1933) Abb. 30. — Elfenbeinkamm aus Deir Abu Hennis in Kairo: 

C. R. Morey, Early Christian Art (Princeton 1953) Abb. 92. - Beschlagstiick aus der Sammlung Niessen in 

Koln: W. Neuss a. a. O. Abb. 36. — Kastenbeschlag aus Vermand: W. Neuss a. a. O. Abb. 32. — Elfenbein- 

diptychon aus Murano in Ravenna: G. Bovini a. a. O. 62 Abb. 32.

117) O. Marucchi - E. Segmiiller, Handbuch der christlichen Archaologie (Einsiedeln 1912) 378 Abb. 205.

118) J. W. Perkins, The shrine of St. Peter and its twelve spiral columns, in: Journ. Rom. Stud. 42, 

1952, 21.

119) Th. Klauser - F. W. Deichmann, RAC 1, 1157-1167 s. v. Baptisterium.
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II. Der Schirm

A. Nichtchristliche Antike

Die besonderen klimatischen Verhaltnisse der heifien Gebiete Nordafrikas und des 

Zweistromlandes zwangen den Bewohner dieser Landschaften schon friih dazu, sich auf 

irgendeine Weise vor der zerstdrenden Bestrahlung durch die Sonne zu schiitzen. Grobe 

Blatter und Geflechte mbgen aushilfsweise den notwendigsten Schutz geboten haben, 

doch mufite man darauf bedacht sein, ein Gerat zu entwickeln, das leicht transportabel 

und zugleich grofi genug als Schattenspender war120.

1. Agypten.

Auf einem agyptischen Relief der 11. Dynastie begegnet als primitives Beispiel eines 

Sonnenschutzes ein auf einer Stange befestigtes rechteckiges Dach, mit diagonalen Ver- 

strebungen an seiner Unterseite und an der Schmalseite angehangtem Fransentuch121. 

Sonstige Darstellungen von tragbaren Sonnendachern sind mir aus diesem Bereich nicht 

bekannt geworden. Vielmehr bediente man sich hier uberwiegend des Fachers, der in 

der Umgebung des Pharao in prachtvollen Exemplaren von Dienern getragen und durch 

stetige Bewegung nicht nur Schatten, sondern auch Kiihlung zu spenden geeignet war. 

Bonnet122 weist darauf hin, dab der Facher auch zum Symbol des Herrschers selbst 

werden kann und damit dies Gerat zum auszeichnenden Attribut umgewertet wird. Ein 

Schirm mit halbrundem Dach und Spannspeichen wurde im Grabe Tutanchamuns in 

Theben-West (XVIII. Dynastie) gefunden123. Aus dem gleichen Fundzusammenhang 

stammen die Reste eines zweiten Schirms.

2. Mesopotamien und Kleinasien.

Als altestes Beispiel des Schirms ist ein Relief des Begriinders des akkadischen Reiches 

Sargon-Sharrouken zu nennen. Darauf wird der Kbnig bei einer Opferhandlung von 

einem Diener begleitet, der ein leicht gewblbtes Schirmdach tragt. Von seiner Verspan- 

nung sind drei Speichen zu erkennen124. Im sumerisch-akkadischen Bereich bedeutet das 

Wort sillu = ’Schatten" und ’Schirm". Dasselbe bezeichnen auch die davon derivierten 

Wbrter salalu-sulalu. Das sumerische Schriftzeichen dafiir ist zusammengesetzt aus AN- 

SUR, namlich Himmel und einem Zeichen, dessen Grundbedeutung nicht feststeht125. 

Mbglicherweise handelt es sich hier erst um eine spatere kiinstliche Wortbildung akkadi- 

scher Zeit. Dennoch ist es bemerkenswert und fur die weitere Betrachtung wichtig, dab

12°) Bonnet s. v. Facher. RE IX A 952.

121) G. Maspero, Histoire ancienne des peoples de 1’Orient classique (Paris 1895-99) 290. Der Prinz Api 

inspiziert sein Totengemach. Der Prinz wird auf einer Sanfte getragen und von Mannern mit Sonnen- 

schirmen begleitet. Das 1884 entdeckte Grab war schon in der Antike zerstbrt worden, die Reste des Stein- 

materials wurden in einem Grab der XII. Dynastie wieder verbaut und befinden sich heute im Museum 

zu Gise.

122) Bonnet s. v. Schatten. - Auf der Aufienseite des Wagens Thutmosis IV. erscheint das Lebenszeichen, 

das ein Flabellum halt, womit der besondere Charakter des Gegenstandes hinreichend betont wird; vgl. 

Pritchard Nr. 316. Vgl. ferner A. Erman-Ranke, Agypten und agypt. Leben im Altertum (Berlin 1923) 

330 Abb. 152: Begriifiung des Kbnigs vor dem Tempel; 315 Abb. 143: Grofie Facher auf einer Sonnen- 

barke des Ammon.

123) Musee de Caire. Description sommaire 1956 Nr. 1581.

124) E. Unger, Sumerische und Akkadische Kunst (Breslau 1926) Abb. 33. Fragment einer Diorit-Stele auf 

den Namen Sargons, heute im Louvre Paris.

125) F. Delitzsch, Sumerisches Glossar 149. - H. Zimmern, Akkadische Fremdworter (1917) 25. - Ebert, 

Reallexikon XII 308 s. v. Sonnenschirm.
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wir hier sehr deutlich die Verbindung der Vorstellung Himmel mit dem Schirm aus- 

gedriickt linden.

Neben der bereits angeflihrten Darstellung des Gegenstandes auf dem Relief aus der 

Zeit um 2850 begegnen die nachsten Beispiele nicht vor dem 9. Jahrhundert v. Chr. 

Dab er in der Zwischenzeit bekannt war, ist anzunehmen, wenn auch die Zeugnisse 

fehlen, aber die Tatsache, dafi der Schirm nunmehr so verfeinert und reichverziert auf 

den Darstellungen erscheint, la£t auf eine Weiterbenutzung und Weiterentwicklung in 

diesem langen Zeitraum schlieBen. Auf assyrischen Reliefs wird der Schirm mit 2-5 

Speichen und flach gewdlbtem Schirmdach gezeigt, an einem Stab befestigt, der liber das 

Dach hinausragt und in einen granatapfelfbrmigen Knauf endet. Das Schirmdach ist aus 

Tuch. Auf diesem sind den Monumenten nach zu urteilen, Rosetten, Kreismuster und 

Bander wahrscheinlich aus Metallblechen aufgenaht. Auf dem ’schwarzen Obelisk‘ 

Shalmanesers III. folgt dem in einem Wagen stehenden Konig ein Diener mit Schirm, 

an dessen unterem Rand bllitenformige Anhanger befestigt sind126. Auch auf den 

Reliefs Assurnasirpals II. im Britischen Museum wie auch auf den Bronzereliefs des 

Tores von Balawat ist der Konig von einem Diener mit Schirm begleitet. Unter den fol- 

genden Herrschern wird dieses, offenbar schon zu einem feststehenden Attribut konig- 

licher Wlirde entwickelte Gerat in der Form grofier und im Dekor reicher ausgestaltet 

(so auf einem Relief Tiglatpileser III.)127. In der Zeit des Kbnigs Assurbanipal, um 

650 v. Chr., wird an den hinteren Rand des Schirmdaches ein langes, gleichfalls 

reich verziertes Tuch angehangt, dazu bestimmt, Nacken und Riicken der unter dem 

Dach schreitenden Personen zu schlitzen. Im persischen Machtbereich halten sich Form 

und Gebrauch des Schirms, und die Reliefs zeigen das Dach auf meist sechs halbrunden 

Speichen angebracht128.

Vereinzelt begegnet ein Schirm mit schuppenverziertem Dach auf einem Silberbecher 

des 7. Jahrhunderts aus Palastrina und auf einem Sarkophag aus Cypern129, ohne dafi 

aus der Darstellung ein Bezug auf den Gotter- und Herrscherkult zu erkennen ware.

In Kreta und dem mykenischen Griechenland ist der Schirm, soweit aus den Funden zu 

ersehen ist, nicht gebrauchlich gewesen.

3. Griechenland.

In Griechenland erscheint der Schirm auf den Darstellungen und in den literarischen 

Quellen ausschliefilich als Schattenspender zu praktischem Zweck, ohne jeden kultischen 

Bezug und heifit oxtaSstov und gilt als ein ausgesprochenes Zeichen fur die verfei- 

nerten Lebensformen und den zunehmenden Luxus. Den haufigen Darstellungen auf 

Vasenmalereien ist zu entnehmen, da£ er wie die persischen Schirme aus einem Strick 

Stoff besteht, das liber eine Anzahl Speichen - virgae - gelegt ist. Diese laufen zum Stab 

hin zusammen und sind in einen Ring eingelassen, der zugleich auch als Mechanismus 

zum Zusammenlegen dient130. Dab mitunter auch die griechischen Schirme von erheb-

126) Pritchard 351.

127) King Taf. 15. 20. 28. 41. 58. 62. - E. Unger, Assyrische und babylonische Kunst (Breslau 1927) Abb. 

56. — Zu dem Relief aus Koujoundjik in London (BM 124911) vgl. Relief im Louvre (AO 19904 und 

19905) aus dem Palast des Assurbanipal. Hier ist das Schirmdach fest auf den Wagen aufmontiert.

128) E. Schmidt, The Palace of Darius at Persepolis (Chicago 1953) 116. 226. 242. 257 Taf. 75. 76. 138. 

139. 178-181. 194.

129) W. Helbig, Bollet. del Instituto 5, ..., 117/31. - Antike Denkmaler 3,1, heute in New York.

130) A. Rumpf, Studies presented to D. M. Robinson (Saint Louis 1953) II 84-89. - Vgl. ferner F. Brom

mer, Kopf fiber Kopf, in: Antike und Abendland 4,42. Schon L. Deubner, Attische Feste, hat die von 

Buschor, Das Schirmfest (Jahrb. d. Inst.), gegebene Deutung der Schirmdarstellungen zuriickgewiesen. Liste
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licher GroEe waren, zeigt ein Vasenbild aus Ruvo im Museum zu Neapel. Hier wird 

der Schirm mit zwei Handen gehalten und steht auf dem Boden auf.

Auf agyptische und orientalische Gewohnheiten beziehen sich die Darstellungen des 

Schirms auf dem Nereidenmonument zu Xanthos und dem Grabmal von Gjolbaschi- 

Trysa. Sie zeigen den Gegenstand in der Umgebung der Herrscher131. Aus golddurch- 

wirktem Tuch besteht der bei Plutarch erwahnte Gegenstand, den Polysperchon bei der 

Reise des Konigs nach Phokis aufstellte132.

4. Rom und romische Provinzen.

Das umbraculum133 ist in der Kaiserzeit sehr beliebt und findet sich zu praktischem 

Gebrauch als Sonnen- und Regenschirm wiederholt bezeugt.

Als Herrschersymbol und Requisit des Kultes wird man die Darstellung des Schirms 

auf in Palastina gepragten Mtinzen des Herodes Agrippa I. deuten konnen134 (Taf. 12,1). 

Sicher kultische Bestimmung belegen die Schirme, die auf Mtinzen des Caracalla liber dem 

Baetyl zu Emesa angebracht sind und als Miniaturhimmel den Stein zieren, oder auf 

Aurei Elagabals vierfach auf dem Wagenkasten liber dem heiligen Stein erscheinen 

(Taf. 12,2)135.

B. Der Schirm in christlicher Zeit

Fur die Spatantike und die Zeit des frlihen Christentums sind die literarischen wie die 

monumentalen Belege recht dlirftig. Im Utrecht-Psalter136 ist David dargestellt, die 

Hande nach dem Tempel ausstreckend, wahrend ein Engel liber den Kdnig einen Schirm 

halt. Gleicherweise ist ein Schirmtrager hinter dem Papste auf Fresken in der Kirche 

San Silvestro in Rom dargestellt137 und auf einem roh geschnittenen Jaspis lombar- 

discher Herkunft ist, nach der Inschrift, Janninus III., Bischof von Pavia 884-924, 

unter einem Schirm stehend wiedergegeben.

In spaterer Zeit ist bei den Papstumzligen innerhalb und aufierhalb Roms der Schirm 

als auszeichnendes Herrschaftssymbol in Benutzung geblieben und als Rangzeichen ftih- 

ren diesen Gegenstand Abteikirchen und Titelbasiliken138.

Als Rangzeichen und Herrschaftssymbol ist der Schirm auch seit dem 2. Jahrhundert v. 

Chr. im Bereich der buddhistischen Religion, von Indien bis nach Java und China be- 

kannt geworden139.

der Darstellungen Jahrb. d. Inst. 38/39, 1923, 128. - Vgl. ferner M. P. Nilsson, A Crater in the Cleve

land Museum of Art. Men in Women attire, in: Acta Archaeolog. 13, 1942, 223.

131) F. Winter, Kunstgeschichte in Bildern 265. - O. Benndorf, Das Grabmal von Gjblbaschi-Trysa 

Taf. XII.

132) plut. Phok. 33,13.

133) luvenal 9,50. Ovid fasti II 311. Martial XIV 28,1; XI 73,6. Tibull II 5,97. Claudian Carm. XVII 

464. Amm. Marc. XXVIII 4,18.

Zu den in Noricum und Dalmatien verbreiteten Schirmen rechteckiger Form vgl. M. Abramic, Osterr. 

Jahreshefte 25, 1929 Beiblatt 53. - E. Diez, Norisches Madchen in besonderer Tracht, in: Osterr. Jahres- 

hefte 41, 1954 Beiblatt 107.

134) p. W. Madden, Jewish Coinage (London 1864) 104. - BMC Greek Coins Palestine S. 236 Nr. 1 

und 7, Taf. 26,1 und 2 und Taf. 39,15. 37-44 n. Chr.

135) BMC Greek Coins Galatia S. 239 Nr. 17 Taf. 27,14 und S. 241 Nr. 24 Taf. 28,2. - Cohen, Monnaies 

de 1’Empire Romain2 IV S. 349. 503,1 und 2. - RE VIII A Sp. 391, s. v. Varius Avitus Elagabal.

136) Cabrol-Leclerq 13 S. 1639 Abb. 9745 s. v. parasol.

137) Cabrol-Leclerq 2, 1781 Abb. 1954/55 s. v. camelaucum.

138) Ducange, Glossarium s. v. umbraculum.

139) In den Landern des Fernen Ostens erlangte der Schirm schon in der Zeit des Hellenismus als Zeichen 

der Wiirde besondere Bedeutung. Als Symbol Buddhas ist er auf Mtinzen aus Begram wiedergegeben; vgl.



60 Heinz Cuppers:

III. Der Baldachin

A. Beschreibung und Zweckbestimmung

Die seit dem Mittelalter iibliche Benennung des aus vier Stiitzen und horizontal dariiber 

gespanntem Tuche bestehenden Schreins als Baldachin hat ihren Ursprung in der Tat- 

sache, dafi fiir die wertvollen importierten Stoffe Bagdad Hauptbezugsquelle war. Von 

dem Stoffnamen ’bagdadisch‘ ging die Bezeichnung auf den ganzenGegenstand uber140.

Als ephemeres Schmuck- und Schutzgebilde besteht der Baldachin, dessen antike Be

nennung je nach Bestimmung und Verwendungszweck recht unterschiedlich ist, aus 

Holzstiitzen und dem Tuchdach, das zumeist als Flachdach erscheint. Die Flachen zwi- 

schen den Stiitzen sind immer gebffnet, so dafi Person oder Sache unter dem Baldachin 

wenigstens von drei, zumeist aber von alien vier Seiten her gesehen werden konnte. Zu 

dauernder Benutzung bestimmt, wird der Baldachin, unter Beibehaltung der auheren 

Form und Gliederung des Aufbaus, aus Stein oder anderen, witterungsbestandigen Ma- 

terialien gefertigt. Nach Material und Funktion stimmte er in dieser Form mit dem 

Ciborium iiberein, wiirde nicht das Flachdach als wesentliches Unterscheidungsmerkmal 

herangezogen werden. So sollen hier alle die Monumente einbezogen werden, die der 

aufieren Erscheinung nach als Baldachine benannt werden konnen, auch jene Archi- 

tekturgebilde, die durch Grbfie, Saulenstellung und Dachform sich dem Typus zuordnen 

lassen. Neben den als reine Zweckgebilde zum Schutz gegen Sonne und Regen aufge- 

stellten Baldachinen, Lauben und Pavilions sind hier nur jene Bauten von Belang, die in 

Verbindung mit dem Gotter-, Herrscher- und Totenkult erscheinen.

B. Der Baldachin im aufierchristlichen Bereich

1. Agypten.

Die in Agypten schon in sehr friiher Zeit ausgepragte Vorstellung, im Konig eine In- 

karnation des Gottes Horus zu sehen, brachte es mit sich, dab man den Raum, in dem 

der Konig bei kultischen Feiern, den Kronungsfestlichkeiten und den Gotterfesten Platz 

nahm, mit einem besonderen Gehause versah, das ihn aus der Menge der Kultteilneh- 

mer absonderte und erhob. In den oftmals abgebildeten Doppelschreinen wurden aber 

auch die Standarten, Bilder und Fetische der verstorbenen Vorfahren aufgestellt. Im

Ch. Masson, Memoirs on ancient coins found at Begram in theKohistan of Kabul, in: Journ. Asiatic Soc. of 

Bengal 3, 1834 Taf. 26,3. Durch Anthropomorphisierung des Symbols wird in der Folgezeit der Religions- 

stifter unter einem Schirm oder dem grbheren Baldachin dargestellt, und auch dieFiirsten, die ihn besuchen, 

erhalten dieses auszeichnende Attribut, vgl. Artibus Asiae 13, 1950, 63. Ferner Al. C. Soper, Aspects of 

light symbolism in Gandhara sculpture.

Die hervorhebende und heiligende Funktion hat der Schirm in diesen Landern bis in die Neuzeit bewahrt 

(Encyclop. of Religions and Ethics s. v. Regalia 10,637 und s. v. marriage 8,462) und noch 1855 sprach der 

Konig von Burma von sich als dem Monarchen, der liber die grofien, den Schirm tragenden Fiirsten der 

Lander des Ostens herrsche.

Im christlichen Bereich hat der Schirm erst im Mittelalter grofiere Bedeutung erlangt und wird zum Herr- 

schaftszeichen des Souverans im Wappen der Papste; vgl. Ducange s. v. umbellum. Dort auch die ver- 

schiedenen Benennungen des Gegenstandes in byzantinischer Zeit.

Auf alteres Brauchtum im Sinne der Miinze von Palastina der Zeit des Agrippa I. ist der Schirm als Herr- 

schersymbol im abessinischen Bereich zuruckzufiihren. Bis zur Reform des Hofzeremoniells im Jahre 1935 

zeigte sich der abessinische Kaiser stets unter einem Schirmdach in der Uffentlichkeit. Dieser Schirm be- 

stand aus blauem Tuch in der Farbe des Himmels und trug sieben, in massivem Gold aufgesetzte oder 

eingewebte Sterne, die den Anspruch des Herrschers als ’Ordner des Kosmos' sichtbar bezeugen.

Vgl. auch Ducange s. v. baldakinus. - Diet. Antiq. Class, s. v. umbraculum, skiadeion.

14°) O. Treitinger, RAC 1,1150-1153 s. v. Baldachin.
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grofien Saale des sed-Festes in Bubastis stehen auf hohem Podium vier Schreine, in 

denen der Konig auf dem Throne sitzend die Krone aus der Hand der Gotter in Emp- 

fang nimmt141. Im Siidwest-Hof des Heb-sed-Festes des Djoser-Bezirks in Sakkara sind 

zwei Kapellen mit einer Stufenanordnung, die vielleicht zu einem Thronsitz flihrten, 

und im Hof desselben Bezirks ist eine grbfiere Basis oder ein Podest erhalten mit seit- 

lichen Treppenaufgangen, die zu den Doppelschreinen als Thronbaldachin hinauf- 

flihrten142.

Die in Relief und Malerei erhaltenen Darstellungen lassen erkennen, dab die Baldachine 

aus Mattengeflecht und Stoffen bestehen, die mit reichem Ornamentschmuck aus edlen 

Metallen, Fayence und Malerei versehen waren. Die Grundelemente des Aufbaus sind 

die Stiitzen, zierliche Saulen, mit einer horizontalen Verstrebung, auf der das Dach auf- 

gelegt ist. Eine abgewandelte Form vertritt der heute in Boston befmdliche Schrein der 

Kbnigin Hetepheres E, der Mutter des Cheops aus der Zeit um 2700 v. Chr.143. Auf 

vierkantigen Hblzern stehen im Geviert vier Pfosten, zwischen denen an den Seiten je 

drei, an der Riickseite vier Knaufstiitzen eingelassen sind. An der Oberseite werden 

Stiitzen und Pfosten durch entsprechende Horizontalleisten gehalten, an denen, wie auch 

an den Bodenbalken, Osen angebracht sind, dazu bestimmt, eine Tuchverspannung zu 

befestigen. Alle Teile dieses Gestells bestehen aus Holz und sind mit hieroglyphenge- 

schmiickten Goldblechen beschlagen. Ein ahnlicher Baldachin wurde auch in der Djoser- 

Pyramide aufgefunden144.

In Malerei ist die Errichtung eines Baldachins in dem Grab 100 der Nekropole Cheikh 

Abd el Gournah in Theben-West dargestellt145.

Da der Konig mit den gleichen Kraften begabt ist wie die Gotter, verbindet sich bald 

die Vorstellung des Himmels mit dem Baldachin, unter dem der Konig bei den Festen 

Platz nimmt146. Wie der Himmel auf vier Pfeilern ruhend gedacht wird, so soil sich die 

Macht des Herrschers liber das Erdrund erstrecken bis hin zu den Grenzen, wo die Him- 

melspfeiler auf der Erde ruhen. Diesen Herrschaftsanspruch versinnbildlichen auch die 

Reliefs von Bubastis, die vier Baldachine zeigen mit den Beischriften Nord-Siid-Ost- 

West147. Wie bereits bei den Ciborien zu erwahnen war, zeigen agyptische Darstellun

gen zwei Thronschreine meist verschiedener Form, die die Herrschaft des Kbnigs liber 

die beiden Reichsteile Ober- und Unteragypten andeuten sollen148.

Zur Bezeichnung der Baldachinsaulen, die einen Gbtterschrein zieren, aber auch in Ver

bindung mit den auf den heiligen Barken liber den Mumien stehenden Baldachinen wird 

die Hieroglyphe AAAOUI = Saulchen gebraucht. Daneben bezeichnet die Hieroglyphe 

AFD jenen quadratischen Bau, in dem der Konig wahrend des Festes sed Platz nimmt. 

Nach Meinung mancher Wissenschaftler steht das Wort AFD mit dem koptischen 

ABHT-ABOT-AOYBHT = Monasterium - mansio in Verbindung149. Von der pracht-

141) Frankfort, Kingship 88 und 95.

142) Frankfort, Kingship 369 Anm. 21.

143) Bull, of the Museum of Fine Arts Boston 30, 1932, 56. Mafie: 3,20 m lang; 2,50 m breit und 

2,20 m hoch.

144) Bull, of the Museum of Fine Arts Boston 30, 1932, 57.

145) P. E. Newberry, The life of Rekhmare (Westminster 1900) Taf. 18.

146) Bonnet, s. v. Himmel. Vgl. auch Frankfort, Kingship 32.

147) Moret 43 und Abb. 70. Frankfort, Kingship 88.

148) Frankfort, Kingship Abb. 25. Deir el Bahari 2 Taf. 64.

149) G. Jequier, Materiaux pour servir a 1’etablissement d’un dictionnaire d’Archeologie Egyptienne, 

in: Bullet. Inst. Franc. Archeol. Orientale 19, 1921, 1 f.

Vgl. auch die zahlreich erhaltenen Totenschiffchen mit zierlich gegliederten Baldachinaufbauten z. B. aus 

dem Grabe des Tutenchamon und des Cheops.
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vollen Ausgestaltung derartiger Baldachinbauten vermogen die in Malerei und Relief 

iiberlieferten Darstellungen eine gute Vorstellung zu vermitteln. So ist im Totenbuch 

des kbniglichen Schreibers Hunefer im Britischen Museum Osiris unter einem Baldachin 

auf hohem Podium sitzend dargestellt. Die Uberdeckung ist ringsherum mit Uraen ver- 

ziert150. Uberreichen Schmuck zeigt auch das ’Goldene Schiff‘ des Amon Ra, ein schwim- 

mender Baldachin, dessen Aufbauten mit doppeltem Uraenfries gesaumt sind151, und 

auch die Mumien der Verstorbenen werden bei den verschiedenen Zeremonien der To- 

tenfeiern immer wieder unter fein gegliederten und reich geschmiickten Baldachinen 

dargestellt152.

Die Baldachine erfreuen sich besonderer Beliebtheit und weiter Verbreitung in der Zeit 

Thutmosis III., Amenophis II. und Thutmosis IV., und der Wunsch, den Himmel iiber- 

all als Schutz zu haben, fiihrt wohl auch dazu, dafi man den Decken der Grabkammern 

eine gleiche Gliederung gibt, wie sie der Baldachin zeigt, d. h. man malt die Decke mit 

einem Matten- oder Sternenmuster aus, und setzt in den Raumecken die erforderlichen 

Stiitzen gleichfalls in Malerei hin153.

In verkleinerter Form ist in Edinburgh ein Prothesisbaldachin erhalten, der - ringsum 

offen - auf Saulen und Pfeilerchen ein Wolbdach tragt und an der Vorderseite einen 

flachen AbschluB mit Uraen und gefliigelten Sonnenscheiben hat154. Fur die in den Tem- 

peln und im Freien aufgestellten Figuren der Gotter und Kbnige fertigte man auch 

festere Baldachine aus Stein, die jedoch in ihrem Aufbau deutlich die urspriinglichen, 

aus Holz- und Mattengeflecht bestehenden Baldachine wiedergeben, so dab bei gleicher 

Funktion kein eigentlicher Unterschied zu den Ciborien der oben besprochenen Art fest- 

zustellen ist, will man nicht die Form der Dachaufbauten und den Grundrifi als unter- 

scheidende Merkmale heranziehen (Kuppel - runder, polygonaler GrundriB). Als pracht- 

voll gearbeitete monolithe Kultkapellen waren der Granitschrein im Louvre aus dem 

Tempel der Isis in Philae155 und der noch in Edfu stehende Schrein156 zu erwahnen. 

Andere Baldachine waren - wie es Reliefdarstellungen beweisen - auf kleine Rader 

montiert und konnten, trotz des offenbar grofien Gewichtes, transportiert werden157.

Die gleichen Elemente der alten Holzbauten zeigen ferner auch die grohen Steintempel, 

die eine Folge hintereinander und ineinandergeschobener Baldachine wiedergeben, wie 

dies an den Grundrissen der Tempel in Denderah, Karnak, Edfu und Luxor abzu- 

lesen ist.

Von einem von Amasis nach Theben gestifteten Baldachin ist in den Berliner Museen 

das Holzgestell erhalten geblieben, das, bei Prozessionen mit einem Tuch verkleidet, ein 

Bildwerk zierte158.

15°) E. Stier, Weltreiche des Alten Orients. Die neue Propylaenweltgesch. 1 (1940) 152-53.

151) G. Foucart, Un temple flottant. Monum. Plot 25, 1921, 143.

152) Vgl. zahlreichen Darstellungen der Leichenziige und Mumienaufstellungen (z. B. Konigsgraber 

Theben West, Grab des Nakht, Theben und Grab 1 in Deir el Medineh Theben West).

153) M. Wegner, Stilentwicklung der thebanischen Beamtengraber. Mitt. Inst. Kairo 4, 1933, 55. - Him- 

melsdecke mit astronomischen Darstellungen im Grab des Senmut. Bull. Metropolit. Museum. Suppl. 

Egypt. Expedition (1925-27) 40. - F. W. Deichmann, RAC 3, 629-643 s. v. Decke.

154) Jahrb. d. Inst. 9, 1894, 235.

155) Monolither Naos im Louvre von Ptolemaios VII. der Isis nach Philae geweiht. Andere Beispiele 

bei Moret 201.

156) G. Maspero, Gesch. der Kunst in Agypten (Stuttgart 1913) 220 Abb. 419. Monolither Naos im Tem

pel zu Edfu aus Granit.

157) Mariette, Denderah (Paris 1870) 4 Taf. 9.

158) A. Erman, Die Religion der Agypter (Berlin 1934) 181 Abb. 77. Der Holzschrein besteht aus einer 

Trageplatte, vier schrag nach innen stehenden Stiitzen, die im unteren Drittel durch Querholzer verbunden 

sind. Oben rundumlaufend eine Leiste.
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Die gleiche Form haben die auf Ostraka und Wandmalereien erscheinenden Wochen- 

lauben, die deutlich erkennbar aus Zweigen und Weinranken bestehen159.

2. Zweistromland und Kleinasien.

Im Zweistromland und in Kleinasien sind die Anwendungs- und Konstruktionselemente 

der Baldachine im Wesentlichen den in Agypten nachweisbaren verwandt, nur daE im 

Grabkult bisher Parallelen nicht festgestellt werden konnten. Da der monumentale Be- 

stand sehr stark zerstbrt ist, sind wir fast ganz auf Werke der Kleinkunst, Tonreliefs 

und Siegelzylinder angewiesen. Einige Siegel der Pierpont Morgan Library zeigen den 

Wassergott EA in einem rechteckigen Feld, das einmal an den Ecken schlaufenartige 

Osen hat, ein andermal von Wasser umflossen ist und den Gott auf einem Stufenunter- 

bau wiedergibt. Dabei sitzt der Gott unter einem Baldachin, von dessen horizontaler 

Uberdeckung drei dreieckige Flatten, wohl aus Metall zu denken, herabhangen. Ein 

Tonrelief aus Nippur, das nach v. Buren um 2350 v. Chr. zu datieren ist, zeigt einen 

Thron unter einem Rundbogen, liber dem als horizontale Unterteilung das eigentliche 

Baldachindach angedeutet wird160. Zwischen lanzenformigen Stiitzen ist das Baldachin- 

dach als Fellbahn auf einem anderen Rollsiegel liber einem Altar mit Pferdeprotome 

wiedergegeben161.

In Assur konnten im Tempel der Ischtar, den Tukulti Ninurta um 1260 v. Chr. erbaut 

hatte, die vier Einlafildcher, in denen die Stiitzen eines Baldachins standen, festgestellt 

werden, ohne dab liber den weiteren Aufbau Naheres auszumachen ware162. Zusam- 

menlegbar und leicht transportabel miissen jene Baldachine gewesen sein, die auf den 

Reliefs des Bronzetores von Balawat in alien Stadien der Feldzlige Shalmanesers er- 

scheinen und von denen einige Beispiele ihrer aufieren Form und des damit verbundenen

Bei den Prozessionen wurden die beiden Seiten durch Tiicher verhangt. Der Schrein war von Amasis nach 

Theben geweiht worden.

159) E. Brunner - Traut, Die Wochenlaube, in: Mitt. Inst. f. Orientforschung 3, 1955, 11. Ostraka wie Wand

malereien zeigen die niederkommende Frau mit dem Kinde unter einer Baldachinkonstruktion oder in 

einer Laube aus Pflanzen- und Weinranken. Es sind die gleichen Lauben, die bei festlichen Anlassen im 

Freien aufgestellt werden, bei Begrabniszeremonien erscheinen, oder uber den Gbtterbildern und Thronen 

zur Anwendung gelangen und mit Trauben und Blattwerk und anderem Dekor behangen werden. Die 

Lauben stellen geradezu einen Ersatz dar fur die festeren Kioske. Bei diesen wurde jedoch auch der Blatt- 

und Bliitenschmuck beibehalten und in Fayence nachgebildet. Vgl. hierzu auch C. R. Williams, Wall 

decorations of the main Temple of the Sun at El Amarneh, in: Metropol. Studies 2,2,135.

16°) Corpus of Ancient Near Eastern Seals in North American Collections 1. The Pierpont Morgan 

Library Nr. 202. Schwarzer Serpentin. Akkadische Periode um 2360 v. Chr.

H. Frankfort, Gods and Myths on Sargonid Seals, in: Iraq 1/2, 1934/35 Taf. 4 b und c. Deutlicher erkenn

bar ist der Baldachin auf dem Siegelzylinder Frankfort a. a. O. Taf. 4 a, der den Wassergott EA in einem 

allseitig offenen Schrein zeigt. Von der horizontalen Uberdeckung hangen drei dreieckige Flatten herab, die 

wohl aus Metall gefertigt zu denken sind. Als Thronbaldachin wird man die Darstellung auf dem Relief 

aus Nippur anzusprechen haben. E. D. van Buren, Clay figurines of Babylonia und Assyria (London 

1930) 33 Abb. 160. Vgl. ferner H. Danthene, L’image des trones vides et des trones porteurs des symboles 

dans le Proche Orient ancien, in: Melang. Syrien 2, 1939, 857.

161) A. Frottingham, A protoionic Capital and Bird worship, in: Am. Journ. Arch. 3, 1887, 60 Taf. 7,2. 

Diese Darstellung sichert die Verwendung der Baldachine im Gotterkult, wie auch der Siegelzylinder Corp. 

Ancient Near Eastern Seals a. a. O. Nr. 1094 den gleichen Gegenstand liber einem stiergestaltigen Kult- 

bild zeigt.

Doch sei hier schon darauf hingewiesen, dafi manche der auf den Siegein erscheinenden ’Rahmungen‘ liber 

Bildern auch als Tore in Betracht kommen. Andere jedoch, die mit Fliigeln ausgestattet sind, wird man 

eher in Zusammenhang mit Baldachinen bringen wollen.

162) W. Andrae, Gotteshaus im Orient 43. - Im Hofe des Steinstifttempels in Uruk-Warka wurden in dem 

Gipsestrich die Abdrucke eines aus Binsengeflecht bestehenden Baldachins freigelegt. Nach der Anzahl der 

Abdriicke ist der Aufbau verschiedentlich erneuert worden und iiberdeckte einen herdartigen Altar. Die 

aufgefundenen Reste datieren in die Zeit um 3000 v. Chr. H. Lenzen, Die Deutschen Ausgrabungen in 

Uruk von 1954-1957, in: Neue Deutsche Ausgrabungen im Mittelmeergebiet und im Vorderen Orient, 

1959, 16 f.
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komplizierten Aufbaus wegen, den Ciborien zugerechnet wurden163. Von dem Reich- 

tum, mit dem diese Baldachine ausgestattet waren, vermogen die Reliefs am Palaste in 

Persepolis einen ungefahren Eindruck zu vermitteln (Taf. 12,3)- Am unteren Rand der 

Baldachintiicher ist ein Netzwerk geflochtener Schniire mit herabhangenden Bommeln 

angebracht, fiber denen zwischen drei mit Rosetten geschmiickten Bandern zwei Zonen 

mit nach der Mitte zu schreitenden Lowen und die gefliigelte Sonnenscheibe Ahura- 

Mazdas angebracht sind164. Dab dieser Schmuck aus edlem Metall aufgenaht zu denken 

ist, machen Funde aus den siidrussischen Kurganen wahrscheinlich. In einern reichen 

Konigsgrab bei Maikop wurden die Reste eines Thronbaldachins geborgen, dessen Tuch- 

uberspannung mit 135 Lowen, Ochsen und Rosettenreliefs aus Gold besetzt war, wah- 

rend die etwa 1 m langen Stiitzen und Tragestangen aus Silber und Gold bestanden 

und plastische Ochsen als Griffhalter aufwiesen165.

3. Griechenland, Rom und romisches Reich.

а. Der Baldachin im Totenkult. Als alteste Zeugnisse fur den Gebrauch des 

Baldachins im Totenkult kbnnen Darstellungen der Prothesis auf geometrischen Ge- 

faBen dienen. Sie zeigen iiber dem auf der Kline liegenden Toten Tiicher, die mit 

Schachbrettmustern verziert und auf Stiitzen gespannt oder aufgehangt sind 166.

Nach Thukydides II 24 wurde im Winter des Jahres 431 v. Chr. die Leichenfeier der 

im Kriege zuerst gefallenen Athener bffentlich begangen. ’Erst stellen sie die Gebeine 

der Verstorbenen drei Tage nacheinander aus ’Gxr]vip> crwirjoavxE^.

Mit Brueckner halte ich die Datierung dieser oxrjvT] auf einen Baldachin fiir wahrschein

lich, wahrend andere in diesem Gebilde nur eine einfache Tribiine zum Aufstellen der 

Urnen erkennen mbchten167.

Neben dem bereits erwahnten Baldachin aus dem Kurgan bei Maikop bestatigen jiingere 

siidrussische Funde aus Kelermes den Gebrauch des Gegenstandes im Totenkult des

б. Jahrhunderts. Danach waren Baldachine entweder bei der Prothesis iiber dem Toten 

oder bei den Wagenziigen auf dem Wagenkasten aufgestellt168.

Den Brauch, den toten Konig auf einem Wagen durch sein Reich zu fahren, bezeugt 

Herodot IV 71 fiir die Skythen. In Anlehnung daran bestanden bei dem in der antiken 

Literatur ausfiihrlich beschriebenen Leichenwagen Alexanders d. Gr., die Aufbauten 

nach Diod. XVIII 26 aus einem Saulenperistyl und einem ’kamara‘ genannten Wolb- 

dach169.

Augusteischer Zeit gehort die Darstellung eines Leichenzuges auf einem Relief aus 

Aquila an: An der Seite einer Totenbahre ragen zwei breite Stangen hoch, die eine hori-

163) King Taf. 29.

164) E. Schmidt, Persepolis 1 (Chicago 1954) Taf. 22. 75-77. 79. 99. 105 und 180 b.

165) Ebert VII 347 s. v. Maikop. Zur Zeitstellung dieser Graber und der Beifunde vgl. Tallgren, Eurasia 

Septentrionalis 9, 1934, 31.

M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia (Oxford 1922) 20.

186) Dipylon Vase Athen Nat. Museum Nr. 1578. - E. Pottier, Vases du Louvre (Paris 1879) 20. G. 

Richter, Am. Journ. Arch. 19, 1915, 385 f. - F. Villard, Corp. Vas. Ant. Paris (Musee du Louvre 18) 

11 Taf. 1,1; 13,1; 14,8.

167) A. Brueckner, Arch. Anz. 36, 1921, 245. - Classen-Steup, Thukydides (Berlin 1884).

168) M. Rostovtzeff, Iranians and Greeks in South Russia (Oxford 1922) 48. Die Baldachine wurden ent

weder iiber dem Toten bei der Prothesis aufgestellt oder waren auf Wagen montiert, auf denen der Tote 

zum Bestattungsplatz gefahren wurde. In einem Grab in Elisavetgrad wurden gleichfalls Reste eines Bal- 

dachindekors gefunden, der aus goldenen Adlern mit ausgebreiteten Schwingen bestand.

169) K. F. Muller, Leichenwagen Alexanders d. GroBen (Leipzig 1905). Tonnenfbrmig ist auch das Dach, 

das auf vier Saulen ruhend iiber einem Toten auf einer Wandmalerei in Kertsch gezeigt wird (S. Reinach, 

Antiquites de la Russie meridionale [Paris 1891] 212 Abb. 194).
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zontale Deckleiste tragen. Den so gebildeten Rahmen fiillt ein mit Sternen und einem 

Halbmond verziertes Tuch, das in der Darstellung zugleich einen wirkungsvollen Hin- 

tergrund bildet und wohl als horizontal gespanntes Baldachindach aufzufassen sein 

diirfte170.

Auf einen baldachinformigen Aufbau wird man auch das bei Cass. Dio LXXIV 4,2 

bezeugte Peristyl deuten wollen, das aus Gold und Elfenbein bestand und anlahlich 

der Bestattung des Pertinax auf dem Forum errichtet wurde. Dieses aTotyov m-

q'lotvXov stand auf einem altarahnlichen Unterbau.

Wesentlich grower ist der Bau, den Herodian IV 2 fur die Bestattungsfeierlichkeiten 

beim Tode des Severus bezeugt. Auf einem leuchtturmartigen Unterbau stand ein 

Schrein, in dem der Tote niedergelegt war171.

Dem Bereich des Heroenkultes ist eine Reihe von Darstellungen zuzuweisen, die den 

Baldachin in die dauerhaftere Steinarchitektur iibertragen wiedergeben. Auf uber zwan- 

zig Reliefs und Vasenbildern erscheint seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. Herakles neben 

einer offenen Architektur, die aus einem Stufenunterbau, vier Pfeilern oder Siiulen und 

einem Flachdach, das zuweilen mit Zweigen geschmiickt ist, besteht172. Auf zwei Relief- 

darstellungen kommen Besucher mit Opfertieren an diesen Bau heran, was die Vermu- 

tung nahelegt, dab es sich bei diesem Aufbau um die Uberdeckung einer Opfergrube 

handelt, an der dem Heros Opfer gebracht wurden. Als Parallele ist der Befund im 

Asklepieion in Athen heranzuziehen, wo an der gemauerten Grubeneinfassung gleich- 

falls die Basen eines ahnlich zu erganzenden Aufbaus gefunden wurden173.

Als offene Baldachinarchitektur wird man auch das bei Pausanias VI 24,9 erwahnte 

Grabmal des Oxylos zu erganzen haben: ’das Gebaude ist nicht hoch, hat keine Wande, 

Saulen von Eichenholz tragen das Dachc, und das Schutzdach tiber der Saule des Oino- 

maos im Heiligtum von Olympia ist nach Paus. V 20,6 nicht wesentlich anders geartet.

b. Der Baldachin im Gotter- und Herrscherkult. Verschiedene Nachrichten 

und Monumente erweisen die Verwendung des Baldachins als auszeichnendes Attribut 

im Gotter- und Herrscherkult. Der Scholiast zu Aristoph. Eccl. 18 erwahnt im Zusam- 

menhang mit den am 12. Skirophorion gefeierten Fest, dab die Priesterin der Athena 

Polias und der Priester des Poseidon Erechtheus am Feste der eleusinischen Gottheiten, 

unter einem oxiddetov gehen und sich von der Akropolis zu einem Skira genannten Ort 

begeben, der an der heiligen StraBe nach Eleusis lag174: to oxlqov oxiddeiov eoti fieya. 

Dieses grohe skiadeion wurde von den Angehbrigen des Geschlechtes der Eteobutaden, 

die auch die Priestertiimer besetzten, getragen. Demnach war dieses Dach so groh, dab 

mehrere Personen es tragen helfen mufiten, so dafi es sich wohl um einen grofien Balda

chin im Sinne unserer heute noch gebrauchlichen Prozessionsbaldachine handeln mufite, 

nicht um den leichteren und kleineren Schirm. Die bfter herangezogenen Schirmdarstel-

17°) Rom. Mitt. 23, 1908, 15 Taf. 4.

171) Dauerhaftere Form verlieh man dem Baldachin, indem man die Sarkophage wie einen offenen 

Schrein mit Nischen und Stiitzen gliederte, eine Vermutung, die bereits an anderer Stelle geaufiert wurde: 

R. Delbrueck, Der romische Sarkophag in Melfi. Jahrb. d. Inst. 28, 1913, 278.

172) A. Frickenhaus, Athen. Mitt. 34, 1911, 113. - P. Mingazzini, Le representazioni vascolari del Mito 

del? Apoteosi di Herakles. Mem. Real. Acad. Naz. dei Lincei. Classe Scienza mor. stor. filolog. Serie 6 

Vol. 1 Fasc. 6 (Rom 1925) Taf. 7 und 8. - Hesperia Suppl. 12 Taf. 24 Nr. 255. - J. N. Svoronos, Das 

Athener Nationalmuseum (Athen 1908) Taf. 101 und 121. - O. Walter, Der Saulenbau des Herakles. 

Athen. Mitt. 62, 1937, 41. - C. V. A. Brit. Museum 7 III J c Taf. 102, 2.

173) w. Judeich, Topographie von Athen2 (Miinchen 1931) 321.

174) L. Deubner, Attische Feste (Berlin 1932) 45. - RE III A 530 ff. s. v. Skira.
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lungen der Vasenmalerei haben mit diesem Fest nichts zu tun, wie A. Rumpf ausfiihr- 

lich dargelegt hat175. Uber den Herrschern und Gbttern erscheint der Baldachin ofter 

in der Vasenmalerei, so auf der Vase mit den Leichenspielen fur Patroklos in Neapel, 

als uber vier diinne Saulen oder Stabe gespanntes Tuch. Im Hintergrund sind zwei 

Rader aufgehangt, ein letztes symbolisches Uberbleibsel der Zeit, da man noch Thron 

und Gbtterschrein auf Wagen fuhr176.

Auch die Unterweltsvasen zeigen den Baldachin liber dem Herrscherpaar Persephone 

und Pluton177, wahrend eine Vase aus Spina, heute in Ferrara, neben dem thronenden 

Paar lakchos und Hekate nur die Stiitzen eines solchen Uberbaus zeigt178. Auf einen 

Rahmen reduziert wird der Baldachin auf einer Vase des 4. Jahrhunderts uber dem 

Gotterpaar Zeus und Hera wiedergegeben179. Aus golddurchwirktem Tuch, das auf 

zierlichen Saulen, die gleichfalls geschmuckt sind, ruht, bestehen die Baldachine der 

Alexanderzeit, die liber dem Thron oder im Festzelt aufgestellt wurden180. Ein mit 

dem Himmelsgewblbe verziertes Zelt.. ovQavocpoQov ...bezeugtAthenausII48/49 

als Geschenk des Artaxerxes an den Kreter Entimos. Ein Baldachin der Form, wie ihn 

die Reliefs aus dem Palaste zu Persepolis zeigen, ist fragmentarisch liber einer Gottin 

auf dem Telephosfries vom groBen Altar von Pergamon erhalten181. ^Qvaonaoxog ist der 

Plut. Anton. 26 erwahnte Baldachin, unter dem Kleopatra bei ihrem Besuch des Anto

nins auf dem Schiff wie eine Aphrodite geschmlickt sich ergotzte.

Nur leicht aufgehangte Tlicher mit einer bunten Musterung zeigen die Freshen der Syn- 

agoge zu Dura Europos (heute in Damaskus) auf dem Bild mit einer Auffindung und 

Bergung des Moses182. Plastische Bildwerke, die im Freien oder im Tempel standen, 

wurden mit Baldachinen versehen, wobei zu der Funktion des Schiitzens schon die des 

Schmlickens hinzutritt. So wurden die Gotterbilder, die in Delphi anlafilich der durch 

die Bautatigkeit der Alkmeoniden bewirkten Veranderungen in den Tempel versetzt 

wurden, zunachst in ’olxoF genannten Gehausen aufgestellt, und — wie manche Vasen- 

bilder bezeugen - scheint auch der Omphalos zeitweise unter einem Baldachin als 

Schutz- und Zierdach aufgestellt gewesen zu sein183.

Unldsbar erscheinen die Schwierigkeiten, die sich einer Deutung der Korenhalle am 

Erechtheion entgegenstellen. Schon W. Dbrpfeld hat die Vermutung ausgesprochen, dab 

die Korenhalle mehr als ein einfaches Treppenhaus oder was auch immer sei, und dab 

die Koren, gewissermahen zu Stein geworden, einen Baldachin liber das Grab des 

Kekrops halten. Neben der Tatsache, dab man sich offenbar nicht entschlieBen konnte, 

das Grab mit in den geplanten Bau einzubeziehen, nachdem schon das Chasma und die 

Burgschlange im Tempel neben anderen Kultmalen Aufnahme gefunden hatten, ent- 

schied man sich flir eine Lbsung, die stets als ein Anhangsel an dem grohen Baukorper 

empfunden werden mufite, und die nur aus religidsen Griinden zu rechtfertigen war.

175) A. Rumpf, Studies presented to D. M. Robinson Bd. 2 (1953) 85.

176) Furtwangler-Reichhold 2,159 Abb. 41.

177) Z. B. Arch. Zeitung 1844 Taf. 13. Apulischer Volutenkrater in Karlsruhe, Bildhefte des Badischen 

Landesmuseums Karlsruhe, 1. Antike Vasen Abb. 29.

178) S. Aurigemma, Il R. Museo di Spina. (Ferrara 1935) 210. N. Alfieri-E. Arias, Spina (Miinchen 1958) 

Abb. 74 und 75.

179) Ch. Picard, La Mort de Sarpedon. Acad. Inscr. et belles Lettres. Comptes Rendus 1953, 103.

180) plut. Alex. 37,5. - Athen. V 196 b.

181) Pergamon III 2 (1910) 195. 210 Taf. 32,6.

182) Ch. Kraehling, Dura. Final Report VIII (New Haven 1956), 1. The Synagogue 169.

183) H. Pomtow, Die Tempel der anderen Gotter in Delphi. Philologus 25, 1912, 41. RE s. v. Delphoi. RE 

s. v. Omphalos. RE Suppl. 5,130 zur Aedicula liber dem Omphalos.
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Das von den Koren getragene Flachdach entspricht in der auberen Form und in der 

Funktion durchaus unseren Baldachinen und darf diesen wohl gleichgesetzt werden, 

auch wenn die literarischen Zeugnisse daflir mehr als dlirftig sind184.

Einen offenen Viersaulenbau rekonstruiert Stevens liber dem Bilde der von Phidias185 

geschaffenen Meter im Metroon zu Athen186. Im Peribolos des Apollon zu Korinth 

wurde eine offene Baldachinarchitektur nachgewiesen, von der noch die vier Basen im 

Abstand von 3,70 m im Geviert festgestellt werden konnten187. Auch die Gotterbilder 

der Hygieia und des Asklepios im Asklepieion zu Korinth waren in der alteren vor- 

hellenistischen Anlage unter einem Baldachin aufgestellt, wie die in dem Felsboden der 

Celia sichtbaren Locher erkennen lassen188, die in einem Abstand von 2,10 zu 3,10 m 

vor der Ruckwand eingearbeitet sind.

Ebenso unsicher wie in Bezug auf die Korenhalle ist die Frage der Aufstellung der 

praxitelischen Aphrodite zu Knidos zu beantworten, von der es einmal heifit (Plin. 

36,4,21), dab die Statue in einer Aedicula, die auf alien Seiten offen war und die Be- 

trachtung von alien Seiten ermbglichte, aufgestellt war, wahrend Pseudolukian Erotes 

13 die Statue in einem Schrein mit zwei Tiiren aufgestellt sein lafit189.

In mehrfacher Hinsicht erwahnenswert sind Beobachtungen, die in Capua gemacht wer

den konnten. Von einem Podium, zu dem eine breite Freitreppe fiihrte und das in den 

GrundmaBen etwa 3,80 zu 6,50 m zu rekonstruieren ist, wurden Gesimsblocke mit Vor- 

merkungen fur Saulen gefunden, die zu einem baldachinartigen Aufbau gehbren, der 

wenigstens von sechs Saulen getragen wurde und in Ubereinstimmung mit einer in der 

Nahe gefundenen Aedicula190 liber einem Altar und einer Kultstatue errichtet war191.

Kyprische Mlinzen und Gemmen der Kaiserzeit geben das berlihmte Kultbild der Insel, 

den Baetyl, unter einem Baldachin wieder, der nur geringfligig von der Darstellung des 

alteren Siegelzylinders192 abweicht und zwischen vier Staben ein rundgeformtes Dach 

aus Tuch oder Fell, gleichsam schwebend, zeigt. Zur Verstarkung des Symbolgehaltes 

sind oberhalb noch ein Halbmond und ein Stern aufgesetzt193.

Unter einem Baldachin stehen Juppiter und Libertas auf Mlinzen des C. Egnatius, und 

vergleichbar mit den oben erwahnten griechischen Darstellungen wird auch Herakles 

unter einem solchen Aufbau dargestellt194. Eine Sonderform stellt die nur in zwei 

Exemplaren erhaltene Mlinze des Antoninus Pius dar, die, in Tanagra gepragt, den 

Gott Dionysos, wohl das von Kalamis gearbeitete Kultbild, unter einem Baldachin 

zeigt, der von zwei Telamonen getragen wird (Taf. 12,4). An den Ecken ist die Dach- 

verspannung etwas herabgezogen und dann nach der Mitte zu bogenformig ausge- 

schnitten, so dab das Gotterbild in voller GrbBe sichtbar wird195. Die weite Verbrei-

184) W. Dbrpfeld, Erechtheion. Bearbeitet von Schleif (Berlin 1942) 22.

185) E. Langlotz, Phidiasprobleme (1947) 66. - G. Lippold, Die Griechische Plastik (Miinchen 1950) 187.

186) H. A. Thompson, Lintel with the painted Lioness, in: Hesperia 23, 1954, 169. 181.

187) H. E. Askew, The Peribolos of Apollo. Corinth Bd. 1 Teil 2 (Princeton 1941) 4.

188) Corinth Bd. 14 (Princeton 1951) 10.

189) E. Schmidt, Rez. zu Bliimel, Katalog griech. Skulptur, in: Gnomon 7, 1931, 1 If.

19°) H. Koch, Hellenistische Architekturstiicke in Capua, in: Rom. Mitt. 22, 1907, 378.

191) H. Koch a. a. O. Abb. 11.

192) Vgl. oben S. 63 und Anm. 161.

193) RE XVIII 3 Sp. 955 Abb. 5 - Ahnlich ist die Wiedergabe eines solchen Baugefiiges auf Munzen von 

Chalkis: BMC Galatia 279 Nr. 1 Taf. 33,10. Chalkis sub Libano.

194) Seabys Numismatic Publications. Roman silver Coins 1,1 S. 38 Nr. 3. - Mattingly-Sydenham, 

RIC II 347 f. Taf. 12,224 und 231.

195) E.Curtius, Dionysos von Kalamis. Arch. Zeitung 41, 1883, 257. - P. Wolters. Der Triton von Tanagra. 

Arch. Zeitung 43, 1885, 263.
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rung dieser Aufbauten bestatigen auch kaiserzeitliche Gemmen, die eine Figur im Typus 

der Athena vom Ostgiebel des Parthenon in einer ahnlichen Architekturrahmung zei- 

gen196. Dem 3. Jahrhundert n. Chr. gehbrt die Ausstattung der Synagoge in Dura an, 

in der liber der Toranische die Einlafildcher einer Baldachinkonstruktion noch erhalten 

waren197.

Dem Zweck, das Kultbild mit einem auszeichnenden und eigenen Gemach zu versehen, 

auch innerhalb des Tempelgebaudes selbst, dienen die in syrischen romerzeitlichen Tem- 

peln festgestellten ’Tabernakelbautenc, die oft genug als Varianten zu den einfachen 

Baldachinen zu betrachten sein werden198. Neben den mehr und mehr in Stein umge- 

setzten Formen des Baldachins, bedient man sich jedoch auch noch in der Spatzeit der 

aus Stoff und Holz bestehenden Aufbauten, die im Freien aufgestellt und ausgespannt, 

im Innern der Tempel liber den Kultfiguren zur Anwendung gelangen oder im profanen 

Bereich zur Ausschmlickung und luxuridsen Representation dienen.

Im offiziellen Zeremoniell des romischen Staates wurde dem Gericht haltenden romi- 

schen Beamten der Baldachin als auszeichnendes Attribut zugewiesen199.

Das Christentum zeigt bei der absoluten Vorrangstellung des Ciboriums nur vereinzelt 

diesen Gegenstand. Ein Sarkophag des 4. Jahrhunderts im Vatikan stellt Gott Vater 

in der Haltung des Gericht haltenden romischen Beamten unter einem Baldachin sitzend 

dar200.

Auch manche Einbauten in den christlichen Basiliken zeigen an beiden Seiten des Bi- 

schofsthrones im Apsidenrund zwei hochragende Pfeiler, die als Uberreste eines Thron- 

baldachins aufgefaftt werden konnen.

C. Die Funktion der Baldachine

Die der literarischen wie auch monumentalen Uberlieferung nach als Baldachine zu be- 

stimmenden Leichtbauten lassen erkennen, daft schon recht frlih die zum Kult benutzten 

Aufbauten durch Verfeinerung des Dekors und der Form sich von den dem Alltagsge- 

brauch dienenden Schutzdachern und Lauben unterscheiden. Das in seiner Form charak- 

teristische Architekturgebilde, das aus vier Stlitzen und dem Flachdach besteht und aus 

Tuch oder Mattengeflecht gebildet ist, wird, sobaid man sich festerer Baumaterialien 

bedient, durch den aus Steinstlitzen und massiver Decke gebildeten Baldachin ersetzt. 

In Form und Dekor erweist er sich als von dem aus leichtem Material gefertigten abge- 

leitet. Durch den Gebrauch im Kulte werden die Baldachine symbolisch ausgedeutet. Sie 

werden mit dem Himmel verglichen und als Miniaturhimmel benannt und zeichnen Ort, 

Figur oder Sache, liber die sie als ’HimmelsdaclT gebreitet sind, aus.

Sowohl im Herrscher- wie im Totenkult scheint die Ubernahme dieses weit verbreiteten 

Kultgegenstandes in Griechenland und dem Westen durch Vermittlung des Orients er- 

folgt zu sein.

196) A. B. Cook, Zeus Bd. 3,1 (Cambridge 1940) 696 Abb. 512/13. - BMC IC V Taf. 48,10; 49,3 und 10.

197) Excavations at Dura Europos. 6 th. Prelim. Report (1936)322. Rekonstruktion der Vorrichtung vgl. M. 

Rostovtzeff, Dura Europos and its art (Oxford 1938) 104 Taf. 20.

198) D. Krencker — W. Zschietzschmann, Rbmische Tempel in Syrien (Berlin 1938) 281 f. D. Krencker schei- 

detdie aufgefundenenReste nach ihren Adytontypen in zweiGruppen: l.die mit geschlossener Vorderwand 

und Wandnischen, 2. mit offenem Saulenbaldachin, 3. ’Die einigermafien den spateren beiden Typen 

der Ausstattung der christlichen Kirchen entsprechen. Der erste dem Chor mit der abschlieCenden Ikono- 

stasis, der andere dem luftigen Tabernakel liber dem Altar/

199) A. Alfbldi, Rom. Mitt. 50, 1935, 128.

20°) Arch. Anz. 56, 1941, 535. - H. Fuhrmann, Mem. Pontif. Accad. Arch. Christ. 4, 1934-38, 203.
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IV. Zusammenfassung

Der Schirm

Der Schirm, die einfachste Form des beweglichen Schutzdachs ist neben seiner rein 

praktischen Bestimmung im profanen Bereich schon in friihester Zeit als Miniaturhim- 

mel im Umkreis des Gotter- und Herrscherkultes nachzuweisen. Der reiche Schmuck, 

mit dem er auf den Reliefs von Persepolis versehen ist, belegt diese Deutung.

Im Gegensatz hierzu ist fiir Griechenland und den romischen Kulturbereich der Schirm 

nur zu praktischem Gebrauch bestimmt. Einige Beispiele bestatigen in Anlehnung an 

orientalische Vorstellungen und alteres Brauchtum die Verwendung des Schirms im 

Kult. Als auBeres Attribut und Rangabzeichen hat er im Fernen Osten seit dem Helle- 

nismus Eingang gefunden und erlangt im byzantinischen Staate und im liturgischen 

Gebrauch der Kirche grofiere Bedeutung seit dem friihen Mittelalter.

Der Baldachin

Im Gotterkulte wie auch uber den Thronen der Herrscher gelangt der Baldachin zur 

Anwendung. In Form und Funktion gleich, kann auch ein Steinaufbau die aus Tuch 

bestehende Uberdeckung ersetzen.

A gyp ten. Mit zu den altesten Baldachinen wird man das auf einem Totenschiffchen aus 

dem Grabe des Cheops montierte Gebilde zu rechnen haben. Wie bei den Ciborien lassen 

Aufbau und Dekor die urspriingliche Pflanzenlaube erkennen. Daneben sind wirk- 

liche Stoffbaldachine erhalten, die, ohne daB eine Sonderentwicklung erkennbar ware, 

die gleichen Funktionen erfiillen.

Zweistromland und Kleinasien. Als Gotterschrein ist in diesem Bereich der 

Baldachin auf Siegelzylindern und Tonreliefs seit der zweiten Halfte des 3. Jahr- 

tausends v. Chr. nachweisbar. Auch hier bestatigen spatere Beispiele die kontinuierliche 

Verwendung des Gegenstandes im Gotter- und Herrscherkult. Obwohl im Vergleich zu 

den agyptischen Baldachinen gewisse formale Unterschiede bestehen, so lassen die spar- 

lich aus den Darstellungen zu entnehmenden Ornamentformen doch gewisse Elemente 

der Pflanzenlauben erkennen.

Griechenland. Fiir den Beginn des 1. Jahrtausends v. Chr. erweisen Darstellungen 

geometrischer Vasen die Verwendung des Baldachins im Totenkult. Dauerhaftere Ge

stalt erfuhr der Gegenstand seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. in Verbindung mit den 

Heraklesdarstellungen auf mehreren Reliefs und Vasenmalereien. Der Aufbau ist dabei 

ofter mit Pflanzenwerk geschmiickt, was die Vermutung aufkommen laBt, daB auch 

hier die Laubhiitte vorangegangener Zeiten als Vorbild diente.

Rom und romische Provinzen. Ein rundgeformtes Baldachindach zeigen kaiser- 

zeitliche Priigungen von Cypern liber einem Baetyl, wahrend eine Pragung von Tana

gra aus der Zeit des Antoninus Pius uber der Statue des Dionysos einen Aufbau zeigt, 

der - den vorgenannten Heraklesschreinen vergleichbar - die Besonderheit figiirlicher 

Stiitzen aufweist und einen reicheren Baldachintyp vertritt. Auch der Heraklesschrein 

selbst wird in vergroBerter Form auf romerzeitlichen Miinzen abgebildet.

Auf alteres Brauchtum weisen die Beobachtungen, die in der Synagoge von Dura Euro

pos gemacht wurden. Hier ist an der Toranische ein Baldachin aus Tuchbahnen ange- 

bracht gewesen, daneben zeigen die Wandmalereien bunt gemusterte Tiicher tiber dem 

auf einem Throne sitzenden Pharao auf dem Bilde mit der Auffindung des Moses.
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Bis in das 4. Jahrhundert n. Chr. lassen sich verschiedentlich ausgespannte Tiicher an- 

stelle von Baldachinen nachweisen, doch besitzen wir keinerlei Anhalte dafiir, dafi der 

Baldachin schon in der Spatantike in den liturgischen Gebrauch der christlichen Kirche 

ubernommen worden ware, da das Ciborium sich ungleich groherer Beliebtheit erfreute.

Das Ciborium

1. Das Altarciborium.

Als reine Zweckgebilde sind die Altarciborien zunachst dazu bestimmt, Altarfeuer und 

ausgelegte Opfergaben vor den Witterungseinfliissen zu schiitzen. In der Form eines 

kleinen Kuppeldaches, das auf zwei bzw. vier Stiitzen auf der Altarplatte selbst auf- 

gestellt ist, wurde ein erstes Beispiel fur das 6. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen.

Dem 1. Jahrhundert n. Chr. angehorende Darstellungen sind in den Details schon 

reicher - so das Relief vom Hateriergrabmal - und zeigen ein Kuppeldach auf fein- 

gliedrigen Stiitzen, die, wie das Relief von Mantua bezeugt, auch figiirlich gebildet sein 

konnen. In der bildnerischen Wiedergabe erreicht diese zunehmende Bereicherung ihren 

Hohepunkt mit der Miinze des Septimius Severus, die das monumentale Altarciborium 

des grohen Altars von Pergamon zeigt.

Eine Sonderform bieten jene Beispiele, die den ganzen Altar unter ein Ciborium ge- 

stellt wiedergeben. Als freistehende Architektur ist diese Form in Korinth fiir das 

3. Jahrhundert v. Chr. nachgewiesen und begegnet als auf einer Seite in eine Wand ein- 

bindendes Dach auf schwarzfigurigen Vasen.

2. Das Ciborium liber Gotter- und Kultbildern und dem Throne der Herrscher (Tetra

stylos, Monopteros, Bogenschreine).

Einen groheren Formenreichtum bieten die Wolb- und Kuppelbauten, die als offene 

Kapellen und Schreine Gotterbilder, Kultsymbole, Herrscherthron und Totenbild 

schiitzend iiberdecken. Nach GroBe und Details des Aufbaus zu urteilen, sind diese 

Gebilde der Gruppe der Klein- und Zierarchitektur zuzuordnen und waren, wie ver- 

schiedentlich angedeutet wurde, urspriinglich aus Pflanzen, Holz und Mattengeflecht zu- 

sammengefiigt.

A gyp ten. Hier ist der gewdlbte Thron- und Gotterschrein, oft mit dem flachen Balda

chin gekoppelt, nicht nur ein Symbol der Vereinigung von Ober- und Unteragypten, 

sondern zugleich wichtiges Requisit der Gotter- und Kronungsfeste. Gleiche Form 

haben auch die im Totenkult gebrauchten transportablen oder feststehenden Schreine.

Kleinasien. Unter Voraussetzung der fiir die Darstellungsweise in romischer Zeit 

vielfach bezeugten Wiedergabe des einfachen Bogens als verkiirzte Form des Ciboriums 

sind die ersten Beispiele schon fiir die Zeit des Gudea nachweisbar. In die Zeit vor 

2000 v. Chr. sind die beiden Terrakottareliefs aus Ur im Britischen Museum zu da- 

tieren, die in wiinschenswerter Klarheit die entwickeltere Form des Ciboriums mit ab- 

gesetzter Mittelkuppel und seitlich herabgefiihrter Dachverkleidung darbieten. Viel- 

faltig sind die Typen der Ciborien auf den Bronzereliefs des Tores von Balawat. Neben 

einfachen Bogenschreinen geben hoch- oder flachgewolbte Aufbauten, mehr oder weniger 

reich verziert, einen guten Uberblick liber die verschiedenen zeitgenossischen Formen 

dieser leicht transportablen Zierarchitektur.

Griechenland. Nur vereinzelt begegnet ein gewolbter offener Schrein liber einer
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Kultfigur auf einer Vase des 4. Jahrhunderts v. Chr. Auch das Thronciborium bleibt 

auf einige thematisch dem Orient nahestehende Zeugnisse beschrankt, wiewohl seit dem 

Hellenismus diese Bauform im Bereich der Profanarchitektur haufiger wird.

Rom und romische Provinzen. Fur die romische Kaiserzeit ist eine ziemliche 

Verbreitung der Ciborienarchitektur festzustellen und in fast alien Teilen des Impe

riums bestatigen die archaologischen Funde die Existenz der auf Miinzen, in Malerei 

und Relief iiberlieferten Bauten. Die Vielfalt der Formen ermbglicht auf Grund der 

z. T. sehr sorgfaltigen Detailwiedergaben eine typologische Unterscheidung.

a) Tetrastyle Ciborien. Die ersten Darstellungen dieses Bautyps begegnen auf republi- 

kanischen Miinzen und sind in der Form des auf vier Stiitzen ruhenden Kuppeldaches 

gehalten. Dieser Typus darf auch als Vorbild der fiber den Altaren der christlichen 

Kirchen aufgestellten Ciborlen betrachtet werden.

b) Monopteros. Das alteste Beispiel fiir diese Bauform ist der korinthische Pseudo- 

monopteros in Athen, das um 335/34 v. Chr. errichtete Lysikratesdenkmal. Das nachste, 

sicher datierte Beispiel ist auf einer Miinze von Apamea in Phrygien, aus der Zeit um 

49 v. Chr. wiedergegeben.

c) Bogenschreine. Die vereinfachte Darstellung des Ciboriums ist der auf zwei Pfeilern 

oder Saulen aufgesetzte Bogen. Aus dem Bildzusammenhang ist zu erkennen, dab dieses 

haufig wiederkehrende ’GlorifikationssymboF an Stelle einer wirklichen Architektur 

erscheint und urspriinglich den Typ des tetrastylen Ciboriums darstellt. Diese Annahme 

wird nicht nur durch die drei Miinzbilder mit ein und demselben Bau aus Sagalassus ge- 

rechtfertigt, sondern auch die zahlreichen Darstellungen von Kultbildern unter einem 

Bogen legen diese Vermutung nahe. Fiir die Annahme spricht auch, dab diese Abbrevia- 

tur allgemein verstanden wurde und jeder wubte, dab die auf den Pragungen abgebil- 

deten Schreine nicht irgendwelche kleinen Aediculen wiedergeben sollten, sondern die 

bedeutenderen Tempel mit den das Kultbild zierenden Ciborien.

Die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale bei der Beurteilung und Betrachtung der 

vorgelegten Monumente sind im Aufbau gegeben: a) Stiitzenstellung: Pfeiler oder Sau

len unterschiedlicher Zahl. b) Epistyl: Archivolten, Architrav, aufgesetzte Giebel, Bo- 

gengiebel mit Akroteren oder sonstigem aufgesetztem Schmuck, c) Dach: Kuppeldach 

fiber quadratischem GrundriB bei den tetrastylen Bauten, Zeltdach meist bei den poly- 

gonalen Bauten, Pyramidendach, flach gewdlbtes Dach, Tonnengewolbe oder Kreuz- 

rippengewdlbe. d) Unterschiedliche Schmuckelemente: Pflanzenakrotere, figiirlich ge- 

schmiickte Stiitzen, Schuppendach, Muscheldach oder Dach mit Zungenmusterung. e) Be- 

kronung: Pinienzapfen, Kugel, GefaB, Kapitell oder Statue.

’Noch zu Zeiten, da der Steinbau langst bekannt war und allgemein Tempel und Palaste 

Gottern und Menschen errichtet wurden, erstellte man bei den Festprozessionen den 

Gottern Pflanzenlauben, in denen die ’agalmatac zu kultischenMahlen niedergesetzt wur

den. Auch in manchem Tempel standen die Gotterbilder in eigenen Schreinen, die altem 

Brauch und alter Bauweise nach der urspriinglichen Gotterhiitte nachgebildet waren. Als 

aber der Mensch im Laufe der Zeit seine Heimstatte mehr und mehr verbesserte . .., 

zeigt sich immer wieder die Tatsache, dab er die vom Gott schon langst bezogene Woh- 

nung nicht anzutasten wagte'201.

Schafer, Die Laubhiitte. Ein Beitrag zur Kultur- und Religionsgeschichte Griechenlands und 

Italiens (Diss. Jena 1939) 50.
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Diese Feststellung laBt sich auch auf die Ciborien und die ihnen verwandten Gebilde 

iibertragen. Die primitive Laubhiitte als Urbild der Gotterwohnung wird aus kultisch- 

konservativer Riicksichtnahme, trotz mancherlei Umformung und Umdeutung, deutlich 

erkennbar beibehalten. Aus Holzwerk und Mattengeflecht bestehen die Schreine auf 

den Sippara Reliefs im Britischen Museum und den Reliefs der Zeit des Gudea zu Paris. 

In einer Weinlaube erscheint der assyrische Konig Assurbanipal, eine Vorstellung, die 

auch dem griechischen Maier Andokides gelaufig war. Er zeigt den Helden Herakles 

gleichfalls in einer Laube auf einer Kline zum Schmause gelagert202.

Diese Pflanzenlauben der Friihzeit sind in den romerzeitlichen Ciborien bestenfalls noch 

im reichen Ornamentschmuck der Dachaufbauten zu erkennen. Um so haufiger be- 

gegnen sie jedoch in jenen ephemeren Aufbauten, die anlaBlich der Gbtterfeste und Pro- 

zessionen errichtet wurden. Aus Blattern und Zweigen bestehen die Lauben auf den 

Wagendarstellungen der Choenkannchen und der grofien Festprozession, die bei Athe- 

naus V 197 c in aller Ausfiihrlichkeit iiberliefert ist203. Ein ’kalybec genannter Aufbau 

aus Farnkraut204 ist fiir das delphische Heiligtum bezeugt, und in einer Laubhiitte soil 

der Drache Python, der lange vor Apollo Inhaber des Heiligtums war, gewohnt haben 205. 

Alteres Brauchtum spiegeln auch die Laubhiitten wider, die bei verschiedenen Fest- 

anlassen errichtet wurden, so die anlahlich eines Isisfestes im phokischen Tithorea nach 

Pausanias X 32,14-17, oder der Tesmophorien auf der Pnyx zu Athen206, der Karneen 

zu Sparta 207 oder der zu Aiea gefeierten Skiereia 208.

Auch die Wohnung des Romulus ist alter Tradition gemafi eine einfache Laubhiitte und 

wurde, obgleich mehrmals abgebrannt, immer wieder in ihrer althergebrachten Form 

renoviert 209. Neben dem Rundbau der Vesta, der nach allgemeiner Auffassung gleich

falls auf eine Hiitte zuriickgefiihrt wird, sind fiir Rom auch noch andere Lauben und 

Hiitten aus Pflanzenwerk bezeugt, so eine mit Opfergrasern bedeckte Hiitte auf der 

Burg, ’das kleinere Templumc benannt, und die einfache Laubhiitte der Curia Saliarum, 

doch erreicht keine von diesen ein so hohes Alter wie das der Sage nach bereits von 

Aeneas geweihte Penatenheiligtum von Lavinium.

In dem Festdekret von Magnesia wird die Errichtung einer ’Tholos‘ genannten Hiitte 

anlaBlich eines Lectisterniums der zwolf Gotter erwahnt, die den Gottern Ersatz fiir ihr 

Tempelgehause bieten sollte. Auch im Umkreis der Aphrodite sind Lauben bezeugt, so 

z. B. anlafilich der Adonia zu Alexandria, bei denen die Gottin unter einem mit Dill 

behangenen Laubendach gezeigt wurde.

In den ersten Jahrhunderten der Kaiserzeit erlangen die Sitten und Gebrauche des 

Orients eine stetig wachsende Bedeutung und neben anderen Geraten werden Baldachin, 

Schirm und Ciborium von den Kaisern, Heerfiihrern und Reichen als Zeichen der 

Wurde iibernommen210 und seit dem Ende des 1. Jahrhunderts scheint das Throncibo- 

rium zum festen Bestand des romischen Hofzeremoniells gehort zu haben.

202) A. Alfoldi, La Nouvelle Clio 2, 1950, 537 ff.; 558 Abb. 12.

203) Vgl. Hesych s. v. skias. Poll. 7, 174 und 10, 127.

204) Schafer a. a. O. 54.

205) plut., de def. orac. p. 418 A.

206) Deubner, Attische Feste 54.

207) Athenaios IV 141 E.

208) Pausanias 7, 23, 1.

209) Schafer a. a. O. 64 und Anm. 27t>-277

210) Scriptores Hist. Aug. tyr. trig. 16
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Im vorkonstantinischen Zeremoniell der Christengemeinde sind erste Ansatze zu be- 

merken, die die Rezeption dieser Ausstattungsstiicke im Gebrauch der Kirche bezeugen, 

wie Th. Klauser dargelegt hat211. Mit der staatlichen Anerkennung dringen auch die 

Elemente der kaiserlichen und staatlichen Representation in den Raum der Kirche ein. 

Das Thronciborium liber dem Altar als dem Thron Christi wird wiederholt fur die 

Folgezeit in oft marchenhafter Pracht geschildert. Der durch die Monumente nachweis- 

baren Entwicklung des Ciboriums von der alten Gotterlaube iiber die Festlaube der 

orientalischen Herrscher und die Thronschreine bis hin zu dem festgepragten Kuppel- 

und Wolbschrein, lauft weniger deutlich die Ausbildung der Ciborien auf den Gotter- 

und Kbnigswagen parallel. A. Alfoldi hat die Zusammenhange dieser Wagenthrone mit 

den alten Lauben dargelegt212 und mochte in den Wagenthronen die Urspriinge der 

Ciborien erkennen. ’So evident auch die kosmische Ausschmiickung des Weltherrscher- 

thrones letztlich aus Babylon stammt, ist die Herkunft seines Vorgangers, des zwei- 

stockigen Wagens, in der eurasischen Nomadenwelt zu suchen/ Die Auswahl der Monu

mente lafit jedoch erkennen, daft die aus Pflanzen gebildete Gotterlaube wie auch der 

Thronschrein seit ihrem ersten Auftreten mit kosmischen Vorstellungen verkniipft er- 

scheinen, wie durch beigegebene Symbole deutlich gemacht wird. Wo Wagenschreine 

erscheinen, sind diese der Zusammensetzung ihres Aufbaus nach als Pflanzenlauben an- 

zusprechen, wie auch die literarischen Belege zuweilen bezeugen. Diese Aufbauten ent- 

sprechen also der Tradition der alten Gotterlaube als altester Behausung und waren 

bereits in Agypten wie auch im Zweistromland fertig ausgebildet, bevor man die 

Schreine auf Wagen montierte. In den auf Konstantin d. Gr. folgenden Jahrhunderten 

begegnen neben den Thron- und Altarciborien einfache Bogenrahmungen als Schmuck 

und Glorifikationssymbol, wahrend die Ciborien in ihrer typologischen Vielfalt wei- 

terbestehen und besonders in der Buchmalerei des 8. bis 10. Jahrhunderts reproduziert 

werden, sei es als Titelrahmung der Canontafeln oder als Zierarchitekturen iiber den 

Evangelisten213. In dem reichen ornamentalen Schmuck - die Bauten sind geradezu mit 

Pflanzen iiberzogen — kann ein letzter Anklang an die einstigen Gotterlauben erkannt 

werden. Seit dem 5. Jahrhundert n. Chr. werden auch die Kirchenraume im Innern mit 

Pflanzendekor in Mosaiktechnik ausgestattet und neben die Gotterlaube tritt die Vor- 

stellung des himmlischen Jerusalem und des durch Christus zuriickgewonnenen Gartens 

Eden.

Auch fiir die bisher nicht eindeutig geklarte Frage nach der Entstehung des Kuppelbaues 

und der Ausbildung der Pendentifkuppel sind aus dem vorgelegten Material verschie- 

dentlich Hinweise auf technische Besonderheiten der Ciborien zu entnehmen, die iiber- 

tragen auch fiir die Groftarchitektur als Konstruktionselemente in Betracht zu ziehen 

sind.

Neben dem machtigen Aufbau iiber dem Altar von Pergamon beanspruchen vor allem 

die beiden Terrakottareliefs aus Ur im Britischen Museum214 in diesem Zusammenhang 

besonderes Interesse.

Auf welche Weise und mit welchen technischen Hilfsmitteln wurde die kuppelartige 

Aufwolbung erreicht?

211) Th. Klauser, Der Ursprung der bischoflichen Insignien und Ehrenrechte. Bonner akademische Reden 

1, 1949, 29 Anm. 59.

212) A. Alfoldi, La Nouvelle Clio 2, 1950, 551.

213) Th. Klauser, Das Ziborium in der christlichen Buchmalerei. Abh. Akad. Gottingen 1961.

214) Vgl. oben S. 30 f.
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Kallixeinos bei Athenaus V 206 erwahnt: . . diaxovaia Se xo^osidfj did nooov xivoq 

svExsxaxo diaoxxj/aaxoQ €<p’ d>v avXaiat xaxa xbv dydxi/.ovv dXovQyE~iQ EVExiExdvvwxo 

und auch Ex. 35,11 der Septuaginta kennt die gleichen Bauelemente: xx]v oxxjv'i'jv xai xa 

xiaQaQv/iiaxa xai xa xaxa xaXv/xfxaxa xai xa diaxovia xai xovq /xo/bovs xai xoi)<; oxv^ovq. 

Danach befand sich auf dem Prachtschiff Ptolemaios IV. ein offenes Symposion, eine 

grofie Festhalle mit Saulen und einem offenen Dach. In regelmafiigem Abstand waren 

’diatonaia toxoeidei‘, bogenformige Streben oder Joche auf diese Saulen gestellt, die 

Gurtbbgen gleich den Raum uberspannten. Im Bedarfsfalle konnten uber diese Bogen 

’aulaiaic, grofie buntfarbene Tiicher gerollt werden, so dab der Eindruck eines weiten 

Gewdlbes erzielt wurde, das schnell hergerichtet werden konnte und obendrein auch 

leicht war.

Mit den gleichen Hilfsmitteln wird die Wolbung der Tholos erzielt worden sein, die in 

der Definition bei Servius ad Aen. IX 406 beschrieben wird: Tholos proprie est veluti 

scutum breve, quod in medio tecto est in quo trabes coeunt. Hier entsprechen die trabes, 

die Streben, den oben genannten ’diatonaia toxoeide? des Kallixeinos, die — leicht ge- 

bogen und radial gestellt - in der Mitte zusammenlaufen und durch einen Schild, scu

tum, in den sie eingelassen sind, gehalten werden. Die zu Grunde liegende Holzkon- 

struktion entspricht dem Holzwerk mittelalterlicher Zwiebeltiirme.

Aus Eisen begegnen derartige Aufbauten bei Vitruv V 10: ’. . ubi quomodo struantur 

concamerationes ex ferreis regulisc und eine Inschrift aus dem Jahre 115 n. Chr.215 

lautet: ’. . imagine arg[ent]parastaticas cum suis ornamentis et regulis et. .. et conca- 

meratione ferreah

Sehen wir die vorgelegten Denkmaler mit Darstellungen der Wolb- und Kuppelschreine 

durch, so ist festzustellen, dafi schon bei den iiltesten Beispielen, sowohl in Agypten wie 

auch im Zweistromland die Kenntnis dieser Bauelemente vorausgesetzt werden mufi. 

Die beiden Terrakottareliefs aus Ur zeigen auf den vier zu fordernden Stiitzen schrag 

ansteigende Streben (Trabes) die einen Holzkranz halten, auf den wiederum Streben 

aufgesetzt sind, jedoch derart, dafi sie leicht gebogen, in einem zu denkenden Schild zu

sammenlaufen und so die kleine Kuppel bilden. Uber dieses Skelett oder Geriist ist 

dann ein Tuch gebreitet oder eine Verkleidung von Holzplatten aufgesetzt.

Diese Bauweise hatte den Vorzug, dab der Montagebau leicht an jedem Platze aufge- 

stellt werden konnte.

Mit den gleichen Hilfsmitteln wurden auch noch im koptischen Kirchenbau des 6./7. 

Jahrhunderts n. Chr. Kuppeln errichtet wie Matthews und Mordini im Kloster Debra 

Damo in Aethiopien festgestellt haben216 (Abb. 3); und um ein vielfaches vergrofiert, 

aber in der Konstruktion gleichartig, erhebt sich die machtige Kuppel des 12. Jahrhun

derts n. Chr. fiber dem Felsen auf der salomonischen Tempelterrasse zu Jerusalem217.

Dafi man in den Tempeln Ciborien hatte, die ausschliefilich bei feierlichen Anlassen mit 

Tiichern uberdeckt wurden, sonst aber nur die tragenden Joche als oberen Abschlufi 

zeigten, wird durch die Darstellung auf einem Kontorniaten bei A. Alfoldi218 wahr- 

scheinlich gemacht (Taf. 12,5). Auf einem niedrigen Unterbau stehen vier Saulen, die 

einen breiten Architrav tragen. Die gleiche Saulenzahl weist auch die stark verkiirzte

215) CIL VI 543 Rom. 115 n. Chr.

216) J). Matthews - A. Mordini, The monastery of Debra-Damo. Archaeologia 97, 1959, 1 f.

217) K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture (Penguin Book 1958) 29.

218) A. Alfoldi, Die Kontorniaten (Budapest 1943) Taf. 8,12.
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rechte Langseite auf, wahrend die eigentliche Frontseite mit dem Kultbild der Magna 

Mater recht schmal gebildet ist und von einem Bogen mit Zackenakroteren iiberspannt 

wird. Ein ebenso grower Bogen bildet den rlickwartigen Abschlufi, wahrend ein drittes, 

kleineres Joch in der Mitte angebracht ist. Fur diese Darstellung bietet sich ein Vergleich 

mit der oben angeflihrten Schilderung des ptolemaeischen Festzeltes an, dessen bogen- 

fbrmige Streben als Trager des Tuchdaches dienten. Auch hier wird man an eine Uber- 

deckung mit Hilfe von Tiichern im Bedarfsfalle zu denken haben.

Dab diese einfache Wblbtechnik recht verbreitet war, bezeugen verschiedene Darstel- 

lungen der Spatantike, die zugleich auch die Ubernahme in die christliche Architektur 

des Kirchenraumes veranschaulichen.

Abb. 3. Kuppelkonstruktion der Klosterkirche zu Debra Damo, Aethiopien.

Flache, diagonal gestellte Bogen zeigt das Hermagoras-Reliquiar aus Pola liber dem 

Altar219, dem eine ahnliche Ausschmiickung des Altarraumes von St. Peter in Rom und 

einer Kirche der Zeit um 400 n. Chr. in Aquileja 220 nahestehen.

Die gleichen Bauelemente zeigt auch die Medaille mit dem Martyrium des Heiligen 

Laurentius221, auf deren Riickseite das Grab des Heiligen mit vier gedrehten Spiral- 

saulen und diagonal dariiber gespannten Bogen erscheint.

Auch das groBe Gewdlbe liber dem Presbyterium von S. Vitale in Ravenna bewahrt in 

seinem Mosaikschmuck die Erinnerung an diese alte, nunmehr in die Steinarchitektur 

libersetzte Bauform, indem das bunte Pflanzendach der Decke von vier aus Pflanzen 

und Frlichten bestehenden Gurtstreben getragen wird, die in einen von vier Engeln ge- 

haltenen Schild mit dem Bild des Lammes zusammenlaufen.

219) J- W. Perkins, The shrine of Sanct Peter and its twelve spiral columns. Journ. of Roman Studies 42, 

1952, 21.

22°) A. Gnirs, Osterr. Jahresh. 19/20, 1919, Beiblatt 191.

221) Marucchi-Segmiiller, Handbuch der christlichen Archaologie (Einsiedeln 1912) 378 Abb. 205.


