
Zur Erklarung der niedergermanischen Matronendenkmaler.

Von

Lothar Hahl f.

Erganzt von Victorine Clairmont-von Gonzenbach.* *

Hierzu Tafel 2-9.

Einleitung.

Auf den niedergermanischen Matronensieinenx) liegt uber dem Scheitel der 

mittleren Gottin ein Schmuckband, das bisher stets iibersehen wurde2). So 

fremdartig dieser Scheitelschmuck auf den ersten Blick erscheinen mag, laBt 

er sich doch auch bei anderen Denkmalern nachweisen. In der Literatur wurde 

er schon offers behandelt. Als erster hat m. W. F. H. Marshall einen solchen 

originalen Scheitelschmuck aus Tunis mit ahnlichen Stricken auf palmyreni-

*) Der Verfasser L. Hahl ist im Krieg seit 28. 12. 1941 vermiBt. Das nachgelassene Manu- 

skript wurde von V. Clairmont-von Gonzenbach iiberarbeitet und erganzt und von A. Bruckner 

druckfertig gemacht. - Fur die in diesem Aufsatz angewendeten Literaturabkiirzungen siehe 

S. 48 f.

*) Eine gute Ubersicht liber die germanischen Grundlagen des niederrheinischen Matro- 

nenkultes vermittelt die Untersuchung von H. Hempel, German.-roman. Monatsschr. 27, 

1939, 245 ff. Nicht immer einwandfrei ist Hempels Auswertung der archaologischen Zeugnisse. 

Hier soli nun folgendes hervorgehoben werden: auf der S. 252 (Abb. 4) genannten Dar- 

stellung breitet die mittlere Gottin keine Windel aus, sondern eine Schriftrolle (vgl. dazu 

E. Kruger, Schumacher-Festschrift [Mainz 1939] 249 ff., bes. 250). Das S. 253 (Abb. 5) 

behandelte Denkmal (Esperandieu VIII 6247) stellt nicht ein Gottinnenpaar dar, sondern 

eine einzelne Gottin und eine Anbetende, wie bereits Lehner, Steindenkmaler Nr. 566 bemerkt 

hat. Auf S. 254 legt Hempel dar, daft der Matronenkult in seinen Wurzeln eine Verehrung 

der weiblichen Sippentoten war. Diese Moglichkeit soil nicht bestritten werden, aber die 

Darstellung von Baumen mit Schlangen auf den Matronenaltaren konnen nicht ohne weiteres 

zum Beweis dafiir angefiihrt werden; denn die Verkniipfung von Baum und Schlange ist 

keineswegs eindeutig ’speziell dem Toten- und Heroenkulf eigentumlich, sondern sie kommt 

ebenso auch bei Gottheiten vor (vgl. dazu Hahl, Matronenverehrung 260 ff.; zu der dort 

genannten Literatur liber die Verbindung einer Gottin mit dem Baume ist noch nachzutragen: 

U. Holmberg, Der Baum des Lebens [Helsingfors 1922]; V. Muller, Rom. Mitt. 44, 1929, 59 ff., 

bes. 72; H. Danthine, Le palmier dattier et les arbres sacres . . . [Paris 1937]). Weiter nimmt 

Hempel a. a. O. S. 255 an, daB die in der Bonner Miinsterkirche verbauten Denkmaler von 

emem Matronenheiligtum stammen, das in Verbindung mit dem Begrabnisplatz stand, der 

hier in romischer Zeit lag. Nun sind zwar Kultstatten bestimmter Gottheiten innerhalb von
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schen weiblichen Bildnissen in Verbindung gebracht* 2 3). B. Filow hat ein weite- 

res Originalstiick aus einem Kindergrab angeschlossen4). R. Zahn stellte dann 

eine groBere Anzahl von Originalen und auf Bildnissen wiedergegebenen 

Schmuckbandern dieser Art zusammen5), die er als Scheitelschmuck bezeich- 

nete und fiir die er hbchstwahrscheinlich den lateinischen Namen gefunden 

hat, namlich discriminale6). Von weiteren Autoren, welche sich mit dem 

Scheitelschmuck fiber bloBe Beschreibung hinaus kurz befaBten, seien F. 

Poulsen7), G. A. S. Snijder8) und G. Becatti9) genannt. Bei diesem Stand der 

Dinge mag es zunachst unnbtig erscheinen, den Scheitelschmuck der mittleren 

Gottin auf den Matronendenkmalern noch ausfiihrlicher zu behandeln. Aber 

die Fragen nach der Bedeutung dieses Schmuckes und seinen Tragern, die er 

vielleicht besonders charakterisiert, wurden bis anhin nur gestreift und bediir- 

fen noch naherer Untersuchung. Vielleicht kann eine Erklarung des Scheitel- 

schmuckes auch zur Lbsung des Ratseis beitragen, welches die differenzierte 

Kopftracht auf Darstellungen der drei Gbttinnen immer noch aufgibt, ein 

Problem, mit dem sich zuletzt E. Bickel10) befafit hat.

Graberfeldern bezeugt; so lag das Heiligtum der Aericura im Graberfeld von Cannstatt 

(F. Drexel, 14. Ber. RGK. 1922, 36); auch Kybele wurde, besonders in Kleinasien, als Hiiterin 

der Graber verehrt (vgl. W. Drexler, bei W. M. Roscher, Lexikon der griech. und rom. Mytho- 

logie II 2 [Leipzig 1894-97] 2861; H. Graillot, Le culte de Cybele [Paris 1912] 401 f.; 

O. Walter, Osterr. Jahresh. 31, 1938, 68 Anm. 74 und S. 78). Aber die Matronentempel 

standen, nach allem, was wir bisher fiber ihre Lage wissen, in keinem Zusammenhang 

mit Grabstiitten, und Lehners Bemerkungen zu dieser Frage (Bonner Jahrb. 136/137,

1932, 209 ff.), die Hempel anzweifelt, sind voll und ganz aufrecht zu erhalten. Damit 

wird auch die von Hempel befiirwortete Vermutung hinfallig, dab die christliche Kultstatte 

an ein Matronenheiligtum angekniipft hatte, das innerhalb des Graberfeldes auf dem 

Miinsterplatz gelegen hatte. (Vgl. zu dieser Frage auch M. Siebourg, Bonner Jahrb. 138,

1933, 129). Endlich muB auch der Stein von Troinex bei Genf (vgl. F. Staehelin, Die Schweiz 

in romischer Zeit  [Basel 1948] Abb. 145, S. 525 Anm. 5), den Hempel als weiteres Beweis- 

stiick fiir die Beziehung der Matronen zum Totenkult anfiihrt, weil er auf einem Grabhiigel 

stand, m. E. vorlaufig ausscheiden, da seine Darstellungen noch der genauen Klarung 

bediirfen. Bei den Ausfiihrungen uber das Nachleben des Matronenkultes in der volkstiim- 

lichen Uberlieferung des Mittelalters und der Neuzeit (S. 255 ff.) vermibt man eine Ausein- 

andersetzung mit den Arbeiten von R. Drinkuth, Hessische Bl. f. Volkskunde 32, 1933, 109 ff., 

ders. a. a. O. 33, 1934, 1 IT., und M. Barth, Archiv f. elsassische Kirchengeschichte 11, 1936, 

57 ff. Vgl. hierzu die Besprechung von K. Meiben, Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 

132, 1938, 132 ff.

3

2) Lediglich M. Siebourg, Bonner Jahrb. 105, 1900, 78 Taf. 7 ist bei der Matronen- 

terrakotte aus Bonn die ’von der Stirn gerade nach ruckwarts gelegte1 Flechte aufgefallen, 

eine Mibdeutung, die durch den schlechten, flauen Formausdruck ausreichende Erklarung 

findet. - Vgl. hier Katalog Nr. 29, Taf. 4,1.

3) F. H. Marshall, Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman in the 

Department of Antiquities, British Museum (London 1911) 339 Nr. 2866.

4) Filow, Nicolaevo 35 f. u. 47 f.; ders., Arch. Anz. 1915, 223 ff.

5) Zahn, Gal. Bachstitz 41 f. Nr. 100, Taf. 19 und Nachtrag S. 82; ders. in: Ausstellung 

von Schmuckarbeiten in Edelmetall aus den staatl. Museen zu Berlin (Berlin 1932) 127 f. 

Nr. 14.

6) Vgl. dazu unten S. 32 ff.

7) Poulsen, Portraits 60 f.

8) Snijder, Madchenkopf 241 f.

9) Becatti, Stele Ostiense 49 ff.

10) Bickel, Vates 193 ff. — Ders., Oxe-Festschrift 164 ff. — Ders., Matronenhaube 209 ff. — 

Ders., Rhein. Mus. f. Philologie N. F. 88, 1939, 384 Nr. 2.
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Im Katalog, der in seinem 1. Teil nach geographischen Bereichen geglie- 

dert ist, konnte keinerlei Vollstandigkeit erlangt werden, vor allem deshalb 

nicht, weil der oft unscheinbare Scheitelschmuck an den Denkmalern, auf 

welchen er vorkommt, unbeachtet blieb und auf den Abbildungen der Ver- 

off entlichungen meist schwer zu erkennen ist.

A. Darstellungen des Scheitelschmucks Nr. 1-74

a. Germanien Nr. 1-36

Matronendenkmaler Nr. 1-28

Terrakotten u. a. Nr. 29-36

b. Italien Nr. 37-47

c. Pannonien Nr. 48

d. Griechenland Nr. 49-50

e. Agypten Nr. 51-55

f. Syrien (Palmyra) Nr. 56-74

B. Originale Schmuckstucke Nr. 75-82

G. Anhang: mit dem Scheitelschmuck

verwandte Zierstiicke Nr. 83-90

A. Darstellungen des Scheitelschmucks.

a. GERMANIEN.

1. Berkum, Landkreis Bonn.

Verwaschener Kopf mit losem Haar in Medaillon, wahrscheinlich von einem 

Matronenaltar. Scheitelschmuck als kleine Erhebung noch erkennbar. - H. 29 cm. 

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 8945.

Lit.: Lehner, Steindenkmaler Nr. 274.

2. Bonn.

Matronenaltar aus dem Jahre 164. - H. 132 cm. Tafel 2,1.3.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. D 227.

Lit.: Lehner, Bonner Jahrb. 135, 1930, 11 Nr. 19 Taf. 8. - Esperandieu XI 7761.

3. Bonn.

Matronenaltar.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. D 286. — H. 128 cm.

Lit.: Lehner, Bonner Jahrb. 135, 1930, 17 Nr. 37 Taf. 19,1.

Nr. 4-6 N ettersheim, Kreis Schleiden.

4. Matronenaltar aus den Jahren 212-222. - H. 97 cm; Br. 66 cm. 7'afel 2,2. 

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 20792.

Lit.: Lehner, Steindenkmaler Nr. 278. - Esperandieu VIII 6307. - CIL XIII 11984.

5. Matronenaltar. - H. 110 cm; Br. 68 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 20742.

Lit.: Lehner, Steindenkmaler Nr. 283. - Esperandieu VIII 6559. - CIL XIII 11989.
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6. Sandsteinkopfchen der mittleren Gottin von einem Matronenaltar. Tafel 3,1 

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 21301.

Nr. 7-26 Pesch, Kreis Schleiden.

7. Sandsteinkopfchen der mittleren Gottin eines Matronenaltares. - H. 8,5 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 24964. Tafel 3,3

8. Wie Nr. 7. Abgescheuert, darum nicht sicher zu entscheiden, oh ein Scheitel

schmuck vorhanden war. — H. 18 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 24961.

9. Wie Nr. 7. - H. 7,2 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 24982.

10. Wie Nr. 7. Abgescheuert, Scheitelschmuck wahrscheinlich. - H. 9 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 24986.

11. Wie Nr. 7. Abgescheuert, Scheitelschmuck wahrscheinlich. - H. 11,5 cm. 

Bonn, Rhein. Landesmus'eum Inv. 24973.

12. Wie Nr. 7. - H. 10 cm. Tafel 3,5

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 25393.

13. Wie Nr. 7. Abgescheuert, Scheitelschmuck gesichert. - H. 15 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 25398.

14. Wie Nr. 7. - H. 11 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 25399.

15. Wie Nr. 7. Abgescheuert, Scheitelschmuck sehr fraglich. - H. 14 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 25410.

16. Wie Nr. 7. - H. 6 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 25413.

Lit.: Lehner, Steindenkmaler Nr. 454.

17. Wie Nr. 7. - H. 9 cm.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 28713.

Lit.: Lehner, Steindenkmaler Nr. 453.

18. Wie Nr. 7. Tafel 3,4

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 28745 a.

19. Wie Nr. 7. Tafel 3,2

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 28745 b.

20. Wie Nr. 7.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 28745 c.

21. Wie Nr. 7.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 28745 d.

22. Wie Nr. 7.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 28745 f.

23.-26.  Wie Nr. 7.

Bonn, Rhein. Landesmuseum ohne Inv. Nr.

Tafel 3,6
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Nr. 27-28 Roedingen, Kreis Jiilich.

27. Matronenaltar.

Mannheim, Museum.

Lit.: Esperandieu VIII 6342.

28. Matronenaltar.

Mannheim, Museum.

Lit.: Esperandieu VIII 6344.

Am deutlichsten ist der Scheitelschmuck bei der mittleren Gottin des 

Bonner Altares vom Jahre 164 (Nr. 2, Taf. 2,1) ausgefiihrt. Er besteht aus 

einem schmalen bandformigen Streifen, der in Scheitelrichtung uber den 

Kopf zieht und fiber die Haargrenze hinaus etwas in die Stirn reicht. Ein- 

getiefte Linien begleiten die Rander der beiden Langseiten. Die Befestigungs- 

art wird nicht ersichtlich. Ahniich und manchmal besser erkennbar ist er bei 

den meisten Kopfchen aus Nettersheim (Nr. 4-6, Taf. 2,2 und 5,1) und Pesch 

(Nr. 7-26, Taf. 5,2-6), wo allerdings die eingetieften Begleitlinien der Lang- 

seitenrander fehlen. Dafiir ist hier der Scheitelschmuck mitunter durch Quer- 

linien abgeteilt (Nr. 12 und 18, Taf. 3,5 u. 4). Auch ist das Ubergreifen des 

Scheitelschmuckes in die Stirn bei den abgeschlagenen Kopfchen, die an dieser 

Stelle unbeschadigt sind, nicht so ausgepragt wie bei dem Kopfschmuck der 

mittleren Gottin des genannten Bonner Altares. Bei einigen dieser Kopfchen 

erhebt sich der Scheitelschmuck nicht plastisch fiber die Haarmasse, sondern 

ist von ihr nur durch eingetiefte Linien abgesetzt (z. B. Nr. 3-5, Taf. 2,2). Oft 

aber sind die Kopfchen so sehr verwittert, daB das Vorhandensein des Scheitel

schmuckes nur eben noch erkennbar ist. Urspriinglich war er sicherlich auf 

samtlichen Denkmalern durch Bemalung besonders hervorgehoben, und zwar 

nach Ausweis der Originale durch goldene bzw. gelbe Farbe.

29. Bonn. Tafel 4,1.

Terrakottagruppe der drei sitzenden Matronen. Sie tragen alle den iiber der 

Brust geschlossenen Matronenmantel und halten Fruchte auf dem SchoB. Wah- 

rend die beiden auBeren Gottinnen die Haube tragen, hat die mittlere auf die 

Schulter fallendes langes Haar. Uber den Scheitel lauft nicht eine Flechte, wie 

M. Siebourg auf Grund des sehr flauen Formausdrucks meinte, sondern ein 

Schmuckband. - H. 11,5 cm; Br. 12 cm.

2. Jahrh.

Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 15475.

Lit.: M. Siebourg, Bonner Jahrb. 105, 1900, 78 ff. und Taf. 7.

30. Dhronecken, Kreis Bernkastel. Tafel 4,2.

Zwei Madchen- und zwei Knabenbiisten aus Terrakotta, mit einander ahnlichem 

Scheitelschmuck. Bei dem hier abgebildeten Stuck (Hettner Nr. 227 = Inv. 

99,1104) ist das Band mit Scheibchen besetzt, an seinem untern Ende hangen 

drei Kiigelchen. Am Original ist deutlich zu sehen, daB knapp eine Handbreit fiber 

der Stirne vom Scheitelband aus nach jeder Seite ein schmales Band abzweigt, 

das sich im Nacken wieder mit dem Ende des Scheitelbandes vereinigt. Dadurch 

wird wohl die Befestigung des Schmuckstiickes erreicht. Osen und Kettchen an 

zwei originalen Stricken, Nr. 77 und 77a (Taf. 5,2c und 2d), deuten auf die 

gleiche Befestigungsart.
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Kaiserzeit.

Trier, Landesmuseum.

Lit.: F. Hettner, Drei Tempelbezirke im Trevererlan.de (Trier 1901) 75 Nr. 222. 

226. 227. 228 und Taf. 11,10.4.3.6.

31. Graach, Tempelbezirk Graacher Hohe, Kreis Bernkastel.

Knabenbiiste aus Terrakotta. Wegen des flauen Formausdrucks laBt sich nicht 

entscheiden, ob ein Scheitelzopf oder Scheitelschmuckband dargestellt ist. 

Kaiserzeit.

Trier, Landesmuseum.

Lit.: Trierer Zeitschr. 11, 1936, 235 f. und Abb. 25 links.

32. Gusenburg, Tempelbezirk, Landkreis Trier.

Zwei Knabenbiisten aus Terrakotta mit in die Stirn reichendem Scheitelschmuck; 

von Hettner als ’Kinderzopfchen4 aufgefaBt.

Kaiserzeit.

Trier, Landesmuseum.

Lit.: F. Hettner, Drei Tempelbezirke im Trevererlande (Trier 1901) 92 Nr. 53 

und 54, Taf. 13,47 und 50.

33. Mainz. 7'afel 4,3.

Knabenbiiste aus Terrakotta mit kurz gelocktem Haar. Uber dem Scheitel liegt ein 

breites Band, das vor dem Stirnansatz endigt und da anscheinend mit einem 

Schleifchen festgebunden ist. Der flaue Formausdruck laBt die Befestigungsweise 

am Wirbel nicht mehr erkennen.

Kaiserzeit.

Mainz, Altertumsmuseum der Stadt Mainz, Inv. B 1651.

Unveroffentlicht.

34. Trier, Hohenzollernstrafie 13. Tafel 4,4.

Madchenbiiste aus weiBer Terrakotta. Das Scheitelschmuckband ist durch Quer- 

linien gegliedert; am untern Ende hangen fiinf rosettenartig angeordnete Kiigel- 

chen in die Stirn. — H. 14,5 cm.

Kaiserzeit.

Trier, Landesmuseum Inv. 27,145.

Lit.: Trierer Zeitschr. 3, 1928, 191 und Taf. 11,4.

34a. Gerolstein, Hustley, Kreis Daun. Tafel 4,5.

Kopf einer Madchenbiiste aus Terrakotta. Uber dem Scheitel liegt ein breites 

Band, auf dem mit kleinen Buckeln Edelsteinbesatz angedeutet ist. Das Band 

schlieBt uber der Stirn rechteckig ab, darunter ist eine halbrunde Haarlocke zu 

erkennen, wie sie sich auch seitlich zu den Ohren hinziehen.

Sehr flau und unsorgfaltig ausgepragt, die Nahtstelle zwischen der einzeln aus- 

geformten Buck- und Vorderseite ist nicht verstrichen. - H. etwa 7 cm. 

Kaiserzeit.

Gerolstein, Museum Villa Sarabodis, Inv. 176. 

Unveroffentlicht.

35. Trier, Tempelbezirk des Lenus Mars.

Unter den Kindervotivterrakotten befmden sich mehrere Miidchen- wie Knaben- 

biisten mit dem Scheitelschmuck. Da die Fundstiicke z. Z. nicht zuganglich sind, 

muB hier insgesamt auf die Veroffentlichung von E. Gose verwiesen werden,

Trevererlan.de
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wo die Beschreibung auf ’Scheitelzopf‘, ’Stirnschmuck', ’perlartiger Schmuck uber 

der Stirn1 u. a. lautet.

Kaiserzeit.

Trier, Landesmuseum.

Lit.: E. Gose, Der Tempelbezirk des Lenus Mars in Trier (Berlin 1955) 56 IT. Nr. 51. 

52. 60. 70 und Taf. 35 Abb. 68,23 und 24.

36. Hees bei Nijmegen (?). Tafel 6,3.

Oberteil des Kopfes und Stirnansatz einer wohl lebensgroBen weiblichen Figur 

aus Ton mit beidseits vom Mittelscheitel wellig angeordnetem Haar. Uber den 

Scheitel lauft ein anscheinend mit Edelsteinen besetztes Band. Angeblich in Hees, 

in dem dortigen groBen Graberfeld des 2. und 3. Jahrhunderts, gefunden. — H. 

etwa 9 cm; groBte Br. etwa 14 cm.

Nijmegen, Sammlung Kam.

Lit.: M. P. M. Daniels, Noviomagus Romeins Nijmegen (o. J.) 206 f. Abb. 82.

b. ITALIEN

37. V e 11 e i a. Tafel 7,3.

Madchenkopf aus Bronze. Das Haar ist nur auf dem Hinterkopfe einfach ge- 

strahnt und flach anliegend angedeutet. Auf dem Vorderkopf unregelmaBig 

angeordnete Gruben, in denen, nach der Annahme von K. Kluge, ein Blech - wohl 

aus Edelmetall - befestigt war, das die Haare oder ein Kopftuchlein darstellte. Uber 

diesem vorderen Teil des Kopfes liegt der mitgegossene bandformige Scheitel- 

schmuck. Er zeigt ein Muster von Rauten mit eingeschriebenen Kreisen und 

uberhbhte Rander mit Schragkerben. - H. 32 cm.

Friihaugustisch (Kaschnitz-Weinberg).

Parma, Museum.

Lit.: H. Heydemann, Mitteilungen aus den Antikensammlungen in Oberitalien 

(3. Hall. Winckelmannprogramm 1879) 47 Nr. 28. - P. Arndt - H. Brunn - F. 

Bruckmann, Griechische und romische Portrats (Miinchen 1909) Taf. 89-90. — 

G. Kaschnitz-Weinberg, Rom. Mitt. 41, 1926, 206 f. - K. Kluge - K. Lehmann- 

Hartleben, Die antiken Grofibronzen 2 (Berlin-Leipzig 1927) 6 ff., Abb. 4. - 

R. West, Romische Portratplastik 1 (Miinchen 1933) 100, Taf. 25,97. — Cambridge 

Ancient History 10 (Cambridge 1934) 564, Tafelband 4, 166 d.

38. Fundort unbekannt.

Knabenbiiste aus Carraramarmor. Uber den Scheitel lauft ein mit kugeligen 

Besatzstiicken geschmiicktes Band, das wenig in die Stirne reicht.

Friihe Kaiserzeit.

Leningrad, Ermitage Inv. 1866.

Lit.: G. von Kieseritzky, Beschreibung der Skulpturen der Ermitage (1901) 21, 

Nr. 50. - Poulsen, Portraits 61 Anm. 2.

39. Fundort unbekannt. Tafel 5,1.

Grabrelief, nach dem Typus zu schlieBen, wahrscheinlich aus Italien stammend. 

Brustbilder eines Mannes, einer Frau und eines Madchens, letztere mit tiberi- 

schen Scheitelfrisuren. Das Madchen tragt ein schmales streifenformiges ScheiteL 

band, das mit drei nebeneinander her laufenden Reihen linsenfbrmiger Gebilde, 

Metallplattchen oder Perlen, besetzt ist. Ein einzelnes davon scheint den unteren 

AnschluB des Bandes zu bilden und hangt etwas in die Stirne.
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Die Inschriften unter den Brustbildern sind nach A. Michaelis11) gefalscht, nach 

B. Ashmole aber echt,mit Ausnahme eines eingesetzten Stiickes unter dem Madchen- 

bildnis. Die Altersangabe des Madchens ist durch Bruch beschadigt und kann 

nicht mit Sicherheit erganzt werden. Wegen der entstellenden Erganzung der 

Nase laBt sich das Alter des Madchens auch schwer schatzen. - H. 0,52 m; L. 1,21 m. 

Friihe Kaiserzeit.

Ince Blundell Hall.

Lit.: Poulsen, Portraits 60 f. Nr. 40. - Snijder, Madchenkopf 241 Anm. 10. - 

B. Ashmole, A Catalogue of the Ancient Marbles at Ince Blundell Hall (Oxford 

1929) 113 Nr. 364 und Taf. 34.

40. Rom.

Grabrelief mit fiinf Brustbildern: zwei Frauen, ein Knabe, ein Mann und ein 

junges Madchen. Dieses tragt die Frisur der iilteren Agrippina ’. . . and over her 

forehead an ornament like that of the young girl in no. 40‘ (hier Nr. 39). 

Einzelheiten sind bei der kleinen Abbildung des Katalogs nicht erkennbar. - 

L. 1,58 m.

Friihe Kaiserzeit.

Ince Blundell Hall.

Lit.: Poulsen, Portraits 61 f. Nr. 41. — Snijder, Madchenkopf 241 Anm. 10. - 

B. Ashmole a. a. O. 87 Nr. 222 und Taf. 34.

41. Rom.

Grabaltar der Julia Synegoris. Zwischen Anthemionakroteren erscheint in Relief 

die Biiste eines laut Inschrift 18jahrigen Madchens. Auf dem Mittelscheitel 

der fiber der Stirn hochgebauten trajanischen Frisur sind drei tiefe Bohrlocher 

gereiht, die nur zur Aufnahme eines metallenen Scheitelschmuckbandes gedient 

haben konnen. Inschrift:

Dis Manib(us) / luliae C. F / Synegoridi / vix(it) ann(os) XV1III / C. Julius I 

Agathopus I pater / pientissimae I filiae fecit.

H. 86 cm.

Friihes 2. Jahrh.

Rom, Kapitolin. Museum.

Lit.: GIL VI 20694. - H. Stuart Jones, The Sculptures of the Museo Capitolino 

(Oxford 1912) 89 Nr. 7 a und Taf. 33.

42. Rom (?). Tafel 5,3.

Grab relief. In einer Muschelnische liegt eine junge Frau auf einer Kline. Sie halt 

in der rechten Hand einen Griff el, in der linken eine Schriftrolle. Hinter ihr ein 

kleines Madchen mit Scheitelzopf (Dienerin ?). Ferner ein kleiner Hund, ein 

Eros mit zwei Vbgeln, eine knabbernde Maus, verstreute Blumen und ein kleines 

Tischchen.

Die junge Frau tragt die trajanisch-hadrianische Zopfkranzfrisur. Uber dem 

Scheitel liegt ein Schmuckband, von dem drei Bommeln mit Kugelenden in die 

Stirn hangen. Im Text zu den Einzelaufnahmen‘ als ’literarisch tatige Frau1 be- 

zeichnet. Die Gesichtsbildung bezeichnet aber zweifellos ein junges Madchen. Die 

Darstellung gehort wohl in den Kreis von Grabsteinen fruhverstorbener gelehrter 

Kinder12). - H. 42 cm; Br. 52 cm.

n) A. Michaelis, Ancient Marbles in Great Britain (Cambridge 1882) 410 Nr. 364.

12) Vgl. dazu F. Cumont, Le symbolisme funeraire des Romains (Paris 1942) 281 f., 286 f.;

H. J. Marrou, uovoixos avyQ (Grenoble 1937) 197 ff.
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Trajanisch-hadrianisch.

Rom, Villa Albani.

Lit.: P. Arndt — W. Amelung, Photogr. Einzelaufnahmen antiker Skulpturen, 

Serie 12 (Miinchen 1931) 82 Nr. 3583. — M. Bratschkova, Bulletin de 1’institut 

archeologique Bulgare 12, 1938, 62 Nr. 5 Abb. 46; Katalog Nr. 362.

43. Aquileia. Tafel 5,4.

Grabaedicula eines Madchens (Kalkstein). Das etwa sechs- bis zehnjahrige Kind 

halt in der Rechten ein Vogelchen, in der Linken einen Vogelnapf. Die leicht 

gestrahnten, dem Kopf knapp anliegenden Haare sind im Pagenschnitt in die 

Stirne gekammt und hangen seitlich uber die Ohren. An einer schmalen, liber den 

Scheitel laufenden Schnur (?) hangt eine wohl goldene oder silberne Lunula 

etwas in die Stirn. - H. 49 cm; Br. 49 cm.

Friihes 3. Jahrh.

Aquileia, Museo Archeologico Inv. 3981.

Lit.: G. Brusin, Not. Scavi 1930, 442 f. Abb. 9.

44. Ostia.

Grabrelief eines sieben- bis zehnjahrigen Knaben. Die gesenkte Rechte halt einen 

Zweig, die Linke einen Vogel vor den Leib. Die Haare sind verhaltnismaBig kurz 

gehalten. Hinter dem rechten Ohr hangt eine grofie ’Horuslocke‘. Uber den 

Scheitel zieht ein Band, das liber der Stirn in Fransen endet, die zu einem 

rosettenahnlichen Motiv geordnet sind. Die Langseiten des Scheitelbandes sind 

durch randparallele Linien verziert. — H. 67 cm; Br. 28 cm.

4. Jahrh.

Ostia, Museo Archeologico.

Lit.: R. de Chirico, Arch. Anz. 1938, 659 Abb. 20. - Becatti, Stele Ostiense 49 ff., 

53 Anm. 39 und Taf. 34,1; 36,3. - v. Gonzenbach, Knabenweihen 149 f. K. 18 

und Taf. 17.

45. Fundort unbekannt. Abb. la.

Goldglas mit Darstellung des Achilleus unter den Tbchtern des Lykomedes. Den 

bis auf ein Mantelchen nackten, mit Schild und Lanze nach rechts hin stiirmenden 

Achilleus versuchen zwei Tochter des Lykomedes zuriickzuhalten. Inschrift:

Acillis.

Achilleus tragt langes, bis auf die Schultem reichendes Haar und ein Scheitelband, 

die Tochter des Lykomedes eine Stephane. Der Scheitelschmuck wird durch 

querlaufende Linien gegliedert und hat, nach der Zeichnung zu schlieBen, erhohte 

oder verstarkte Rander (?).

2. Halfte 3. Jahrh.

Pesaro, Museo Oliveriano.

Lit.: CIL XV 7016. - Garrucci, Vetri ornati Taf. 35,2. - Vopel, Goldglaser 96 

Nr. 31. - Becatti, Stele Ostiense 53 Anm. 39.

46. Fundort unbekannt. Abb. lb.

Goldglas mit der Biiste eines Knaben. Inschrift:

Simplici / dulcis.

Der Knabe tragt einen Reif im Haar. Uber diesen lauft ein bis tief in die Stirn 

reichender Scheitelschmuck, der mit zwei parallelen Reihen von Kugeln oder 

Schuppen bedeckt scheint.

Garrucci halt das Goldglas flir eine Falschung, Vopel nur flir verdachtig. Aber 

auch als Falschung ware dieses Goldglas wichtig, da der Falscher ein Kind mit
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dem Scheitelschmuck ausgezeichnet hat. Dies setzt wohl voraus, daB er Ahnliches 

auf echten Goldglasern oder anderen Denkmalern mit Kinderbildnissen gesehen 

hatte. Auf den Goldglasern, hier Nr. 45 und 47, befindet sich zwar kein identisches 

Scheitelband, aber diese Beispiele kommen ihnen nahe.

4. Jahrh. (?).

Rom, Vatikanische Bibliothek.

Lit.: Garrucci, Vetri ornati Taf. 42,4. - Vopel, Goldglaser 114 Nr. 516. - Becatti, 

Stele Ostiense 53 Anm. 39.

b c

Abb. 1. a Nr. 45, b Nr. 46, c Nr. 47.

47. Rom. Abb. 1 c.

Goldglas mit Familienbildnis auf blauem Grund. Dargestellt sind die Eltern, zwei 

Tbchter und zwei Sohne. Zwischen den Kbpfen der Eltern die Inschrift:

[cum o]mn[i]/bus ve/stris/ p(ie) z(eses).

Die beiden Miidchen tragen eine Melonenfrisur mit Zopfkranz (?) auf dem 

Wirbel. Vom Haarkranz aus lauft ein breites Schmuckband fiber den Scheitel, 

dessen Ende etwas in die Stirne hangt. Auf dem Scheitelschmuck ist mit je vier 

gereihten Kreisen offensichtlich Juwelenbesatz angedeutet. Parallel den Lang- 

seiten laufen gravierte Linien. Bemerkenswert ist hier, daB nur die beiden 

Tbchter den Schmuck tragen, nicht auch die Sohne und auch die Mutter nicht. 

4. Jahrh.

Rom, Vatikanische Bibliothek.

Lit.: Garucci, Vetri ornati Taf. 32,3. - Gh. Daremberg - E. Saglio, Dictionnaire 

des Antiquites I, 2 (Paris 1886) 1371 Abb. 1876. - F. Cabrol - H. Leclercq, 

Dictionnaire d’Archeologie chretienne 3, 1 (Paris 1913) 1317 Abb. 2789. - Vopel, 

Goldglaser 101 Nr. 140. - Becatti, Stele Ostiense 53 Anm. 39.
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c. PAN NON IE N.

48. A q ui n cum.

Grabrelief mit den Biisten einer Frau und eines zehnjahrigen Madchens. Dieses 

tragt kurzes, nach der Stirn zu gekammtes Haar. Auf dem Scheitel liegt ein 

Schmuckband aus abwechselnd runden und rechteckigen (oder querovalen ?) 

Gliedern. Inschrift:

D(zs) M[ambus] / Manil[ius] Roga/tus vet[eranus] et [A]elia I Dubitata Ze/ 

buca[e] fil[iae) ann[orum] X / paren[tes] vivi I fec[erunt].

H. 1,0 m; Br. 0,60 m.

2.-3. Jahrh.

Aquincum, Museum.

Lit.: GIL III 15164. - B. Kuzsinsky, Budapest Regisegei 7, 1900, 34 Nr. 24.

d. GRIE CHEN LAND.

49. Attika. Tafel 5,5.

Grabstele des Herakleides. Der etwa fiinf- bis achtjahrige Knabe ist nackt bis 

auf eine Chlamys. Er stellt den rechten FuB auf eine Schildkrbte, in der Rechten 

halt er einen Vogel, auf der Linken einen Ball, zu dem ein Hiindchen aufblickt. 

Uber dem Scheitel liegt ein breites Schmuckband, dessen Ende wenig uber den 

Haaransatz hinaus in die Stirn reicht. Drei Bohrlbcher sollen hier wohl Perl- 

oder Kugelbesatz andeuten. - H. 68 cm.

Kaiserzeit.

Paris, Louvre.

Lit.: A. Conze, Die Attischen Grabreliefs 4 (Berlin 1922) 64 Nr. 1986, Taf. 431.

50. T h a s o s. Tafel 6,4.

Portratkopfchen eines vier- bis sechsjahrigen Madchens. Am Oberkopf ist das in 

der Mitte gescheitelte Haar in schlicht gewellten Strahnen gegen die Ohren ge- 

strichen. Am Hinterkopf scheint es von der Wirbelgegend in einzelnen Locken 

mit Spiralenden zu fallen. Uber den Scheitel ziehtsich ein breites juwelenbesetztes 

Schmuckband. Von seinem vorderen abgerundeten Ende hangen drei lange Bom- 

meln tief in die Stirn. Die Zierstucke an den Bommelenden sind stark beschadigt, 

waren jedoch auffallend groB.

2.-3. Jahrh.

Thasos, Privatbesitz.

Unveroffentlicht. Wir verdanken die Photographie der freundlichen Vermittlung 

von G. Daux, die Erlaubnis zur Veroffentlichung dem Entgegenkommen von P. 

Devambez. Das Kbpfchen ist erwahnt von Becatti, Stele Ostiense 53 Anm. 39.

e. AGYPTEN.

51. F a j u m. Tafel 4,6.

Klapper in Form einer Madchenbiiste aus Terrakotta. Das von einem MitteL 

scheitel wellig seitwarts gestrichene Haar ist im Nacken kranzartig zusammen- 

gefaBt. Uber den Scheitel lauft vom Nacken bis in die Stirn ein breites Schmuck

band mit abgesetzten Randern. Sechs gereihte erhbhte Scheiben deuten Juwelen- 

besatz an, eine Bommel mit Kugelende hangt in die Stirn. - H. 17 cm. 

Kaiserzeit.

Lit.: P. Perdrizet, Les Terres cuites grecques d’Egypte de la collection Fouquet
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(Paris 1921) 18 Nr. 71 und Taf. 79. - Ein weiteres Kopfchen aus offenbar der- 

selben Form in der Ny-Carlsberg Glyptothek, Kopenhagen: V. Schmidt, De Graesk- 

Aegyptiske Terrakotter, Ny-Carlsberg Glyptothek (Kopenhagen 1911) 72 Taf. 23,55.

Nr. 52-54 aus Er-Rubaijat (Philadelphia, Fajum)

52. Mumienbildnis eines jungen Madchens mit gescheiteltem und in Flechten um den 

Hinterkopf gelegtem Haar. Auf dem Scheitel ist ’ein aus drei Teilen (Ring, drei 

Kugeln und Scheibe) bestehender Perlenschmuck' (Buberl) befestigt, der nicht bis 

zum Stirnansatz reicht. Nach dem Text des Kataloges Graf ist der Schmuck 

ausnahmsweise weiB gemalt, wohl Silber und Perlen andeutend. 

Antoninisch.

Lit.: Katalog Graf 17 Nr. 32. - Buberl, Mumienbildnisse 40 Nr. 32 Taf. 32.

53. Tafel 6,1. 

Mumienbildnis einer jungen Frau. Das Haar scheint im Wirbel zu einem kleinen 

Knoten aufgesteckt, von welchem aus sich ein mehrgliedriger Scheitelschmuck bis 

zum Stirnansatz zieht. Er scheint durch eine diinne Haarflechte (Kranz ?, 

Diadem ?), die den Kopf umzieht, festgehalten.

1. Hiilfte 3. Jahrh. (Buberl).

Lit.: Katalog Graf Nr. 94. — Buberl, Mumienbildnisse 43 f. Nr. 42 Taf. 42.

54. Tafel 6,2. 

Bildnis eines jungen Madchens mit einem Granatapfel in der Rechten. Das in der 

Mitte gescheitelte Haar ist straff nach hinten gekammt und im Nacken zusammen- 

gebunden. Uber den Scheitel zieht sich ein schmales Schmuckband aus schuppen- 

artig ubereinanderliegenden Gliedern. Am Halsband tragt das Madchen eine 

Amulettkapsel18).

3.-4. Jahrh.

Lit.: Katalog Graf 23 f. Nr. 58. - Buberl, Mumienbildnisse 56.

55. Fundort unbekannt.

Mumienbildnis einer Frau mit gescheiteltem Haar, das um die Stirn zu einem 

Kranz kleiner Lbckchen geordnet ist. Uber dem Scheitel liegt ein Schmuckband, 

das sich, soweit die Abbildung ein Urteil zulafit, aus zwei scheibenformigen 

Gliedern und einer in die Stirn hineinreichenden tropfenformigen Bommel zu- 

sammensetzt.

2. Hiilfte 4. Jahrh.

Ehemals Sammlung Flinker.

Lit.: H. Drerup, Die Datierung der Mumienportriits, Studien zur Geschichte und 

Kunst des Altertums 29, 1933, 66 Nr. 34, Taf. 20 b.

f. SYRIEN.

Um allzugroBes Anwachsen des Kataloges zu verhindern, wird von den 

palmyrenischen Frauenportrats mit Scheitelschmuck nur eine representative 

Auswahl vorgelegt. Wir verzichten auf eine Einzelbeschreibung des Schmuck- 

bandes, das formal und stilistisch einheitlich erscheint. Es wird gewohnlich 

von groBen juwelenbesetzten Einzelgliedern, runden, ovalen, rhombischen

13) Vgl. dazu C. Bonner, Studies in Magical Amulets, University of Michigan Studies, 

Humanistic Series 49 (Ann Arbor - London 1950) 5.



Zur Erklarung der niedergermanischen Matronendenkmaler. 21

oder rechteckigen Scheiben gebildet, welche durch Scharniere aneinander- 

geschlossen sind. Am untern Ende des Zierbandes hangt meist eine Reihe von 

Bommeln. Dieser Scheitelschmuck wird - oft auch uber einem Schleiertuch 

und verbunden mit weiterem Kopfschmuck - von erwachsenen Frauen ge- 

tragen. Mackay widmet dem Scheitelschmuck, den sie ’frontal hair ornament4 

nennt, einige Bemerkungen. Der Gesamtcharakter der Stiicke wird ihr zufolge 

durch parthische Ziige bestimmt. Die Portrats stammen aus dem 2. und 

3. Jahrhundert.

N.56-73 Palmyra.

Grabportrats von Frauen.

56. Berlin, Staatliche Museen, Vorderasiatische Abteilung. Tafel 7,1.

Lit.: M. Freiherr von Oppenheim, Vom Mittelmeer zum Persischen Golf I (Berlin 

1899) 285 Abb. - Ingholt, Studier 149 Anm. 4. — F. Altheim, Die Soldatenkaiser 

(Frankfurt/M. 1939) Abb. 63.

57. Beirut, Privatbesitz.

Lit.: Mackay, Jewellery 166 und Taf. 60,1.

58. Damaskus, Musee National Syrien Inv. 14.

Lit.: Ingholt, Studier 143 Anm. 2, PS 453.

59. Damaskus, Musee National Syrien Inv. 6.

Lit.: Ingholt, Studier 148 Anm. 11; 149 Anm. 10, PS 491.

60. Genf, Musee d’Art et d’Histoire Inv. 12703.

Lit.: W. Deonna, Genava 7, 1929, 213 Nr. 1 und Abb. 2.

61. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek Inv. 1090.

Lit.: Simonsen, Skulpturer G 1, Taf. 11. - Arndt, Ny-Carlsberg 221 und Taf. 157.

- Ingholt, Studier 143 Anm. 4, PS 455. - Mackay, Jewellery 171. 179 und 

Taf. 60,2.

62. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek Inv. 1099.

Lit.: Simonsen, Skulpturer G 10, Taf. 12. - Arndt, Ny-Carlsberg 221 und Taf. 158.

- Ingholt, Studier 150 Anm. 6, PS 505.

63. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek Inv. 1056.

Lit.: Simonsen, Skulpturer D 4, Taf. 12. - J. B. Chabot, Choix d’inscriptions de 

Palmyre (Paris 1922) Taf. 29,1. - Ingholt, Studier 136 Anm. 3, PS 406.

64. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek Inv. 1062.

Lit.: Simonsen, Skulpturer D 10, Taf. 14. — Chabot a. a. O. Taf. 29,3. - Ingholt, 

Studier 141 Anm. 10, PS 444.

65. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek.

Lit.: Simonsen, Skulpturer G 2, Taf. 12.

66. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek Inv. 1102.

Lit.: Simonsen, Skulpturer G 13, Taf. 13. - Ingholt, Studier 150 Anm. 2, PS 501.

- Mackay, Jewellery 171. 179, Taf. 60,3.

67. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek.

Lit.: Simonsen, Skulpturer G 21, Taf. 14.
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68. Kopenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek Inv. 2795.

Lit.: Mackay, Jewellery 167. 179, Taf. 58,2.

69. Leningrad, Ermitage.

Lit.: O. Waldhauer, Die antiken Skulpturen der Ermitage III (Berlin-Leipzig 

1936) 84 Nr. 355, Abb. 107. - Becatti, Stele Ostiense 53 Anm. 39.

70. Minneapolis, Institute of Arts Inv. 384.

Lit.: Ingholt, Studier 145 Anm. 2, PS 466.

71. Paris, Collection Schlumberger.

Lit.: Ingholt, Studier 140 Anm. 4, PS 430.

72. Einst Collection de Clercq. Tafel 7,2.

Lit.: A. de Ridder, Collection de Clercq IV (Paris 1906) 71 f. Nr. 55, Taf. 30. - 

Filow, Nicolaevo 36 Abb. 11. - Jaeger, Sig. Gans 23 f. Nr. 115, Taf. 15. - Ingholt, 

Studier 143 Anm. 5, PS 456.

73. Einst Collection Goluchow.

Lit.: W. Frohner, Collections du Chateau de Goluchow (Paris 1897) 212 Nr. 11. - 

Ingholt, Studier 143 Anm. 3, PS 454.

74. Palmyra.

Grabmalerei. Bildnis einer stehenden Frau mit einem Kind auf dem Arm. Die 

Frau tragt einen Scheitelschmuck, wahrend die glatte Scheitellinie des Kindes 

weiB gegen das schwarze Haar abgesetzt erscheint. - Im selben Grabe ferner eine 

stehende weibliche Gestalt mit Scheitelschmuck.

Lit.: Strzygowski, Orient 17 ff. Abb. 3. - J. B. Chabot, Choix d’inscriptions de 

Palmyre (Paris 1922) 100 Taf. 16,1 und 2.

B. Originale Schmuckstiicke.

75. P e r g a m o n. Tafel 8,1c.

Goldblechstreifen mit gegenstiindig gewellten Langseiten und rautenformigen 

Ausschnitten. An einem Ende (vorn) ist vermittels Scharnier eine mit Smaragden 

und Perlen besetzte Platte befestigt, an deren Unterseite eine Ose sitzt. Vielleicht 

waren hier Bommeln angebracht. Am andern Ende (hinten) eine Ose zur Be- 

festigung des Bandes im Haar. Mit weiteren Schmucksachen in einem Marmor- 

sarkophag gefunden, der die Schadel von zwei Erwachsenen und einem Kind 

enthielt.

2. Jahrh. (Conze); 2.-3. Jahrh. (Zahn).

Istanbul, Museum.

Lit.: A. Joubin, Musee Imperial Ottoman, Catalogue sommaire des bronzes et 

bijoux (Konstantinopel 1898) 74 Nr. 121. - A. Conze, Altertiimer von Pergamon 

1,2 (Berlin 1913) 292 Abb. 11. - Zahn, Gal. Bachstitz 42.

76. Emesa (Homs) Syrien. Tafel 8,2 e und f.

Zwei Schmuckbander aus sechsgliedrig geflochtenem Golddraht, deren Enden in 

Goldblechzwingen gefaBt sind. Sie sind von neun gereihten - jetzt teilweise 

fehlenden -, tropfenfbrmigen Granaten in gezahnten Fassungen besetzt. Am 

oberen (hinteren) Ende je eine Ose zur Befestigung des Bandes im Haar. Den
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unteren (vorderen) AbschluB bilden, an je einem Scharnier hangend, ein kleinerer 

dreieckiger (e), bzw. grbBerer rhombischer Anhanger (f), die mit einem Granat 

(e) bzw. Granat, Jaspis, Karneol und Tiirkis (f) besetzt sind. Am eingezogenen 

untern Rand des rhombischen Ziergliedes eine Ose. H. Seyrig, dem wir die 

Photographic der Stiicke verdanken, hat nach brieflicher Mitteilung an einen 

Haarschmuck gedacht, ohne sich in seiner Publikation darauf festlegen zu wollen. 

Gefunden in einem Frauengrab (11) der Nekropole von Emesa. - L. 12,5 cm (e) 

und 14 cm (f).

2.-3. Jahrh.

Damaskus, Musee National Syrien Inv. 7155 (b), 7156 (a).

Lit.: H. Seyrig, Antiquites de la necropole d’Emese (II). Syria 30, 1953, 16 IT. 

Nr. 5, 20 f., Taf. A.

77. Lyon. Tafel 8,2 c.

Band von geflochtenem Golddraht, dessen Enden in goldene Zwingen gefaBt sind. 

Am einen Ende (vorn) ist vermittels eines Scharniers ein querovaler Granat 

befestigt. An seiner Fassung sitzt ein waagebalkenahnlicher Trager, von dem zwei 

sechsseitig geschliffene Smaragde herabhangen, zwischen ihnen ehemals vielleicht 

eine Perle. Am anderen Ende (hinten) sitzt eine Ose zur Befestigung des Bandes. 

Etwas unterhalb der Mitte des Bandes sind an den Randern zwei sich gegeniiber- 

liegende Horizontalbsen angebracht, die nach A. Comarmon ebenfalls der Be

festigung des Bandes dienten. Auf der Abbildung bei E. Bassermann-Jordan hangen 

allerdings an der rechten Ose (vom Beschauer aus) zwei Steine, die auf der Zeich- 

nung bei A. Comarmon fehlen.

Gefunden im Juli 1841 bei der Aufdeckung romischen Mauerwerks in einer 

Mauerhohlung, zusammen mit rund 2000 Denaren von Vespasian bis Septimius 

Severus und Aurei des Nero und des Commodus. AuBerdem fanden sich noch 

drei Paar goldene Armringe und ein einzelner, zwei goldene Fingerringe und 

vier kleine Goldringe von der Weite eines Kinderringes, welche A. Comarmon eher 

als Schieberinge zur Aufnahme von Schniiren, Haarflechten und dgl. deutet. 

Ferner sieben goldene Halsketten, eine goldene Fibel und Bruchstiicke weiterer 

Schmucksachen. Alle Stiicke waren meist mit Perlen, Edelsteinen und Korallen 

besetzt. - Gesamtl. 13,5 cm; L. des geflochtenen Bandes 8 cm; Br. 0,9 cm.

2.-3. Jahrh. (Zahn).

Lyon, Museum.

Lit.: A. Comarmon, Description de 1’ecrin d’une dame romaine trouve a Lyon en 

1841 chez les freres de la Doctrine Chretienne (Paris 1844) bes. 38 f. Nr. 23 und 

Taf. 4. - A. Blanchet, Les tresors de monnaies romaines et les invasions germani- 

ques en Gaule (Paris 1900) 178 f. Nr. 315. - E. Bassermann-Jordan, Der Schmuck 

(Monographien des Kunstgewerbes 12, Leipzig 1909) 41 Abb. 48. - Zahn, Gal. 

Bachstitz 42.

77a. E n z e n , Kreis Euskirchen. Tafel 8,2 d.

Band von geflochtenem Golddraht, dessen Enden in goldene Zwingen gefaBt sind. 

Auf die beiden Zwingen ist in Goldgranulierung die Inschrift VTERE FELIX ver- 

teilt. An dem einen Ende hangt eine kleine Kette, an dem andern drei Anhanger, 

davon sind zwei rautenfbrmige Fassungen fiir Edelsteine, das dritte ein Kettchen 

mit 2 roten Steinen. (Auffallig ist, dafi die Inschrift FELIX bei Tragen des 

Schmuckes verkehrt zu stehen kommt.) In seiner obern Halfte wird das Band 

von einer weiteren Zwinge umfaBt, an der beiderseits von einer Ringose ein
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Kettchen herunter hangt, wohl eine Vorrichtung zur Befestigung des Schmuckes, 

ahnlich den zwei Osen beim vorigen Stuck (vgl. auch die Befestigungsart des 

Scheitelschmuckes bei Nr. 30). Die drei Zwingen sind offenbar mit Stiffen am 

Band befestigt.

Gefunden in den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts in einem Steinsarg als Teil 

eines unerhort reichen Grabinventars (erwahnt sind Krone oder Helm, Zepter, 

Panzer mit einem Gewicht von 28 Pfund, Beinschienen, Schwertgriff, Wehr- 

gehange und 28 gewundene Armreifen, angeblich alles aus Gold). Aufier einem 

Armreifen und diesem Scheitelschmuck scheinen alle Teile verschollen zu sein. 

Vermutlich war es ein frankisches Fiirstengrab. — L. des Bandes ohne Anhangsel 

16,5 cm; Br. 1,5 cm.

Privatbesitz.

Lit.: G. O. L. Freudenberg, Bonner Jahrb. 25, 1857, 126 und Taf. 5,1.

78. Artschar (Batiaria) Bulgarien. Tafel 8,2a.

Goldene Kette, deren verschieden geformte Einzelglieder mit bunten Halbedel- 

steinen besetzt sind. Am einen Ende (vorn) ein querovales Glied mit drei Bom- 

meln, deren Endstiicke jetzt fehlen; am andern Ende (hinten) eine Ose zur 

Befestigung im Haar. Gefunden in einem Kindersarkophag zusammen mit drei 

Halsketten, einem Halsring, zwei Armreifen, einem Fingerring und einem An- 

hanger. — L. 16,5 cm.

3. Jahrh.

Sofia, Nationalmuseum.

Lit.: Filow, Nicolaevo 35 f., 47 f. und Taf. 5,1. - Ders., Arch. Anz. 1915, 223 ff. 

Abb. 5,1. - Zahn, Gal. Bachstitz 42.

79. Tunis. Tafel 8,1a.

Schmuckband aus fiinf gereihten, abwechselnd runden und rechteckigen Glas- 

flussen, von denen zum Teil nur die Fassungen erhalten sind. Kleine perlen- 

besetzte Goldblechrondelle bilden den Saum des an einem Ende abgerundeten 

(hinten), am anderen geraden (vorne) Bandes. Hier schliefit, durch ein knoten- 

artiges Zwischenglied verbunden, ein waagebalkenahnlicher Trager an, von dem 

drei Bommeln hangen, in der Mitte ein Saphir, beidseits je eine Perle. Zusammen 

gefunden mit dem Gliederarmband (Nr. 2824) und einem Kameo mit der Dar- 

stellung der Dionysosgeburt (Nr. 2867). Dieser Kameo hat eine Fassung, wie sie 

bei Miinzen des 3. Jahrhunderts vorkommt. - L. 10,7 cm.

3. Jahrh.

London, British Museum.

Lit.: F. H. Marshall, Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan and Boman in 

the Department of Antiquities, British Museum (London 1911) 339 Nr. 2866 und 

Taf. 66. - Filow, Nicolaevo 36 Abb. 10. - Decs., Arch. Anz. 1915, 225 f. - Jaeger, 

Sig. Gans 23 f. unter Nr. 115. - M. Bieber, Entwicklungsgeschichte der griechi- 

schen Tracht (Berlin 1934) 36 und Taf. 38 oben (falschlich in hellenistische Zeit 

datiert). - Mackay, Jewellery 179 Abb. 6 c.

80. Southfleet (Kent) England. Tafel 8,2b.

Bandformiger Stirnschmuck: ’. . . a very handsome gold chain resembling a 

watch chain, ornamented with angular pieces of a bluish green stone or compo

sition, and in the middle of each alternate link there had been pearls, which time 

has nearly destroyed; at the bottom of the chain was a stone set in gold, of a
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square form, flat with an intaglio of an oval shape/ Aus einem Plattengrab mit 

verklammerten Flatten, in welchem sich zwei Bleisarge von etwa 1,24 m bzw. 

1,37 m Lange befanden. Jeder Bleisarg enthielt das vollstandige Skelett eines 

Kindes im Alter von sieben oder acht Jahren, nach den Zahnen und der Zartheit 

der Knochen zu schlieBen. Nur in einem der beiden Sarge fanden sich Beigaben: 

auBer dem Scheitelschmuck zwei Schlangenarmbander aus Gold, ein Goldring 

mit einem Hyazinth. - L. 21,7 cm (?). 

Spatere Kaiserzeit.

Lit.: P. Rashleigh, Archaeologia 14, 1808, 37 ff. und Taf. 8,2.

81. Fundort unbekannt. Tafel 5,1 b.

Schmuckband aus drei mit Schamieren verbundenen, mit Perlen und Edelsteinen 

besetzten Gliedern. ’Auf der Riickseite von oben (hinten) zwei Osen nebenein- 

ander, unten (vorn) zwei untereinander' . . . ’und zwar wurde es mit einem durch 

die Doppeldse gehenden Band im Haar befestigt, wahrend von der untern Ose ein 

kleiner troddelartiger Anhanger in die Stirn herabhing? Einige Steine sind 

erganzt. - L. 6,4 cm; Br. 1,5 cm.

Spatantik, etwa 4. Jahrh., ostlich (Jaeger).

Lit.: Jaeger, Sig. Gans 23 f. Nr. 115, Taf. 15. - M. Rosenberg, Geschichte der 

Goldschmiedekunst, Abteilung Granulation (Frankfurt 1918) 96 f. Abb. 169 

(hier als Teil eines Armbandes bezeichnet).

82. Fundort unbekannt. Tafel 8,1 d.

’Langes zungenformiges Stuck aus Goldblech, mit gepreBter Verzierung, am 

oberen abgerundeten Ende mit einem auf der Riickseite aufgeloteten Drahtring 

versehen, am unteren breiten Teile durch Scharniere verbunden mit einem qua- 

dratischen Gliede, das wie ein ganz flacher Kasten aus Blech zusammengelotet ist.‘ 

Auf dem breiteren Ende des Hauptbandes eine weibliche Biiste mit Turmkrone; 

Umschrift: KOSMIA. Auf dem quadratischen angehangten Glied neun Fassungen 

fur Steine und Perlen (Einlagen modern erganzt). - L. 17 cm; Br. 3,3 cm.

5.-6. Jahrh., byzantinisch (Zahn).

Urspriinglich im Besitz eines Smyrnaer Kunsthandlers. Dann Berlin, Staatl. 

Museen, Vorderasiat. Abteilung Inv. 48.

Lit.: Zahn, Gal. Bachstitz 41 f. Nr. 100 und Taf. 19. - Ders., Ausstellung von 

Schmuckarbeiten in Edelmetall aus den staatlichen Museen zu Berlin (Berlin 

1932) 127 f. Nr. 14.

C. Mit dem Scheitelschmuck verwandte Zierstiicke.

Auf den hier anhangsweise zusammengestellten Denkmalern steht das uber 

den Scheitel ziehende Schmuckband in Verbindung mit Stirnreifen, Diademen, 

Kranzen usw. Auf Darstellungen von Damen der Spatantike werden die 

Haarhiillen in Scheitelrichtung von Bandern iiberzogen, die mit Perlen und 

Juwelen besetzt sind14). Fur sich allein betrachtet gleichen sie dem Scheitel

schmuck, oder sind ihm oft sehr ahnlich. Aber meistens ziehen sie mit einer 

Reihe weiterer paralleler Bander fiber die Haube, und bei Kaiserinnen stehen 

sie auBerdem noch in Zusammenhang mit einem Diadem.

14) Vgl. dazu R. Delbrueck, Rom. Mitt. 28, 1913, 310 ff.; Zahn, Gal. Bachstitz 42.
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83. P h r y g i e n. Tafel 5,2.

Grabstein eines Ehepaares (Marmor). Im Hauptfeld die Biisten der beiden Ver- 

storbenen. Die Frau hat das Manteltuch oder einen Schleier uber den Hinterkopf 

gezogen. Die Haare sind nach den Schlafen gestrichen und schlicht gestrahnt. 

Uber den Scheitel und entlang der Haargrenze uber der Stirn lauft ein schmales 

Band, das mit gereihten Kreisen geschmiickt ist. - H. 1,22 m.

Kaiserzeit.

Istanbul, Museum.

Lit.: P. Perdrizet, Bull. Corr. Hell. 20, 1896, 64 ff. und Taf. 16. - G. Mendel, 

Catalogue des sculptures Grecques, Romaines et Byzantines. Musees imperiaux 

Ottomans III (Konstantinopel 1914) 314 ff. Nr. 1077. - Zahn, Gal. Bachstitz 42.

84. Altyn-Tagh (Phrygien).

Bruchstiick eines Grabsteines (Marmor). Erhalten sind noch die Kbpfe eines 

Ehepaares. Die Frau hat dieselbe Frisur mit dem gleichen Kopfschmuck wie 

beim vorher genannten Grabstein. - H. 0,95 cm.

Kaiserzeit.

Brussa, Museum.

Lit: G. Mendel, Bull. Corr. Hell. 33, 1909, 295 ff. Nr. 50 Abb. 22.

A g y p t e n.

85. Mumienbildnis einer Frau. Im Haar ein Kranz, uber der Stirnmitte eine verzierte 

Scheibe, darunter eine weitere. Es ist fraglich, ob die beiden Scheiben einen 

Scheitelschmuck darstellen sollen, oder zum Kranze gehbren.

Lit.: Katalog Graf 23 Nr. 54. - Buberl, Mumienbildnisse 56.

86. Mumienbildnis einer Frau mit goldenem Haarschmuck, der die Frisur in Felder 

einteilt. Die Elemente scheinen schnurartig, doch langs der Scheitellinie laufen 

scheibenfbrmige Glieder.

Lit.: Katalog Graf 15 Nr. 24. - Buberl, Mumienbildnisse 53.

87. Mumienbildnisse eines Ehepaares. Der Mann tragt eine Kappe, welche ein 

Schmuckband ziert, das in Scheitelrichtung lauft, aber nicht bis zur Stirn reicht. 

Es setzt sich aus drei scheibenformigen Gliedern zusammen.

Lit.: A. Strelkov, Das Faijum-Portrat (Leningrad 1936) 116 f. Nr. 13 und Taf. 18.

Nr. 88-90 sind spatantike Beispiele solcher Zierstiicke auf einer Bronzekanne und 

auf Miniaturen.

88. Bronzeoinochoe. Taj el 7,4.

Das GefaB hat die Form einer weiblichen Biiste. Das Scheitelschmuckband setzt 

sich vom Stirnjuwel eines Kranzes nach oben bzw. hinten liber die Haarum- 

hiillung fort. Es ist aus abwechselnd quadratischen und ovalen, juwelenbesetzten 

Gliedern zusammengesetzt.

Rom, Konservatorenpalast.

Lit.: R. Delbrueck, Rom. Mitt. 28, 1913, 314 f. Abb. 3. - H. Stuart Jones, Cata

logue of the sculptures of the Palazzo dei Conservatori ( Oxford 1926), Sala delle 

Oche Nr. 5 und Taf. 17. - II. Koethe, Germania 21, 1937, 252 f. und Taf. 48,1.

89. Koptischer Pergamentkodex des Buches Fliob. Auf der Miniatur einer Kaiser- 

familie tragt eine Prinzessin einen Haariiberzug mit Besatzborten, von denen eine 

auf der Scheitellinie, die andere rund um den Kopf lauft.
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Neapel, Staatsbibliothek Nr. 1 B 18.

Lit.: R. Delbrueck, Die Consulardiptychen (Berlin-Leipzig 1929) 270 ff. Abb. 1.

90. Ashburnham Pentateuch. Fur die Frauendarstellung der Miniaturen wird bei 

Strzygowski, Orient 35, hochaufgenommenes Haar erwahnt, das unten durch 

mehrere waagrechte, in der Mitte durch ein lotrechtes Band zusammengehalten, 

das mit Perlen geschmiickt erscheint‘.

Lit.: O. von Gebhardt, The Miniatures of the Ashburnham Pentateuch (London 

1883) Taf. 5-8. 11. 14. 17-18. 20.

II. Der Scheitelschmuck:

Originale, Darstellungen und Schriftzeugnisse.

Der Auswertung des Kataloges seien einige Bemerkungen fiber das Ver- 

haltnis des Scheitelschmuckes zu anderen Formen des Kopfschmuckes voran- 

gestellt. Die Betonung der Kopfmitte durch die Anordnung des Haares oder 

durch Schmuckstiicke ist in einem natiirlichen Schonheitsgefiihl begriindet, 

und es ist so weiter nicht verwunderlich, wenn dieses Schmuckprinzip zeitlich 

und ortlich nicht eingeschrankt erscheint. So begegnen einzelne oder mehrere 

Lockchen15) oder auch kleine Anhanger16), die vom Scheitel in die Stirn 

hangen. Auf der Scheitellinie oder fiber der Stirnmitte werden Schmuckstiicke, 

Amulette, Attribute befestigt17). So liegt in Agypten die Urausschlange auf

15) Vor allem im Orient: vgl. z. B. Ingholt, Studier Taf. 3,2; 5,2; 11,1; 16,2-3. - Dura 

Europos 1933/34-1934/35 (1939) 260 ff. Taf. 34. - Fur spatantike Portrats vgl. die Beispiele 

bei R. Delbrueck, Rom. Mitt. 28, 1913, 319 Abb. 5, Taf. 11.14.16. - Ders., Spatantike Kaiser

portrats (Berlin-Leipzig 1933) 234 ff., Taf. 124-126. - Uber die Beliebtheit von Stirnlocken in 

Agypten, die dort haufig um den Scheitel geordnet werden, vgl. M. Wegner, Mitt. d. 

Dt. Inst. f. Agypt. Altkde. in Kairo 8, 1939, 227 f. m. Lit. - O. Rubensohn behandelt 

Arch. Anz. 1923/24, 332 Nr. 4 Abb. 2 eine weibliche Biiste aus Kom Abu Billu, bei der 

drei dieser Lockchen uber der Stirnmitte zu sehen sind. Er bringt sie in unmittelbare 

Verbindung mit dem Scheitelschmuck. Aber hier scheint eine irrige Beobachtung oder ein 

MiBverstandnis vorzuliegen. Denn Rubensohn schreibt, daft die flaue Arbeit Interesse verdient 

’wegen der Haartracht und des eigentiimlichen Schmuckes, der unter den auf die Stirn 

herabhangenden Locken - einer bei den Stuckmasken beliebten Frisur — hervorkommt. R. 

Zahn erkennt darin einen z. B. bei Jesaia 3,20 erwahnten Haarschmuck . . .‘. Von einem 

Schmuckstiick lassen auch die besseren Abbildungen bei P. Graindor, Busies et Statues, 

Portraits d’Egypte Romaine (o. J.) 53 ff. Nr. 14 Taf. 13 nichts sehen. Danach muB also 

Rubensohn die Locken gemeint haben; auch Graindor hat die AuBerung von Rubensohn 

darauf bezogen (a. a. O. 54 Anm. 216). Diese Locken mit dem Scheitelschmuck in Verbindung 

zu bringen, geht aber nicht an.

16) Vgl. z. B. die Gorgoneia bei H. von Rhoden — H. Winnefeld, Architektonische romi- 

sche Tonreliefs der Kaiserzeit (Berlin-Stuttgart 1911) 187 Abb. 351; 180-182 Taf. 43.

17) Es sei erinnert an die griechische Tettyxmode, vgl. A. Rumpf, Tettyx, Symbola 

Coloniensia J. Kroll (Koln 1949) 85; an das Lotosblatt bei Hermes, vgl. E. von 

Mercklin, Jahrb. d. Dt. Arch. Inst. 48, 1933, 88 Anm. 1; an die Feder der Musen und den 

sog. Apex, den z. B. der Knabe von Marathon (G. Rodenwaldt, Die Kunst der Antike3 

[Berlin 1927] 387 ff.) tragt, vgl. E. von Mercklin, Rom. Mitt. 38/39, 1923/24, 86 Anm. 2 mit Lit.

Vereinzelte Schmuckstiicke auf der Scheitellinie: ’Rosettenformige Verzierung' bei einem 

Madchen auf einem Grabmal aus Worms, A. Weckerling, Die romische Abteilung des Paulus- 

Museums der Stadt Worms II (Worms 1887) 63 f. = Esperandieu VIII 6061. - Scheiben 

formige Schmuckstiicke: Terrakotte im Museum Bingen, G. Behrens, Mainzer Zeitschr. 10, 

1915, 103 Nr. 17, Taf. 6,B 7. Mumienportrat einer jungen Frau, Buberl, Mumienbildnisse 40 

Nr. 30 Taf. 30. - Bei einer Terrakotte, die eine Maske des Harpokrates darstellt, ist iiber der
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dem Scheitel oder es werden zuweilen dort Lotosblumen angebracht* * * * * * 18). Auf 

Mumienportrats und Stuckmasken wird mitunter die Scheitellinie durch Farbe 

hervorgehoben19). Dem Scheitel schmuck sind im griechisch-romischen Kultur- 

kreis die Scheitelzopfe besonders nahe verwandt. Unmittelbar mit dem Schei- 

telschmuck vergleichbar ist ein indisches Schmuckstiick, die Tika (Tilaka)20), 

ein ’Anhanger, den die Hindufrauen sich liber den Scheitel in die Stirn fallen 

lassen, meist eine Rosette mit einem Halbmond aus Gold und Edelsteinen oder 

deren Nachahmung‘.

Die Originale sind aus Gold angefertigt und tragen Edelstein- und Perlen- 

besatz. Soweit die Farben angegeben sind, ist der Schmuck auch auf den 

Mumienportrats golden oder gelb gemalt, mit einer Ausnahme (Nr. 52), wo 

er weiB wiedergegeben ist. Neben den metallenen Scheitelbandern wird es 

auch juwelenbesetzte Stoff- oder Lederbander gegeben haben.

Bei Nr. 80 betragt die Lange 21,7 cm und bei Nr. 81 jedoch nur 6,4 cm, 

wobei allerdings zu beriicksichtigen ist, daB hier ehemals noch ein kleiner 

Anhanger anschloB. Bei den iibrigen Originalen liegt sie zwischen 12 und 22 cm. 

Diese ungleiche Lange wird auch an den Denkmalern deutlich. AuBer durch 

die KopfgroBe ist sie vor allem durch die Art der Anbringung des ScheiteL 

schmucks bedingt. Hing er von einer hohen Frisur in die Stirn, oder lag er 

nur auf dem vorderen Teil des Kopfes auf, so konnte er kiirzer sein, als wenn 

er bis zum Wirbel lief, oder dariiber hinaus fast bis zum Nacken reichte wie 

etwa bei Nr. 51.

Zur Befestigung diente, wie die Originale zeigen, eine Ose, die hinten

Stirn ein Bildnis des stehenden Harpokrates angebracht, das wahrscheinlich Amulettcharakter

hat. Uber Harpokratesdarstellungen als Amulette vgl. Roscher II 1 Sp. 541; Abbildung der

Terrakotte bei P. Perdrizet, Les Terres cuites grecques d’Egypte de la collection Fouquet

(Paris 1921) 38, Nr. 123 Taf. 34. Zu den kurz rasierten Haarstellen, die beidseits der Harpo-

kratesfigiirchens zu sehen sind, W. Weber, Die agyptisch-griechischen Terracotten (Berlin

1914) 57 f. Anm. 62.

18) Vgl. W. von Bissing, Denkmaler agyptischer Skulptur 1 (Miinchen 1906) Nr. 41/42 

mit Anm. 9. Vgl. auch H. Schafer - W. Andrae, Die Kunst des alten Orients (Berlin 1925) 

Taf. 16. - Hier sei auch noch die Ziertanie erwahnt, die bei den Bildern der ephesischen 

Artemis fiber die Kopfbedeckung hinweg in Scheitelrichtung verlauft und in den Riicken 

fallt, vgl. H. Thiersch, Ependytes und Ephod (Stuttgart 1936) 37 f.

19) Z. B. C. Edgar, Catalogue general des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire. 

Graeco-Egyptian Coffins (Kairo 1905) 52 Nr. 33175 Taf. 25 (’hair black with gilded parting1).

20) H. Goetz, Indische Miniaturen im Miinchener Vdlkerkundemuseum, Miinchener Jahr- 

buch der bildenden Kunst N. F. 13, 1923, 90, vgl. z. B. S. 64 Abb. 1. Aus einem Aufsatz von 

H. Goetz, Jahrbuch der Asiatischen Kunst 1, 1924, 81 entnehme ich, daB die Tika (Tilaka) 

bereits in der Moghulzeit vorkommt. Gute Abbildungen von Tika bei G. Buschan, Die 

Sitten der Volker 2 (o. J.) Abb. 80. 152. 170. 488. - Ders., Illustrierte Volkerkunde 2 (Stuttgart 

1923) 499 Abb. 330. Man vergleiche auch die auf dem Balkan vorkommenden Haargehange 

der Frauen, M. Haberlandt, Volkerschmuck. Die Quelle 7, herausgegeben von M. Gerlach 

(Wien-Leipzig 1906) Taf. 1,2; 27,7; 61,12; 64,2 u. 16. Es ware wichtig festzustellen, ob sich 

die Tika (Tilaka) bis in das indische Altertum zuriickverfolgen laBt und ob etwa Zusammen- 

hange mit dem Scheitelschmuck bestehen. Dafiir spricht Verschiedenes. So tragen auf den 

Fresken von Ajanta die Frauen bereits einen fiber dem Scheitel liegenden Schmuck, der sich 

aus runden Gliedern zusammensetzt. Verschiedentlich ist er mit einem Stirnband verbunden 

(vgl. die Tafelbande von G. Yazdani - L. Binyon u. a., Ajanta 1-4 [London 1930-1955]). Uber 

das Eindringen vorderasiatischer und indischer Schmuckformen in die antike Welt vgl. R. 

Delbrueck, Rom. Mitt. 28, 1913, 352. - H. Rupp, Die Herkunft der Zelleneinlage und die 

Almandin-Scheibenfibeln im Rheinland (Bonn 1937) 24 ff. - Mackay, Jewellery 182 ff.
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angebracht war und an der man das Zierrat anband oder -steckte. Bei der 

Terrakotte Nr. 33 ist es anscheinend auch vorn fiber der Stirnmitte mittels 

einer Schleife befestigt. Bei Nr. 77 und 77a war auBer der hinteren Befesti- 

gung wohl noch eine weitere in der Mitte moglich.

Die unter Nr. 1-82 zusammengestellten Schmuckstucke lassen sich in zwei 

groBe Gruppen einteilen. Bei der ersten besteht der Scheitelschmuck aus einem 

nicht unterteilten Bande (z. B. Nr. 1 und 7), das vielfach, aber nicht immer, 

mil Edelsteinen und Perlen besetzt ist (z. B. Nr. 30, 36, 38, 39); vorn smd 

oft verschieden geformte Aufhanger befestigt (z. B. Nr. 30, 34, 42, 77, 77a, 79, 

80; bei Nr. 43 eine Lunula). Die Originate Nr. 75-77, 80, 82 stellen insofern eine 

Untergruppe dar, als am vorderen Ende des Bandes eine bewegliche Platte 

angehangt ist.

Bei der zweiten Gruppe setzt sich das Schmuckstuck aus einer Reihe von 

Einzelgliedern zusammen, die durch Scharniere oder Drahtringlein mitein- 

ander verbunden sind (z. B. Nr. 56 If., 79, 81). Dadurch wird ein besseres 

Anschmiegen an die Kopfform erreicht. Innerhalb dieser zweiten Gruppe 

hebt sich der Schmuck auf den palmyrenischen Denkmalern (Nr. 56 ff.) ge- 

schlossen von den iibrigen Scheitelbandern ab.

Wahrend die erste Gruppe vor allem auf den Westen beschrankt erscheint, 

sind Stiicke der zweiten Gruppe am haufigsten im Osten vertreten. Gruppe 1 

reicht zeitlich von der friihen Kaiserzeit bis in die Spatantike. Die bis jetzt 

nur mit Originalen vertretene Untergruppe mit der Stirnplatte scheint im 

ersten Jahrhundert noch zu fehlen, wobei zu bemerken ist, daB aus dieser 

friihen Zeit Originale fiberhaupt noch nicht nachgewiesen sind. Ebenso 

scheinen im ersten Jahrhundert noch die langen Anhanger zu fehlen. Gruppe 

2 erscheint, soweit die Belege zeitlich eingeordnet werden konnen, erst vom 

zweiten Jahrhundert ab.

Inwieweit nun diese Gruppierung und Datierung sich nur zufallig aus den 

im Katalog zusammengestellten Beispielen ergibt, und inwieweit ihr doch 

endgiiltiger Wert beizumessen ist, wird sich erst bei einer weiteren Vermeh- 

rung des Materials zeigen. Auch zur Beantwortung der Fragen nach Herkunft 

und Bedeutung des Scheitelschmuckes ware eine umfassendere Materialsamm- 

lung, als hier vorgelegt werden konnte, wunschenswert.

Sehen wir uns nach den Tragem des Scheitelschmuckes um, so finden 

wir Personen mannlichen und weiblichen Geschlechts, wobei im Westen das 

weibliche fiberwiegt, im Osten das mannliche fehlt. Ferner ist von Bedeu

tung, daB Kinder und jugendliche Personen zahlenmafiig bei weitem voran- 

stehen. Wenn man zunachst einmal die Matronensteine ausschlieBt, so ergibt 

sich eindeutig und klar, daB in den westlichen Provinzen Erwachsene uber- 

haupt nie den Scheitelschmuck tragen. DaB er hier ausschlieBlich ein Schmuck 

fur Kinder und jugendliche Personen ist, zeigen besonders eindringlich die 

Denkmaler Nr. 39, 40, 47, auf denen Erwachsene mit Kindern dargestellt 

sind und nur letztere das Scheitelband tragen. Auch die Originale aus gut 

beobachteten Grabfunden (Nr. 78, 80) bestatigen dieses Ergebnis.

Anders liegen die Verhaltnisse im Osten. In Agypten fmden wir Kinder 

und junge Madchen (Nr. 52, 54), aber auch weibliche Personen, die nicht
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mehr jugendlich genannt werden konnen (Nr. 53, 55). Ebenso kann man die 

auf den palmyrenischen Grabsteinen dargestellten Personen keinesfalls mehr 

als Kinder und nicht immer als jugendlich bezeichnen. Der Scheitelschmuck 

fehlt auch bei den wenigen zu meiner Kenntnis gelangten palmyrenischen 

Kinderdarstellungen21) (doch vgl. Nr. 74). Immerhin ist bemerkenswert, daB 

er mit Ausnahme der eben genannten Frau niemals von mit Kindern zusam- 

men dargestellten Frauen getragen wird.

Das in Pergamon gefundene Original Nr. 75 endlich, das aus einem 

Sarkophag mit den Schadeln zweier Erwachsener und eines Kindes stammt, 

diirfte eher diesem Kind als einem der Erwachsenen gehbrt haben; doch be- 

weisen laBt sich das nicht. Nicht beriicksichtigt wurden fur diese Frage die 

phrygischen Grabsteine Nr. 83-84, auf denen verheiratete Frauen dargestellt 

sind. Hier ist namlich fraglich, oh der eigentliche Scheitelschmuck gemeint ist. 

Denn das Band, das uber den Scheitel zieht, ist mit einer Stirnumrandung 

ganz gleicher Ausfiihrung fest verbunden. Aus demselben Grund muB der 

spatantike Haubenschmuck ausscheiden (vgl. Nr. 86 If.). Aber selbst wenn 

alle Schmuckstiicke, die auf diesen Denkmalern vorkommen, mit dem Schei

telschmuck im Zusammenhang stehen sollten, so wurden sie nur bestatigen, 

daB dieser im Osten auch von Frauen getragen wurde.

Fur diesen im Osten und Westen verschiedenen Befund hinsichtlich Alter 

und Geschlecht der Trager des Scheitelschmuckes habe ich keine schliissige 

Erklarung linden konnen. Die naheliegende Annahme, dab diese Erscheinung 

auf einer zufalligen Auswahl des Denkmalerbestandes beruhe, ist unbefriedi- 

gend. Auch die Deutungsversuche des Scheitelschmucks durch die bisherigen 

Bearbeiter, denen dieser Befund nicht bekannt sein konnte, da sie mit Aus

nahme von R. Zahn zu wenig Material iibersahen, fiihrten in dieser Hinsicht 

zu keiner Losung. O. Waldhauer dachte beim Scheitelschmuck von Nr. 69 an 

das Abzeichen einer Priesterin eines orientalischen Kultes. G. Becatti22) brach- 

te den Scheitelschmuck mit den Bandem zusammen, die bei den weiblichen 

Frisuren Verwendung fmden. Er rechnete aber ebenfalls damit, daB er in 

Beziehung zu Kulten stand. F. Poulsen23) glaubte, er sei ein kiinstlicher Er

satz fur die von der Stirn zum Wirbel ziehenden Zopfe gewesen, wie sie bei 

friihkaiserzeitlichen Portrats vorkommen. G. A. S. Snijder24) hielt den Schei

telschmuck fiir den Ersatz einer wesentlich andersartigen Elaartracht der 

friihen Kaiserzeit, namlich fiir Zopfe, die vom Wirbel aus nach vorne gelegt 

bis auf die Stirn reichen, weil ja diese Schmuckstiicke nur denkbar seien, 

wenn sie vom Wirbel aus auf die Stirn hingen. Er hebt hervor, daB sie 

hauptsachlich bei kleinen Kindern zu linden sind, bei denen man die fiir 

einen Zopf notige Lange der Wirbelhaare nicht erwarten konne, und daB sie

21) Vgl. R. Amy - H. Seyrig, Syria 17, 1936, 239 f. Taf. 36,2; 250 f. Taf. 48. - Ingholt, 

Studier Taf. 1,2; 12,3; 14,2; 16,2. - Ders., Berytus 2, 1935, 69 ff. Taf. 30 ff. - Simonsen, 

Skulpturer B 1 Taf. 4; F 2 Taf. 15; A 4 Taf. 17; D 23 Taf. 17. - J.-B. Chabot, Choix d’inscrip

tions de Palmyre (Paris 1922) Taf. 23,3-4; 27,8; 28,13 u. 15; 29,5; 30,12; 32,5.8-10 u. 14.

22) Becatti, Stele Ostiense 53.

23) Vgl. oben S. 10 Anm. 7.

21) Vgl. oben S. 10 Anm. 8.
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dazu dienen konnten, eine Haarstrahne in die konventionelle Form zu fiigen. 

Man branch! sich aber nicht nur auf die von hinten nach vorn geflochtenen 

Zopfe zu beschranken, sondern man darf auch die in umgekehrter Richtung 

geflochtenen Zopfe mit dem Scheitelschmuck in Beziehung bringen. Gleichviel 

nach welcher Richtung hin dec Scheitelschmuck geflochten war, wollte man 

ihn durch ein kiinstiiches Band ersetzen, so muBte man es vor allem hinten 

befestigen. Denn das Schmuckband hatte dauernd ins Gesicht gehangen, 

wenn es nur vorn befestigt gewesen ware. Da der Scheitelschmuck vor allem 

ein Bestandteil der Kinderhaartracht ist, hat die Verbindung mit den Scheitel- 

zopfchen der Kinder etwas Bestechendes, zumal es vorkommt, daB der Zopf 

zuweilen an einen Metallring angeflochten ist25). Das wiirde auch an die von 

G. A. S. Snijder in Betracht gezogene, aber m. E. unwahrscheinliche Moglich- 

keit erinnern, daB der Scheitelschmuck dazu gedient hatte, ’eine Haarstrahne 

in die konventionelle Form zu fiigen4. Die Ahnlichkeit wird noch groBer, wenn 

beim Scheitelzopf nach der Stirn zu ein kleiner Anhanger befestigt wird, der 

an die Bommeln mancher Scheitelbander erinnert26). AuBerdem bestehen viel- 

leicht noch weitere Beziehungen zwischen Scheitelzopf und Scheitelschmuck.

Alle die eben genannten Erklarungsversuche haben nicht beriicksichtigt, 

daB dem Scheitelschmuck wahrscheinlich apotropaische Bedeutung zukam. 

Besonders die Lunula bei Nr. 43 ist dieser Annahme besonders giinstig. Gold, 

Edelstein und Perlen, Material also, aus dem die originalen Scheitelschmuck - 

stiicke bestehen, schiitzen gegen Zauber und bosen Blick. Die Anbringung 

von Amuletten auf dem Kopf ist nichts Ungewohnliches. Auch bei Tieren, 

die wie Kinder und Frauen als besonders schutzbediirftig galten, wird das 

Amulett auf der Stirn oder dem Kopf befestigt27). Wenn der Scheitelschmuck 

tatsachlich Amulettcharakter gehabt hat, konnte man sich auch eher erklaren, 

daB ihn iiberwiegend Kinder und daneben auch Frauen tragen, wahrend er 

Mannern fehlt. Der Scheitelzopf diente wahrscheinlich ebenso wie der Stirn- 

knoten und die Horuslocke28) zur Aufbewahrung einer geweihten Haar

strahne, welche zu Beginn wichtiger Altersstufen und Lebensabschnitte - z. B. 

bei der Miindigkeitserklarung oder vor der Hochzeit - abgeschnitten und

25) Vgl. den bronzenen Kopf im British Museum, S. Reinach, Recueil de tetes antiques 

ideates ou idealisees (Paris 1903) 217 Taf. 268, wo der Ring vorn uber der Stirn sitzt. Vgl. 

auch v. Gonzenbach, Knabenweihen 133 K 2 Taf. 3.

26) So tragt z. B. auf der rechten Wand des AuBenfrieses der Ara Pacis das Madchen mit 

der togaartig umgeworfenen Palla einen runden kapselartigen Anhanger, der vom Scheitel

zopf in die Stirn hangt. E. Petersen, Ara Pacis Augustae (Wien 1902) 92 Taf. 6 Nr. 35. - 

G. Moretti, Ara Pacis Augustae (Rom 1948) Abb. 2 und Taf. 12 (hier Taf. 6,5).

27) Einen Hirsch mit einer Bulla fiber der Stirn erwahnt Ovid, Metam. X 114. Uber 

Pferdeamulette vgl. H. Lehner, Bonner Jahrb. 129, 1924, 67 f.; E. v. Mercklin, Jahrb. d. Dt. 

Arch. Inst. 48, 1933, 126 ff.; G. J. Kazarow, Die Denkmaler des Thrakischen Reitergottes in 

Bulgarien. Diss. Pann. Ser. 2 Fasc. 14 (Budapest 1938) 10 mit Anm. 56. Zur Schutzbediirftigkeit 

allgemein vgl. O. Jahn, Uber den Aberglauben des Bosen Blicks bei den Alien (Ber. d. Verb, 

d. sachs. Ges. d. Wiss. Leipzig 7, 1855) 43. - G. Kropatschek, De amuletorum apud antiques 

usu capita duo (Diss. Munster 1907) 24 f. - Eitrem, Opferritus 192 ff., 402 f., 408. Fur die 

Neuzeit vgl. auch S. Seligmann, Der Bose Blick II (Berlin 1910) Register s. v. ’Kopfschmuck, 

-anhangsel1.

28) v. Gonzenbach, Knabenweihen (s. Anm. 21).
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einer Gottheit dargebracht warden29). Diese beiden Auffassungen brauchen 

sich nicht auszuschlieBen, sondern konnen sich gegenseitig erganzen. Dem 

Scheitelzopf wohnte moglicherweise auBerdem ebenso eine zauberabwehrende 

Kraft inne, wie dem geknoteten oder zu emem Biischel zusammengefaBten 

oder geflochtenen Mahnenhaar auf antiken Pferdedarstellungen30). Sollte sich 

der apotropaische Charakter des Scheitelzopfes und des Scheitelschmuckes 

bewahrheiten, so ware die weitere Verkniipfung zwischen beiden gegeben.

Leider sind auch die Schriftquellen fiir die Frage nach der Bedeutung 

des Scheitelschmucks nicht allzu ergiebig. R. Zahn hat wahrscheinlich ge- 

macht, daB die lateinische Bezeichnung des Scheitelschmucks discriminate 

lautete31); allerdings bedarf seine Annahme noch der Uberpriifung32). Dies 

ware bei der Durftigkeit der Aussagen uber die discriminalia nur durch eine 

umfassende Untersuchung der antiken Namen fiir Kopfschmuck uberhaupt 

und durch den Vergleich dieser Namen mit den Denkmalern moglich, eine 

Untersuchung, die den Rahmen dieser Arbeit uberschreitet.

R. Zahn fiihrte Isid. orig. 19,31,8 (cf. 11,1,31) und Raia Is. 3,20 als Belege 

an. In dem nach der Veroffentlichung von R. Zahn erschienenen fiinften 

Band des Thes. ling. lat. sind nun diese und noch weitere Zeugnisse bequem 

zu iibersehen33). Daraus ergibt sich noch, daB statt der Bezeichnung discrimi

nalia auch discrimen gebraucht wird34), wiihrend in der Vulgata am gleichen 

Ort discriminalia steht35). Aus samtlichen Stellen geht nur hervor, daB die 

discriminalia36) ganz allgemein als Frauenschmuck bezeichnet werden. Vor-

29) Zum Haaropfer vgl. F. Sommer, RE. VII 2106 ’Haaropfer1. - J. Toepffer, RE. I 2678 

’ Apaturia". - M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I2 (Miinchen 1955) Register 

s. v. ’Haare‘, ’Haaropfer1. - H. Jeanmaire, Couroi et couretes, essai sur 1’education spartiate 

et sur les rites d’adolescence dans l’antiquit6 (Lille 1939) 258.

30) Zu den verschiedenen Mahnentrachten vgl. L. von Schlozer, Rom. Mitt. 28, 1913, 177 ff. 

-Eitrem, Opferritus 396 und 402. Geflochtenes Mahnenhaar wird von beiden nicht erwahnt, 

aber eine ganze Reihe von bronzenen GeratgrifTen in Form von Pferdekopfen zeigen, daB 

diese Art der Behandlung gleichfalls vorkam.

31) Zahn, Gal. Bachstitz Nr. 100, im Nachtrag S. 82.

32) Gegen die Gleichsetzung des Scheitelschmucks mit den Is. 3,20 erwahnten Schmuck- 

stiicken wendet sich in einer kurzen Notiz Ingholt, Studier 142 Anm. 7, ohne seine Ansicht 

naher zu begriinden.

33) Thes. ling. lat. V. 1362 ’discriminalis".

34) a. a. O. 1356 ’discrimen".

35) Hier seien nur einige der wichtigsten Belegstellen angefiihrt, fiir die weiteren ver- 

gleiche man den Thes. a. a. O. I discriminate: Isid. orig. 19, 31, 8. Discriminalia capitis 

mulierum sunt vocata, ex eo, quod caput auro discernant; nam discriminare dividere dicitur. 

cf. 11,1,31: crines proprie mulierum sunt. Dicti autem crines eo quod vittis discernantur. 

Unde et discriminalia dicuntur, a quibus divisi religantur. (In der Ausgabe von W. M. 

Lindsay [Oxford 1911] fmdet man divisae und dictae; bei F. W. Otto [Leipzig 1833] dicti und 

divisi). - Itala exod. 35,22 (Rufin. orig. in exod. 13,5) attulerunt gemmas et inaures et anulos 

et discriminalia et dextralia. - Gloss, bid^otua discriminalia capitis ornamentum, causa 

(acuis a Volkmann) discernendo. capitis ornamentum mulierum.

Il discrimen: Gloss, (loci selecti) bid.xQt.pa (III 367, 58 de aureis) . . . aliauando duarum 

rerum separationem ostendit quae conjunctae esse possunt, ut est in ornamentis mulierum, 

aliquando veto periculum vitae et capitis. - Serv. Aen. 11, 144: discrimen capitis muliebris 

dicitur, ex eo quod caput auro discernat. - Itala Is. 3,20 (Cypr. hab. virg. 13) auferet dominus 

. .. cincinnos et lunulas et discrimen (Ipnloxtov; Vulg. discriminalia).

36) Nur die Pluralform ist belegt. Bei einer Reihe von Stellen ist das weiter nicht auf- 

fallig, da ganz allgemein von Schmuck die Rede ist. Dagegen konnte man aus dem Gloss, aus
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ausgesetzt, daB die Benennung discriminalia wirklich auf den Scheitelschmuck 

zutrifft, widerspricht das also der Feststellung, daB der Schmuck 1. im Westen 

nur bei jugendlichen Personen vorkommt, was auch irgendwie aus den 

Schriftquellen hatte hervorgehen mussen; 2. daB der Schmuck auch von 

Knaben getragen wird. Und gerade bei Isidorus wiirde man einen derartigen 

Hinweis erwarten, da er im gleichen Kapitel - de ornamentis capitis femina

rum - verschiedentlich derartige Besonderheiten hervorhebt* * * * * * * * * 37). Trotz allem 

glaube ich nicht, deswegen die Folgerungen, die aus dem archaologischen Be- 

fund gezogen wurden, umstoBen zu durfen. Denn daraus, daB Knaben als Tra

ger des Scheitelschmucksnirgends erwahnt werden, geht einmal hervor, daB die 

Schriftquellen nicht erschopfend sind. Moglicherweise sind diese Notizen nur 

fiir eine bestimmte Zeit oder Landschaft maBgebend.

Aber vielleicht hat sich auch an einer anderen Stelle ein Zeugnis dafiir 

erhalten, daB der Scheitelschmuck fiir Madchen besonders charakteristisch 

war. Mit dem gleichen Wortstamm wie discriminalia hangt discerniculum zu- 

sammen38), ein Gerat, das sogar einmal als acus discriminalis bezeichnet 

wird39). Dieses discerniculum war, wie verschiedentlich ganz eindeutig be- 

zeugt wird40), eine Nadel, die zum Scheiteln der Haare diente. Auch unter 

dem Denkmalerbestand laBt sie sich nachweisen41). Nun wird aber das

Isid. orig. 19, 31, 8 entnehmen, daB von einer Person mehrere discriminalia getragen wurden.

Dafiir konnte man auch noch geltend machen, daB bei Isid. in dem betreffenden Kapitel im

allgemeinen alle Kopfzier, von der nur ein einziges Stuck getragen wird, in der Einzahl steht

(z. B. diadema, nimbus, capitulum, cappa, mitra usw.). Mit bzw. nach den discriminalia setzt

eine ganze Reihe von Schmuckstiicken ein, die zu mehreren getragen werden und die auch

in der Mehrzahl genannt werden (z. B. antiae, acus, inaures, torques usw.). Aber da andrer-

seits fiir die discriminalia auch discrimen steht, also ein Wort in der Einzahl, kann man

nicht die Gleichsetzung der discriminalia mit dem Scheitelschmuck wegen der Pluralform

ablehnen.

37) Isid. orig. ed. W. M. Lindsay (Oxford 1911) 19, 31,3: Diadema est ornamentum 

capitis matronarum ex auro et gemmis contextum. 31,5: ricula est mitra virginalis capitis. 

31,10 heiBt es von den inaures: harum usus in Graecia: puellae utraque aure, pueri 

[tantum] modo dextra gerebant.

38) Thes. ling. lat. V 1295 ’discerniculum".

39) Hieron ad Rufin. 3,42, vgl. Thes. ling. lat. V 1362, Fecerunt haec et Fulviae in 

Ciceronem et Herodias in loannem, quia veritatem non poterant audire et linguam verilo- 

quam discriminali acu confoderunt.

40) Nonnius p. 35: discerniculum acus, quae capillos mulierum ante frontem dividit, 

dicta a discernendo. - p. 282: unde et discerniculum dicitur acus, quae capillos a media 

fronte disseperat. - Vgl. auch Varro, ling. lat. 5, 129: discerniculum quo dicernitur 

capillus. - Lucil. 991: euplocamo digitis, discerniculumque capillo. Aus der Luciliusstelle geht 

nicht hervor, ob das discerniculum eine Frisiernadel war oder ein Schmuckstiick.

41) Die Originale bestehen aus Knochen oder Metall. Drei Frisiernadeln, die sich nach 

A. Mau, RE. V 1171 ’discerniculum" im Museum Kircherianum in Rom befanden, haben 

die Lange von 30-40 cm. Den Gebrauch des discerniculums zeigen vor allem Darstellungen 

etruskischer Spiegel. Zuweilen wird es in ein Alabastron getaucht, um 01 ins Haar zu 

bringen. Auf eine ahnliche Handhabung von Frisiernadeln bei afrikanischen Volksstam- 

men macht W. Hagen, Bonner Jahrb. 142, 1937, 97 Anm. 5 aufmerksam. Zum discerni

culum vgl. ferner R. Garrucci, Bull. dell’Instituto 1865, 55 ff. - Daremberg-Saglio I 63 f. - 

E. C. Lovatelli, Rom. Mitt. 16, 1901, 382 ff. — Bliimner, Privataltertiimer 262 Anm. 13. - 

L. G. Eldridge, Am. Journal of Arch. 22, 1918, 288 f. - A. Ippel, Der Bronzefund von Galjub 

(Berlin 1922) 83. - L. G. Herzog-Hauser, RE. XVI 1554 f. ’Nadel‘. - Verfehlt ist es unsrer An- 

sicht nach, mit dem discerniculum die hasta caelibaris in Verbindung zu bringen (vgl. F. Marx, 

C. Lucilii carminum reliquiae 2 [Leipzig 1905] 322 Nr. 991, ebenso Thes. ling. lat. V 1296,
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discerniculum im Gloss. Plac. V 62,10 im Gegensatz zu den anderen Schrift- 

quellen nicht als acus, sondern als ornamentum capitis Virginis und im Gloss, 

als ornamentum capitis virginalis, ornamentum capitis muliebris, ornamentum 

capitis erklart. Fur einen Gegenstand, der ein Frisiergerat war, trifft die Be- 

zeichnung ornamentum im Grunde genommen nicht zu, es sei denn, man 

nehme an, das discerniculum sei nicht nur zum Scheiteln der Haare ge- 

braucht worden, sondern habe gleichzeitig als schmuckender Haarpfeil gedient. 

Das mag mitunter auch wirklich der Fall gewesen sein, war aber zweifellos 

nicht der Hauptzweck des Gerates. Aber selbst wenn discerniculum hier in 

diesem Sinne gemeint ware, ist die Bezeichnung als ornamentum capitis Vir

ginis usw. fur unsere Untersuchung immerhin beachtenswert. Denn es geht 

aus ihr hervor, daB es bestimmte Schmuckstiicke gab, die fiir Madchen kenn- 

zeichnend waren* * * * * * 42). Das discerniculum konnte aber, wie die zitierte Stelle 

zeigt, auch von Frauen getragen werden. Man darf an die Bulla erinnern, die 

in der Kaiserzeit ein ausgesprochenes Kinderschmuckstuck ist, wahrend sie 

in der etruskischen Zeit - vereinzelt auch noch spater - vor allem von Er- 

wachsenen getragen wurde43). Andrerseits ist es aber bei der Wortverwandt- 

schaft von discerniculum und acus discriminalis mit discriminalia und dis- 

crimen durchaus moglich, daB in diesen Fallen einmal nicht eine Frisiernadel 

gemeint ist44), sondern der Scheitelschmuck. Hierfiir darf man geltend 

machen, daB das discerniculum einmal als ornamentum capitis ex auro be- 

zeichnet wird, wiihrend die Frisiernadel eigentlich kein Gerat ist, fiir welches 

Gold als Werkstoff charakteristisch sein konnte. Damit ware ein literarischer 

Beleg dafiir gewonnen, daB der Scheitelschmuck auch als typischer Madchen- 

schmuck gelten konnte.

Im griechischen Text des alten Testamentes steht LXX exod. 35,2245) und 

Is. 3,2046) fiir discriminalia bzw. discrimen epnloxia und rpjiXoxLOV', in den 

Gloss, ist auBerdem noch die Bezeichnung diaxoipa bezeugt47). Wahrend ich 

fiir btaxotpa, das eine direkte Ubersetzung zu sein scheint, keine weiteren 

schriftlichen Belege fmden konnte, wo es einen Schmuck bedeutet, laBt sich

84; a. a. O. I 4691 ’acus"). Die hasta caelibaris diente zum Ordnen der Haare der Braut

bei den romischen Hochzeitsfeierlichkeiten. Nach den Schriftzeugnissen muB sie anders

als das discerniculum ausgesehen haben. (Vgl. A. RoBbach, Untersuchungen iiber die romische

Ehe [Stuttgart 1853] 289 f. - Klingmiiller, RE. VII 2503 ’hasta". - Blumner, Privataltertiimer

352. - E. Samter, Geburt, Hochzeit und Tod [Leipzig-Berlin 1911] 45,4. - H. J. Rose, The

Roman Questions of Plutarch [Oxford 1924] 205,18).

42) Vielleicht sind auch die von Dion. Hal., ant. rom. XI 39,6 erwahnten advQfia-ra xo/itis 

tnagOevixa hierher zu rechnen, vgl. Eitrem, Opferritus 345.

43) Zur Bulla vgl. Blumner, Privataltertiimer 305 f. - A. Mau, RE. Ill 1048 If. ’bulla". — 

F. J. Dolger, Antike und Christentum 3, 1932, 254 ff. - A. Alfoldi, Der friihromische Reiteradel 

und seine Ehrenabzeichen (Baden-Baden 1952) 64 IT.

44) Gegen die Gleichsetzung von discerniculum und discriminate wendet sich A. Mau, 

RE. V 1172 ’discerniculum". Grundsatzlich ist ihm zweifellos zuzustimmen, aber andrerseits 

kannte A. Mau die oben angefiihrten Stellen im Gloss, nicht. - G. Herzog-Hauser, RE. XVI 1, 

1550 ’Nadel‘, faBten discriminate und discerniculum als besondere Benennung fiir die Haar- 

nadel auf.

4Q Thes. ling. lat. V 1362, 40.

46) a. a. O. 1356, 27.

47) a. a. O. 1362, 36 f.
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efirdoxiov noch offers nachweisen48). Nach den Schriftquellen49) war es ein 

Frauenschmuck, der in das Haar eingeflochten wurde und der sich durch 

seine Farbigkeit gegen die Haare absetzte. Der von den Denkmalern her be- 

kannte Scheitelschmuck ist nun eigentlich nicht mit den Haaren verflochten, 

sondern nur im Haar festgebunden. Deshalb ist es durchaus mbglich, daB 

das e/ajiXokiov iiberhaupt ein ganz anderes Schmuckstiick war. Die Ubersetzer 

batten dann fur den Namen eines ihnen unbekannten oder in ihrer Umgebung 

ungebrauchlichen Schmuckstiickes den Namen fiir einen Kopfschmuck einge* 

setzt, den sie kannten und von dem sie glaubten. daB er jenem ahnlich oder 

mit ihm identisch sei. Man muB auch erwagen, ob die Bezeichnung c/lijcXomov 

in der langen Zeit ihres Gebrauchs nicht vielleicht einen Bedeutungswandel 

durchgemacht hat, ferner daB man untei e/mnloxtov gleichzeitig Verschiedenes 

verstanden haben kann50). Zu beachten ist auch, daB das e/^nloxiov bereits im 

3.-2. Jahrh. v. Chr. bezeugt ist51), wahrend sich der Scheitelschmuck mit 

Sicherheit bis jetzt erst seit der romischen Kaiserzeit nachweisen laBt.

Nimmt man aber an, daB das r/anloxiov wirklich mit dem discrimen und 

den discriminalia identisch ist, dann kbnnte man auf Grund der schriftlichen 

Aussagen uber das e/mnloxiov behaupten, daB der Scheitelschmuck, wie wir ihn 

von den Denkmalern kennen, nichts mit diesen lateinischen und griechischen 

Bezeichnungen zu tun hat.

Fine besondere Aufgabe, welche die Grenzen der vorliegenden Unter- 

suchung iiberschreitet, stellt schlieBlich noch die Uberpriifung der Frage dar, 

welche Schmuckstucke mit der hebraischen Bezeichnung fiir discrimen, dis

criminalia und r/j,nX6xtov gemeint sind52).

III. Der Scheitelschmuck 

auf den Matronendenkmaler n.

Bei der Feststellung, daB der Scheitelschmuck in den westlichen Provin- 

zen nur von Kindern und jugendlichen Personen getragen wird, wurden mit

48) Vgl. H. Stephanus, Thes. Graec. ling.3 (Paris 1835) 892 ’hmloxta und 'epl^l6Mlov, und 

H. G. Liddel — R. Scott, Greek-English Lexicon (Oxford 1953) 546

49) Hier seien nur die wichtigsten Belege zitiert: Hesych ed. M. Schmidt (Jena 1858)

to 8s ovv rat; Optlzi nkeKOfisvov yvva^lv. Basil, in Isaiam proph. 3,18 p. 466 A 

(Migne, Ser. Graec. Tom. 30, 321) : to 8s siiti/.oxiov soihsti stvat ovyx.a.Tan’ksTtofA.svov tai;

el; to Tfj nan1 savrov evypoia 8teyeleat t&v TQtycov rriv ypoov.

In einem Papyrus, der im 3.-2. Jahrh. v. Chr. geschrieben wurde, ist von xomva 

evaloxeta die Rede. W. Schubart - E. Kuhn, Papyri und Ostraka der Ptolemaerzeit = 

BGU VI (Berlin 1922) Nr. 1300, 24. Die Bezeichnung xoxxtva spricht vielleicht dafiir, daB das 

epaloxtov aus gefarbtem Stoff war.

Im griechischen Text des Alien Testamentes steht verschiedentlich e^nXoKiov an Stellen, 

wo im lateinischen Text discrimen oder discriminalia steht.

50) Bei Liddel-Scott a. a. O. wird es bezeichnet als 1.: ’a fashion of plaiting women’s hair‘ 

mit Verweis auf Macho, ap. Athen. 13, p. 579 d. - 2.: als ’hair-clasp1 mit Verweis auf LXX 

exod. 35, 22, Num. 31. 50 und den in Anm. 45 genannten Papyrus.

51) Vgl. den in Anm. 49 genannten Papyrus aus dem 3.-2. Jahrh. v. Chr.

52) Zur Entscheidung dieser Frage wird man auch den archaologischen Befund heran- 

ziehen miissen. Unter den hier im Katalog zusammengestellten Denkmalern reicht keines der 

Beispiele aus dem Vorderen Orient in vorchristliche Zeit hinauf. Doch wird man erst nach 

weiterer Vermehrung des Materials darin zu eindeutigem Ergebnis kommen.
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Absicht die Matronendenkmaler beiseite gelassen, da das Wesen der mittleren 

Gottin umstritten ist. Aber schon bevor man beachtete, dab diese einen 

Scheitelschmuck tragt, konnte bereits eine ganze Reihe von Griinden dafiir 

geltend gemacht werden, dab sie - im Gegensatz zu den beiden Gottinnen 

mit den Hauben - ein Madchen sei. Fiir diese Annahme darf man nun eben- 

falls in Anspruch nehmen, dab sie einen Scheitelschmuck tragt. Da aber 

E. Bickel in mehreren Abhandlungen eine andere Auffassung vertreten hat53), 

sollen im folgenden nochmals die Griinde, die fiir und gegen das madchen- 

hafte Wesen dieser Gottin sprechen, erortert werden.

Zur Erkliirung des eigenartigen Unterschiedes der Kopftracht der drei 

Gottinnen ging ich in einer friiheren Arbeit54) im Anschlub an A. Eick55) und 

J. de Vries56) von dem bei den verschiedensten Vdlkern und zu den verschie- 

densten Zeiten unabhangig voneinander bestehenden Brauch aus, dab die 

Kleidung der Madchen und die der verheirateten Frauen verschieden ist. Dies 

aubert sich vor allem auch in der Kopftracht. Denn - unter anderen Unter- 

scheidungsmerkmalen - kommt es besonders haufig vor, dab Frauen ihr Haar 

verhiillen, wahrend die Madchen es offen tragen. In diesem Brauch konnen sich 

magisch-religiose Vorstellungen mit dem allgemein menschlichen Streben be- 

gegnen, die verschiedenen Lebensstufen durch Trachtabzeichen kenntlich zu 

machen57). Im Altertum findet sich solcher Brauch besonders ausgepragt auch 

bei den Romero58). So geht aus mehreren literarischen Zeugnissen hervor, dab 

die verheirateten Romerinnen durch Binden im Haar, durch die Verhullung 

des Hauptes in der Olfentlichkeit und durch andere Einzelheiten der Tracht 

von den Madchen unterschieden waren59). Dieser Sitte entspricht bei Personen 

mannlichen Geschlechts der Wechsel der Tracht bei der Mundigkeitserklarung. 

An diesem Tage vertauschten sie die Toga praetexta mit der Toga virilis und

53) Vgl. die oben S. 10 und Anm. 10 genannte Literatur.

54) Hahl, Matronenverehrung 253 ff., bes. 254 Anm. 11. Zu der dort gegebenen Auswahl 

an Literatur sei hier nachgetragen: R. Mehringer, Worter und Sachen 5, 1913, 170 f. — 

H. Falk, Altwestnordische Kleiderkunde (Kristiania 1919) 90 f. 98 IT. 111. 113.

55) A. Eick, Bonner Jahrb. 23, 1856, 72. Vgl. Hahl, Matronenverehrung 255 Anm. 19.

56) J. de Vries, Altgermanische Religionsgeschichte 2 (Berlin 1957) 289 IT. Vgl. Hahl, 

Matronenverehrung 256 Anm. 20. Neuerdings hat sich dieser Ansicht angeschlossen H. 

Hempel, Germ.-rom. Monatsschrift 27, 1939, 251. Als junges sterbliches Madchen deutet 

die Gottin H. Lehner, Bonner Jahrb. 135, 1930, 35 ff.

57) Vgl. dazu die Auseinandersetzung von J. Svensson, Wien. Zeitschr. f. Volkskunde 37, 

1932, 6 ff. und P. Lugn, Mitt. d. Anthr. Ges. Wien 50, 1920, 81 ff.

58) Vgl. Hahl, Matronenverehrung 254 Anm. 12.

59) Vgl. A. RoBbach, Untersuchungen uber die romische Ehe (Stuttgart 1853) 280 ff. - 

Ders., Romische Hochzeits- und Ehedenkmaler (Leipzig 1871) 129. - Bliimner, Privatalter- 

tiimer 236. 272 ff. 353 Anm. 1 und 3. - Eitrem, Opferritus 401 Anm. 5, 402. - E. Wiischer- 

Becchi, Rom. Quartalschr. f. christl. Altkde. u. Kirchengesch. 16, 1902, 314 f. - Schroff, 

RE. XIV 2301 ’matrona1. - Vgl. auch J. Wilpert, Die Gewandung der Christen in den ersten 

Jahrhunderten (Koln 1898) 23 f. - Strzygowski, Orient, macht im AnschluB an O. v. 

Gebhardt, The Miniatures of the Ashburnham Pentateuch (London 1883) 7 darauf aufmerk- 

sam, daB auf diesen Miniaturen Jungfrauen offenes Haar tragen, wahrend es bei verheira

teten Frauen und Wehmuttern aufgenommen und von Bandern zusammengehalten ist. Es 

bediirfte einer besonderen Untersuchung, die ahnliche Brauche anderer, besonders orien- 

talischer Volker, welche sich mit romischen vermengt haben, von ihnen wieder ausscheidet.
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der Tunica recta60). Auf die Abzeichen, welche Senatoren, Ritter und die 

Inhaber bffentlicher Am ter voneinander und von der breiten Masse unter- 

schieden, kann hier nur verwiesen werden61).

Es ist auffallig, daB auf den bildlichen Darstellungen diese Merkmale im 

allgemeinen viel weniger in Erscheinung treten, ais das nach den Schrift- 

quellen der Fall sein miiBte. Ganz besonders gilt dies fur die Unterscheidungs- 

merkmale in der Haartracht der Madchen und der Frauen. Dies mag seine 

Erklarung teils darin finden, daB manches, was hierher gehort, beim heutigen 

Stand antiquarischer Forschung fur uns noch nicht deutlich genug sichtbar 

ist. Andrerseits hangt es damit zusammen, daB bei der zunehmenden Zerset- 

zung des althergebrachten Brauchtums wahrend der Kaiserzeit manche Sitten 

ihre urspriingliche Verbindlichkeit einbuBten. Zwar horen wir noch von ihnen 

bei den Dichtern, Historikern und Glossisten, im ’taglichen Leben‘ aber wur- 

den sie kaum mehr beachtet. Dieser Vorgang ist unmittelbar mit neuzeitlichen 

Entwicklungserscheinungen zu vergleichen; gerade fur die Vernachlassigung 

der Sitte, Frauen und Madchen durch den Kopfputz zu unterscheiden, finden 

sich schlagende Parallelen.

Eine Durchsicht der weiblichen romischen Frisuren lehrt, daB sich bei der 

rasch wechselnden Mode der Kaiserzeit vielfach dadurch eine Unterscheidung 

der Haartrachten der altern und der jiingern Frauen ergibt, daB altere Frauen 

neue Moden nicht mehr mitmachen62). Dieser Tatbestand unterscheidet sich 

allerdings insofern von der alten ursprunglichen Sitte, als er keinen religiosen 

oder gesellschaftlichen Zwang zur Voraussetzung hat, wie es in mehr oder 

minder starkem MaBe beim alten Brauchtum der Fall gewesen sein mag. Es 

liegt hier keine Einschrankung auf einen Stand mehr vor, sondern lediglich 

eine Unterscheidung von Jugend und Alter. Aber abgesehen von diesen mode- 

bedingten Unterschieden, lassen sich wahrend der romischen Kaiserzeit eine 

Reihe von ’Jugendfrisuren' nachweisen, die mit religiosen Vorstellungen zu- 

sammenhangen konnen63). In der Hauptsache sind sie wohl von auswarts 

nach Italien ubertragen worden, aber gerade ihre Verbreitung bei den Romern 

beweist, daB sie eigenen Vorstellungen entgegenkamen. Sie sind fur uns auch 

deswegen von Interesse, weil eine Kennzeichnung der Jugendaltersstufen 

durch die Haartracht sich in Griechenland, im Vorderen Orient und in Agyp- 

ten nachweisen laBt64). Solche Frisuren sind Stirnknoten, Scheitelzopf65), 

’Horuslocke‘66), auch langes Haar, ahnlich wie bei der madchenhaften Gottin 

auf den Matronensteinen.

Gegen den Versuch, die unterschiedliche Behandlung der Kopftracht der

60) RoBbach a. a. O. 406 f. - Bliimner, Privataltertiimer 221. 366 ff. - J. Regner, RE. VI A 

1450 ff. ’tirocinium fori‘.

61) Vgl. Bliimner, Privataltertiimer 209. 224 ff. - A. Alfoldi, Der friihromische Reiteradel 

und seine Ehrenabzeichen (Baden-Baden 1952) passim.

62) Vgl. Hahl, Stilentwicklung 10 Anm. 11. - M. Wegner, Arch. Anz. 1938, 323 ff.

63) Da dieser Fragenkomplex noch nie zusammenfassend behandelt worden ist, miissen 

diese knappen Bemerkungen hier geniigen.

64) Zur griechischen Kinderhaartracht vgl. Bremer, RE. VII 2124 f. ’Haartracht*.

65) Zum Scheitelzopf s. hier S. 30 f.

66) v. Gonzenbach, Knabenweihen 64 ff. 79 ff.
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Gottinnen. auf den Matronendenkmalern von solchem Brauchtum her zu er- 

klaren, hat sich nun E. Bickel67 68) gewendet. Zunachst fiihrt er als sehr schwer- 

wiegenden Gegengrund die Inschriften an, die von matronae und matres 

sprechen und den Dreiverein nicht naher differenzieren. Seinerzeit versuchte 

ich diese Schwierigkeit damit zu erklaren, daB ich unter Zugrundelegung der 

lateinischen Herkunft des Wortes matrona darauf hinwies, daB eine ma

tronal auch eine ehrwiirdige Frau sei und daB in diesem Sinne die Bezeich- 

nung, die fur die beiden auBeren Gottinnen der Matronensteine tatsachlich zu- 

trifft, auch auf die mittlere, madchenhafte anwendbar sei69). Diesen Vor- 

schlag70), den er einen Ausweg der Verzweiflung nennt, laBt E. Bickel nicht 

gelten und schlagt selbst eine andere Erklarung vor. Zur Deutung der Hauben 

verweist er auf die in primitiven Kulten gebrauchlichen Wolkenmasken und 

fiihrt dabei aus: ’Die keltische Matronengbttin ist die von der Wetterhaube 

befruchtete Frau, die zwischen den Knien die Fruchtschale haltend, das aus 

dem MutterschoB der Natur Geborene darbietet. Wie aber die Wolkenmasken 

der Primitiven mit der Phantastik der Wolke das Sonnenbildnis oder sonstige 

Symbole des klaren Himmels verbinden, so ist es als eine Art von Auflbsung 

dieser Symbolik und Verteilung auf die verschiedenen Gottinnen zu begreifen, 

daB nicht die Gesamtreihe der drei Matronen die schwere Wolkenhaube tragt, 

sondern die mittlere davon frei ist‘71). Dann wendet sich E. Bickel dagegen, 

daB die Kopftracht der Gottinnen urspriinglich Landestracht gewesen sei; sie 

sei vielmehr kultische Tracht gewesen, die bei rituellen Umziigen und Be- 

schworungstanzen von den Teilnehmerinnen am Matronenkultus getragen 

wurde und so den Gottinnen selbst beigelegt wurde72). Das Vorkommen der

67) Bickel, Matronenhaube 214 ft. - VgL auch ders., Vates 384.

68) Zukiinftige Forschung wird sich mit Herkunft und Bedeutung des Wortes matrona 

noch naher beschaftigen miissen. - C. Jullian, Histoire de la Gaule 2 (Paris 1908) 131 Anm. 8, 

ist der Ansicht, daB in unserem Fall matronae ein vorromisches und vorkeltisches Wort sei. - 

Vgl. dazu auch F. Jostes, Sonnenwende 1 (Munster i. W. 1926) 141 f. Anm. 1. - H. G. 

Wackernagel, BE. XIV 2300 ’matrona1. - Nach einer miindlichen Mitteilung halt E. Bickel 

gleichfalls die Bezeichnung matrona fiir unromisch. Von einer gewissen Bedeutung fiir den 

Widerspruch zwischen Inschriften und unserer Erklarung scheint mir auch die Beobach- 

lung, daB matrona zuweilen fehlt. Vgl. z. B. S. Gutenbrunner, Die germanischen Gotternamen 

der antiken Inschriften (Halle Saale 1936) 204 Nr. 21; 205 ff. Nr. 25; 230 ff. Nr. 103; 

234 f. Nr. 109 und Nr. Ill ff. Verschiedentlich sind andere Bezeichnungen mit den Matronen- 

namen verbunden (deabus Aufaniis, sanctis Aufanis, iunonibus Gabiabus vgl. Gutenbrunner 

a. a. O. 123 und 205 ff. Nr. 25). - Auch die von Gutenbrunner a. a. O. 122 f. im AnschluB ,an 

J. Toutain, Les cultes paiens dans 1’empire Romain 3 (Paris 1920) 245 f., vorgenommene 

Trennung von matres und matronae, die Bickel, Matronenhaube 216 Anm. 2 verwirft, bedarf 

eingehender Priifung, da auch sie fiir unsere Frage von Wichtigkeit werden kann. Zum 

Unterschied zwischen mater, matrona, mater familias, uxor vgl. Schroff, RE. XIV 2300 ff. 

’matrona1 und die von ihm nicht behandelte Stelle bei Isid. orig. (ed. W. M. Lindsay, Oxford 

1911) 9. 7. 13.

69) Hahl, Matronenverehrung 256.

70) Auf eine andere Erklarungsmoglichkeit hat mich A. Alfoldi mundlich aufmerksam 

gemacht. Namlich, daB fiir die Gesamtheit eines Gottervereins, der sich aus mehreren Per- 

sonlichkeiten zusammensetzt, trotzdem eine Bezeichnung gewahlt werden kann, die nur fiir 

einen Teil der in Frage kommenden Gottheiten tatsachlich zutrifft.

71) Bickel, Vates 224 f. - Vgl. ders., Oxe-Festschrift 165 und ders., Matronenhaube 217 ff.

72) Bickel, Vates 225 ff. - Ders., Oxe-Festschrift 165. - Ders., Matronenhaube 219.
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Matronenhaube bei Frauenbildnissen auf Grabdenkmalern erklart E. Bickel 

damit, dab bier Matronenpriesterinnen dargestellt seien73 74). Vielleicht sei sie in 

diesen Fallen aber auch Hochzeitstracht gewesen, vergleichbar etwa neuzeit- 

lichen und romischen Gebrauchen. ’Bestand nach dem Glauben ibre (der 

Haube) Kraft darin, Fruchtbarkeitssegen hervorzurufen, so paBte sie ebenso- 

wohl zur Tracht der Matronendienerin wie als Hochzeitstracht der Ehefrau474). 

Fur die Herleitung der Haubentracht vom Kultus wird schlieBlich ihr ver- 

haltnismaBig seltenes Vorkommen auf den Grabdenkmalern angefiihrt und 

die Tatsache, daB die Frau, die hinter der Bank der Gbttinnen auf dem 

Matronenaltare aus dem Jahre 164 wiedergegeben ist, keine Haube, sondern 

eine modische Frisur tragt75). Endlich wird auch noch mit der Moglichkeit 

gerechnet, daB die Haube ’im Laufe der Zeit freigeworden aus dem kultischen 

Bezirk, doch noch zur Landestracht geworden ist. . 76). Die oben eingangs 

dargelegte Erklarung der Verschiedenartigkeit der Kopftracht der Gottinnen 

wird dann noch dahin erweitert, ’daB die romische Provinzialkunst den Beflex 

der bunten Kultbilder des Lebens gibt, indem die germanischen Mutter mit 

der Haube, die vermahlten jungen Frauen, die erst das Gebaren sich erflehten, 

ohne Haube zum feierlichen Vegetations-Beschworungstanz antraten4 77). Mit 

dieser letzteren Behauptung schlagt auch E. Bickel - abgesehen vom Frucht - 

barkeit bewirkenden Charakter, den er der Haube zuschreibt - den von uns 

beschrittenen Weg ein, nur daB der ’Stand4 der in Frage kommenden Per- 

sonen sich um eine Stufe verschiebt. Damit entgeht E. Bickel auch der 

Schwierigkeit, welche im anderen Fall die Inschriften bereiten. Aber obwohl 

sich deswegen dieser Erklarungsversuch ganz besonders empfiehlt, glaube ich 

wegen der betont jugendlichen Darstellung der mittleren Gottin und weiter 

aus Griinden, die anschlieBend angefiihrt werden sollen, an unserer Deutung 

festhalten zu sollen78).

Aus der Darlegung E. Bickels und unseres Standpunktes ergibt sich 

also, daB beide Male volks- und vblkerkundliche Parallelen zur Deutung her- 

angezogen werden, die aber jeweils verschiedenen Vorstellungskreisen ent- 

nommen sind. Dabei kommt dem von uns vertretenen Standpunkt von vorn- 

herein zugute, daB die angefuhrten Parallelen aus weniger entlegenen Kul- 

turen stammen als die von E. Bickel erwahnten79). Eine Untersuchung der 

Matronentracht wird nun zeigen miissen, welchem Deutungsversuch der 

archaologische Tatbestand am besten entspricht. Leider steckt die Erforschung

73) Bickel, Vates 226. - Ders., Matronenhaube 214.

74) Bickel, Vates 227. - Ders., Matronenhaube 216 f.

75) Bickel, Matronenhaube 216.

76) Bickel, Matronenhaube 219 f.

77) Bickel, Rhein. Mus. N. F. 88, 1939, 384. - Decs., Matronenhaube 219.

78) Auch Gutenbrunner (a. a. O. 128 f.) nimmt wegen des jugendlichen Aussehens der 

mittleren Gottin an, daB man sich die Matronen von ganz verschiedenen Altersstufen vor- 

stellte; er halt aber an dem ’matronalen1 Charakter der mittleren Gottin fest. Vgl. dazu auch 

M. Siebourg, Bonner Jahrb. 138, 1933, 107.

79) Ob und inwieweit der hier Anm. 87 erwahnte Brauch aus dem germanischen Bereich, 

Kopfhiillen zum Wetterzauber zu verwenden, aus dem gleichen Vorstellungskreis heraus zu 

erklaren ist wie die von Bickel, Vates 223 und Matronenhaube 217 f., erwahnte Verwendung 

von Wolkenmasken in auBereuropaischen Vegetationskulten, entzieht sich unsrer Kenntnis.
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der Kleidung, wie sie bei der einheimischen Bevolkerung auf den Denkmalern 

der gallischen und germanischen Provinzen faBbar wird, noch in den Anfan- 

gen. Aber es scheinen doch bereits einige Ergebnisse festzustehen, auf Grund 

deren auch die uns hier beschaftigenden Probleme einer Lbsung zugefiihrt 

werden konnen. Die Romer stellten die Matronen in der Tracht der damaligen 

niederrheinischen Bevolkerung dar80). Diese niedergermanische Tracht diirfte, 

ihrer Erscheinung nach beurteilt, im wesentlichen einheimisch, d. h. un- 

romisch gewesen sein. Dabei wurde sie aber mit siidlichen Elementen durch- 

setzt, wie beispielsweise beim Schmuck — den Lunulae und dem Scheitel- 

schmuck - nachweislich. Da also grundsatzlich mit siidlichen Einfliissen bei 

der Tracht gerechnet werden muB, und bei der starken Romanisierung des 

Matronenkultes auch das Eindringen fremder Glaubensvorstellungen zu er- 

wagen ist81), ist man bei einer Untersuchung liber die Bedeutung der Hauben 

und des langen Haares auf den Matronendenkmalern berechtigt, auch diejeni- 

gen Erklarungsmbglichkeiten zu beriicksichtigen, die sich aus den im Mittel- 

meerkreis gelaufigen Vorstellungen ergeben.

Gegen die Behauptung von E. Bickel, die Haube sei eine dem Matronen- 

kultus eigentiimliche kultische Tracht gewesen, spricht folgendes: Das Vor- 

kommen von Hauben, Hiiten und Happen ist nicht auf den Niederrhein als 

das Verbreitungsgebiet des Matronenkultes beschrankt, sondern sie treten 

auch in Gallien und den Donauprovinzen auf82). Mit solchen Kopfbedeckun- 

gen sind die niedergermanischen Matronenhauben in Zusammenhang zu

80) Vgl. Hah], Stilentwicklung 48 f. Auch Nehalennia wird in einheimischer Tracht wieder- 

gegeben. Ferner sind die in Niedergermanien so zahlreich bezeugten einzelnen einheimischen 

Gottinnen wohl groBtenteils in der einheimischen Tracht dargestellt worden. Auf dem 

inschriftlosen Relief einer sitzenden Gottin aus Koln (Esperandieu VIII 6414) mit Ma- 

tronenmantel und langem Haar haben wir vielleicht eine derartige Gottheit vor uns. Ferner 

tragt Sunuxsal den Matronenmantel auf einem Altarchen aus Eschweiler (Lehner, Stein- 

denkmaler Nr. 245 = Esperandieu IX 6566). Trotz weitgehender Zerstorung der Figur erlaubt 

der charakteristische Mantelzipfel, der auf der Innenseite des rechten Beines herabhangt, diese 

Feststellung mit Sicherheit. Neben der Gottin sind Reste eines Tieres, wahrscheinlich eines 

Hundes, erkennbar. Da neben der Kolner Gottin ebenfalls ein Hund liegt, ist auch in ihr 

vielleicht Sunuxsal gemeint. Auch die Darstellung der Hludana auf einem Altar aus Beetgum 

bei Leeuwarden laBt trotz der unzureichenden Abbildungen mit Sicherheit erkennen, daB 

die Gottin den Matronenmantel trug (GIL XIII 8830 = Esperandieu IX 6678). Ferner ist die 

Landestracht bei zahlreichen Terrakottastatuetten einzelner sitzender Gottinnen mit groBen 

Hauben oder offenem Haar bezeugt.

81) Vgl. dazu Hahl, Matronenverehrung 263.

82) Vgl. die von mir Matronenverehrung 253 Anm. 3 und 254 Anm. 4 genannte Literatur; 

ferner Bickel, Matronenhaube 216 f. und A. Schober, Die romischen Grabsteine von Noricum 

und Pannonien (Wien 1923) 176 f. - Auch die Dakerfrauen auf der Trajanssaule tragen Hau

ben (vgl. M. Wegner, Jahrb.d. Dt. Arch. Inst. 46, 1931, 144 Abb. 38). Um den Verbreitungskreis 

derartiger Hauben auBerhalb des Imperiums festzustellen, ware eine Zusammenstellung vor- 

geschichtlicher Grabfunde mit erhaltenen Hauben von Interesse. Fiir unsere Zwecke ware 

auch eine zusammenfassende Behandlung der Hauben und Kopftiicher im eigentlichen 

griechisch-romischen Kreis, unter Beriicksichtigung ihrer jeweiligen Bedeutung, von Wich- 

tigkeit. Es sei nur auf die Dienerinnenhauben der attischen Grabreliefs verwiesen, ferner 

darauf, daB alte Frauen und Ammen haufig ein Kopftuch tragen (vgl. O. Jahn, Archaologische 

Beitrage [Berlin 1847] 204 f. - L. Stephani, Compte-rendu de la Commission imperiale archeol. 

[Petersburg 1863] 194. - A. RoBbach, Romische Hochzcits- und Ehedenkmaler [Leipzig 1871] 

129).
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bringen83). Die vorhandenen Typenunterschiede besagen dabei nichts, son- 

dern sind lediglich landschaftlicher Art. Mit Nachdruck ist darauf hinzu- 

weisen, dab Hauben von der gleichen Form und fast von gleichem Unifang 

wie die Matronenhauben auch auf Grabmalern in Pannonien vorkommen84) 

und dab andrerseits wiederum die kleinen Hauben, die in den Donauprovin- 

zen besonders zahlreich sind, auch in Niedergermanien vorkommen. Es han- 

delt sich hier um die Haube, welche die Bronzestatuette einer Gottin im 

Matronenmantel aus Koln tragt85) (Taf. 7,5) und um die von Nehalennia 

getragene Kopfbedeckung (Abb. 2)86). Von hier aus gesehen, ist nicht mehr zu

Abb. 2. Detail des Nehalennia-Altars in Leiden.

bestreiten, dab die Hauben k e i n e kultische Tracht waren, denn es fehlt vollig 

eine Verbindung mit bestimmten Kulten. Auf die Moglichkeit, dab sie daneben

83) Diese Hauben, welche auf ihrer Riickseite einen kreisfbrmigen Ausschnitt haben, der 

ein Stuck des Hinterkopfes freigibt (vgl. z. B. die Bronzebiiste Germania 23, 1939, 117 f. 

Taf. 13,2), werden zuweilen noch fur groBe Frisuren gehalten.

84) Vgl. die bei M. Lang, Osterr. Jahresh. 19/20, Beibl. 1919, 240 f. Anm. 31 f. und 

Abb. 108 zusammengestellten Beispiele. Weitere Abbildungen bei S. Ferri, Arte Romano sul 

Danubio (Mailand 1933) 230 f. Abb. 273 f.; B. Kuzsinsky, Budapest Regisegei 5, 1897, 155 

Nr. 90 und ebd. 7, 1900, Abb. auf S. 63. Ein weiterer Grabstein aus Dunapentele, auf dem 

zwei Frauen ebenfalls diese ’Ballonhaube1 tragen, bei A. Schober a. a. O. 119 f. Nr. 263 Abb. 

134; vgl. auch S. 177. - Zu dieser Haubenform ferner K. Mautner - V. Geramb, Steirisches 

Trachtenbuch I (Graz 1932) 204.

85) Rom.-Germ. Museum Koln Inv. 1346; vgl. Hahl, Matronenverehrung 254 Anm. 5.

86) Vgl. Hahl, Matronenverehrung 254 mit Anm. 6. - Bickel, Matronenhaube 217, halt hier 

mit seinem Urteil noch zuriick, da die Beschreibungen zwischen Haube und straffem, ge- 

scheiteltem Haar schwanken. J. W. Wolf, Bonner Jahrb. 12, 1848, 22, den Bickel dafiir 

anfiihrt, verteidigt die Haube gegen F. J. Mone, Geschichte des Heidentums im nordlichen 

Europa 2 (Leipzig-Darmstadt 1923) 346 und behauptet, daB das Haar sehr deutlich unter 

derselben gescheitelt hervortrete. L. J. F. Janssen, De Romeinsche Beelden en Gedenksteenen 

van Zeeland ( Middelburg 1845), ein Werk, das Wolf nicht einsehen konnte, schreibt S. 19, 

der schlechte Zustand der Nehalennia-Altare erlaube kein sicheres Urteil; er entscheidet sich 

aber fur Haare, weil eine von ihm Taf. 4,9 a—c abgebildete weibliche Bronzestatuette aus 

Nijmegen eine ahnliche Haartracht zeige; diese Statuette tragt aber zweifellos eine gerippte 

Matronenhaube, die Janssen fur Haare halt, und den Matronenmantel. S. 64 bemerkt 

Janssen, daB auf einem der Nehalenniaaltare die Frisur der Gottin solche Streifen erkennen 

lasse wie die Statuette. Diese Beobachtungen Janssens sprechen also letztlich alle trotz seines 

gegenteiligen Schlusses fiir eine Haube. DaB Nehalennia eine Haube tragt, wird auch durch 

eine Auskunft von W. D. van Wijngaarden (Leiden) bestatigt: ’Soweit ich an dem Original 

feststellen kann, tragt die Gottin eine Haube; an der Stirn kommt das Haar unter der Haube 

zum VorscheinJ Vgl. hier Abb. 2, die W. D. van Wijngaarden nach dem Original (Esperandieu 

IX 6644) anfertigen liefi. Llauben, unter welchen die Haare hervortreten, gibt es ofters (siehe 

z. B. M. Lang, Osterr. Jahresh. 19/20, Beibl. 1919, 235 f. Abb. 106).
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trotzdem eine in weitestem Sinne gefaBte religiose Bedeutung gehabt haben 

kbnnen, etwa in der Art, wie sie P. Lugn fur das neuzeitliche Schweden an- 

nimmt, habe ich bereits friiher aufmerksam gemacht87). Aber beweisen laBt 

sich das vorlaufig nicht. Geht also aus dem weiten Verbreitungsgebiet dieser 

weiblichen Kopfbedeckungen mit Sicherheit hervor, daB sie keine Kulttracht 

waren88), so kbnnte man immer noch die Frage aufwerfen, ob die Hauben 

vielleicht keine gewohnliche Alltagstracht, sondern eine ’FeiertagstrachV wa

ren. Dies scheint uns zwar unwahrscheinlich, laBt sich aber von den Grab- 

malern her, welche die hauptsachlichsten Belege fur die verschiedenen Hau- 

benformen bieten, nicht entscheiden. Denn es ware durchaus denkbar, daB 

die Verstorbenen gerade hier in einer Feiertagstracht dargestellt wurden. 

Zweifellos ist auf vielen Matronenaltaren und auf einigen Terrakotten89) die 

Haube iibermaBig groB, viel groBer als auf den Grabmalern, so daB man sich 

nur schwer vorstellen kann, wie sie unter gewbhnlichen Umstanden iiberhaupt 

getragen werden konnte. In diesen Fallen liegt entweder eine Formwucherung 

vor, die auf Kosten des Kiinstlers zu setzen ist, oder aber man wollte die 

Gottinnen vor den Sterblichen durch besonders groBe und schone Hauben 

auszeichnen. Sollte letzteres wirklich der Fall gewesen sein, so wiirde dadurch 

die Haube noch keineswegs einen kultischen Charakter mit dem von E. Bickel 

geforderten Sinngehalt erlangen. Von solchen Wucherungserscheinungen ist 

hier also abzusehen90). Die GroBe der Haube auf den Grabdenkmalern er- 

scheint aber fur eine Alltagstracht in dem Augenblick nicht mehr zu unge- 

wohnlich, wo man bedenkt, daB die Frauen zu alien Zeiten bereit waren, 

wegen Umfang und Kompliziertheit von Haartracht undKopfputz Unannehm- 

lichkeiten in Kauf zu nehmen91). So nehmen die Matronen in dieser Hinsicht 

keine Sonderstellung ein.

Trotz allem bleibt das verhaltnismaBig seltene Auftreten der Matronenhau- 

ben auf den niedergermanischen Grabsteinen zunachst auffallig. Zudem fehlen 

sie auch auf einem Relief aus Thorr mit Darstellung einer Totenfeier92), wo man 

sie eigentlich erwarten diirfte. Denn hier tragen die Frauen zwar die gleichen 

charakteristischen Umhangemantel wie die Matronen, aber statt der Hauben 

teils modische romische Frisuren, teils langes Haar, ahnlich wie die mittlere

87) Vgl. Hahl, Matronenverehrung 254 Anm. 11. Uber die Verwendung von Kopfhiillen im 

Zauber zur Hervorrufung von Finsternis und anderen Naturereignissen vgl. H. Falk, 

Altwestnordische Kleiderkunde (Kristiania 1919) 106 f.

88) Unbeachtet geblieben ist die Verhiillung des Oberkopfes einer ’Opferdienerin1 auf dem 

Bonner Matronenaltar (H. Lehner, Bonner Jahrb. 135, 1930, 13 Nr. 23 Taf. 13,2 = Esperandieu 

XI 7767), die Lehner in der Beschreibung nicht erwahnt und die auf seiner Abbildung nicht 

deutlich genug sichtbar wird. Es scheint sich um eine Umwicklung der Haare mit Binden 

zu handeln. Vermutungsweise sei ausgesprochen, daB diese Abzeichen einer Priesterin sein 

konnten. Vgl. dazu Bliimner, Privataltertiimer 273 f.

89) z. B. auf einer Terrakotte aus Niederbieber, Bonn, Rhein. Landesmuseum Inv. 38,196.

90) Durch ihre GroBe fallen, um in der Provinz zu bleiben, noch die Modiusmiitze von 

Virunum und der pannonische Pelzhut im Leithawinkel auf, vgl. K. Mautner — V. Geramb, 

Steirisches Trachtenbuch I (Graz 1932) 191 ff., 201 ff.

91) Uber Renaissancehauben von ahnlichem Umfang und GroBe vgl. E. Neinholdt, Zeitschr. 

f. histor. Wallen- und Kostiimkunde NF. 2, 1926/1928, 102 ff.

92) Lehner, Steindenkmaler Nr. 913 = ders., Bonner Jahrb. 120, 1911, 257 Taf. 15,1 = 

Esperandieu VIII 6321 = Hahl, Matronenverehrung 255 Taf. 51,3.
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madchenliafte Gottin. Ebenso fehlt die Haube auch bei der ’Stifterin1 hinter 

der Bank der Gottinnen auf dem Bonner Altar aus dem Jahre 16493), wah- 

rend ihre Tochter wiederum langes Haar tragt. Wahrend ein Teil der weib- 

lichen Personen - unserer Auffassung nach namlich die Madchen - sich in 

ihrer Tracht vollig dem niedergermanischen Brauchtum fiigen, verzichten die 

Frauen auf die groBe Haube. Aber es liegt noch lange kein Grund vor, die 

Haube deswegen als Element der Kulttracht aufzufassen. Denn diese Erschei- 

nung findet, wie wir annehmen mochten, ihre Erklarung darin, daB die hier 

wiedergegebenen Frauen, falls es sich iiberhaupt um Einheimische handelt, 

bereits so weit romanisiert waren, daB sie die stadtromische Frisur der 

Haubentracht vorzogen. Dabei ist iiberhaupt zu beachten, daB auf den Grab- 

malern Niedergermaniens, die einheimische Tracht verhaltnismaBig selten ist 

und gegeniiber der romischen stark zurucktritt94). In Gallien, man denke 

etwa an das Gebiet der Treverer, scheinen in dieser Hinsicht die Verhaltnisse 

ganz anders zu liegen.

Bei einer ganzen Reihe von Matronenaltaren kommen neben der Dreier- 

gruppe von Gottinnen weitere weibliche Personen vor, welche die Haube 

tragen. Bisher konnten diese Haubentragerinnen nicht ohne weiteres zur 

Deutung der Hauben als Landestrachtelement herangezogen werden. Gerade 

sie erklarte man als Priesterinnen oder Verehrerinnen, welche die Tracht der 

Gottinnen aus kultischen Griinden triigen. Dazu kommt noch, daB es bei den 

Opferszenen durchaus moglich ist, daB eine der Gottinnen selbst dargestellt 

ist, um das Opfer entgegenzunehmen. Hier gewinnt nun ein dem Merkur 

geweihter Altar, der bisher in diesem Zusammenhang iibersehen wurde, eine 

gewisse Bedeutung95) (Taf. 5,1-3). Denn auf seiner untem Halfte ist eine

93) Gerade dieses Beispiel halt Bickel, Matronenhaube 216, der Annahme entgegen, daB 

die Hauben Landestracht gewesen seien.

94) Der Kolner Sarkophag, auf dem die Frau mit der Matronenhaube dargestellt ist 

(Hahl, Matronenverehrung Taf. 50,1), ist eines der ganz wenigen Beispiele, auf denen Mann 

und Frau in einheimischer Tracht erscheinen. AuBer der Haube tragt die Frau auch den 

Matronenmantel, der vorn mit der ’Matronenfibef geschlossen ist. DaB der Matronenmantel 

gemeint ist, zeigen deutlich Verdickung und Verbreiterung des Stoffes um den Halsaus- 

schnitt. Sie findet sich bei samtlichen Matronendarstellungen und deutet an, daB das 

Manteltuch hier nach auBen umgeschlagen wurde. Der Mann tragt einen einheimischen 

Mantel, wahrscheinlich den Kapuzenmantel, wie die Verdickung am Halsausschnitt zeigt, die 

etwas starker als beim Frauenmantel ist. DaB auf diesem Sarkophag sowohl der Mann wie 

die Frau in landesiiblicher Tracht auftreten, darf man wohl als Zeugnis dafiir anfiihren, daB 

die Hauben ebenfalls zur Landestracht gehorten.

95) FO. unbekannt. Friiher in Blankenheim, jetzt Rom.-Germ. Museum Koln Inv. 347; 

Sandstein, nicht Kalkstein, wie Esperandieu VIII 6506 angegeben. Vgl. GIL XIII 8234; 

H. Diintzer, Verzeichnis der romischen Altertiimer des Museums Wallraf-Richartz in Coin2 

(Koln 1873) 36 f. Nr. 28 (Inschrift falsch gelesen). Bei Hahl, Stilentwicklung, unter den 

Matronensteinen behandelt. Weihaltar mit Inschrift im oberen Feld, darunter eine Opfer- 

szene. Auf beiden Schmalseiten Tische mit Opfergerat und Weihegaben; beachtenswert sind 

die an den Tischbeinen aufgehiingten Binden. Die Darstellung auf der rechten Schmalseite 

stimmt weitgehend mit der der Schmalseite eines Matronenaltares aus Gleuel iiberein (vgl. 

Lehner, Steindenkmaler Nr. 540 — Esperandieu VIII 6309). Bei der Opferszene steht der 

Altar in der Mitte, links von ihm eine Frau mit der Matronenhaube, rechts eine weibliche 

Gestalt von gleicher GroBe mit langem Haar, wie bei der mittleren Matrone. Hinter dem Altar 

steht eine bedeutend kleinere Gestalt, dem kurzen Haar nach ein Knabe, welcher der weib-
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Opferszene dargestellt, bei der rechts eine Frau mit einer Matronenhaube er- 

scheint. Da nach der Inschrift dieser Altar keine Beziehung zum Matronen- 

kult aufweist, spricht alles dafiir, daB wir eine Frau vor uns haben, die in 

ihrer alltaglichen Tracht beim Opfer erscheint. Denn nur auf Umwegen 

konnte dieser Stein mit dem Matronenkult in Verbindung gebracht werden; 

etwa in der Weise, daB Matronenpriesterinnen dem Merkur einen Altar ge- 

weiht batten und sich in ihrer Kulttracht darauf hatten darstellen lassen, 

oder aber mit der Annahme, daB der kultische Gebrauch der Haube nicht nur 

auf den Matronenkult beschrankt gewesen ware.

Nach der Feststellung, daB die Hauben keine Kulttracht gewesen sein 

konnten, ist zu ermitteln, wie der Gegensatz zwischen den Haubentragerinnen 

und der Gottin mit dem langen Haar erklart werden muB; ob die Haube in 

Niedergermanien wirklich eine Tracht war, durch welche sich die verheirate- 

ten Frauen auszeichneten. Fur diese Annahme spricht, daB auf den nieder- 

germanischen Denkmalern niemals eine weibliche Person mit der groBen 

Haube vorkommt, die nachweislich ein Madchen ist. Wohl aber wird die 

Haube in den beiden Fallen, wo sie gesichert auf Grabmalern erscheint, von 

Frauen getragen, die zusammen mit ihren Gatlen dargestellt sind* * * * * 96). Sow’eit 

wir sehen, sprechen auch die Bildnisse auf den Grabdenkmalern der Donau- 

provinzen dafiir, daB die Haube den verheirateten Frauen zukam97). Aber um 

diese Frage fur jene Gebiete mit Sicherheit zu entscheiden, bedarf es noch 

einer umfassenden Untersuchung des Denkmalerbestandes. Doch selbst, wenn 

sich herausstellt, daB dies hier nicht ausschlieBlich der Fall war, miissen wir 

aus den unten folgenden Griinden daran festhalten, daB in Niedergermanien 

die Haube Frauentracht war; oder - um uns vorsichtiger auszudrucken 

daB sie nach unserer heutigen Kenntnis des Denkmalerbestandes zuminde- 

stens fur Madchen nicht charakteristisch war. Gerade dies ergibt sich mit 

Sicherheit aus einer Uberpriifung der Tatsachen, die fiir das madchenhafte 

Wesen der mittleren Gottin sprechen. Hierbei soli von dem am besten er- 

haltenen Matronenaltar, dem Bonner Altar von 164 ausgegangen werden. 

Seine Aussagen miissen einer Interpretation nicht nur darum vor alien andern 

zugrunde gelegt werden, weil er von vorziiglicher Qualitat und Erhaltung ist, 

sondern auch, weil er von samtlichen datierten Denkmalern der urspriing- 

lichen Schopfung des Matronenkultbikles zeitlich am nachsten steht. Denn 

daB die Kultbilder aller Matronentempel und samtliche Matronengruppen auf

lichen Figur zu seiner rechten die rechte Hand reicht. Die ganze Szene ist in manchem noch

ratselhaft. Vielleicht ergibt eine zusammenfassende Behandlung der Opferdarstellungen auf

den niedergermanischen Denkmalern nahere Aufschliisse. Eine bisher nicht erkannte weib

liche Gestalt mit einem Matronenmantel ist auf der stark zerstorten Opferszene des Bonner

Altares Bonner Jahrb. 135, 1930, 15 f. NrN. 30 Taf. 17 zwischen den beiden Togati dargestellt.

96) Vgl. Hah], Matronenverehrung 254 Taf. 50,1 und 51,1.

97) Vgl. F. Jantsch, Carinthia I 124, 1934, 68 f. - Auf den Beliefs der Trajanssaule tragen 

allerdings auch Madchen eine Haube, vgl. z. B. die Anm. 82 genannte Abbildung. Doch ist 

beachtenswert, daB die Madchenhaube anders aussieht. Die Abbildungen bei Cichorius sind 

jedoch unzureichend und die Beschreibungen zu knapp gehalten, um zu entscheiden, ob dieser 

Unterschied zwischen den Madchen- und Frauenhauben auch auf anderen Szenen besteht. 

Offen bleiben muB auch die Frage, inwieweit von den Bildhauern ethnographische Treue 

angestrebt wird.
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den Altaren letztlich von einem Kultbild abhangig sind, bedarf keines Bewei- 

ses. Dieses mag in Bonn oder Koln ein fahiger Bildhauer geschaffen haben, der 

mit der Vorstellungswelt der einheimischen Matronenreligion gut vertraut war.

Nun zu den oben in Aussicht gestellten Griinden fur unsre Zuweisung der 

Haube zur niedergermanischen Frauentracht:

1. Auch wenn man davon absieht, daB sie keine Haube tragt, ist die 

mittlere Gottin noch bedeutend kleiner ais die beiden auBeren Gottinnen. Um 

uberhaupt auf der fur sie viel zu hohen Bank sitzen zu konnen, braucht sie 

noch ein FuBbankchen. Das spricht zunachst schon fur ihre Jugendlichkeit. 

Dagegen konnte man geltend machen, daB auf vielen, wenn auch nicht auf 

alien Altaren, die mittlere Gottin fast genau so groB ist, wie die beiden 

anderen. Zweifellos trifft das fur eine ganze Reihe von Denkmalern, beson- 

ders solche des dritten Jahrhunderts zu. So zum Beispiel fur den zwischen 

212 und 222 entstandenen Altar aus Nettersheim98). Aber diese Erscheinung 

hangt mit der allgemeinen Stilentwicklung zusammen. Denn hier wirkt nicht 

nur die mittlere Gottin derb, sondern auch die beiden Haubentragerinnen sind 

gedrungener und plumper als die auf dem friihen Bonner Altar.

2. Die Haartracht der mittleren Gottin99) laBt sich in Niedergermanien 

noch bei einer ganzen Reihe von Madchendarstellungen nachweisen         °). Ge- 

rade dies hat E. Bickel bei seinem Deutungsversuch unberiicksichtigt gelassen.

********10

98) Vgl. oben im Katalog Nr. 4 (Esperandieu VIII 6307; Hahl, Stilentwicklung 27 f., Taf.

11,1). Vgl. jedoch auch das Anm. 100 liber diejenigen weiblichen Gestalten Gesagte, die

erwachsen aussehen und die Haartracht der mittleren Gottin tragen.

") Bei dem Denkmal aus Mumling-Grumbach im Decumatland, also auBerhalb des Zen-

trums der niedergermanischen Matronenverehrung, war das Haar der mittleren Gottin in

lange Flechten geordnet, wie aus den Resten der Flechten auf den Schultern deutlich wird.

F. Behn, Urgeschichte von Starkenburg2 (Mainz 1936) 38 Taf. 71,b = A. Koch, Vor- und

Friihgeschichte Starkenburgs (Darmstadt 1937) 67 Taf. 42.

10°) Siehe die Belege fur die Madchentracht bei Hahl, Matronenverehrung 255. Nachzutragen 

sind noch 1. das Bruchstiick einer weiblichen Gestalt in Matronentracht aus Pesch, vor deren 

Brust noch ein Kinderkopf mit langen Haaren ohne Scheitelschmuck erkennbar ist (Lehner, 

Steindenkmaler Nr. 458 = Esperandieu VIII 6359. Doch ist nicht erkennbar, ob wir hier 

eine Gottin oder eine Sterbliche vor uns haben). - 2. Eine Camilla auf einer Saule aus 

Weilerswist (Bonner Jahrb. 142, 1937, 193 f. Taf. 49,2; auf der Abbildung sind die Nacken- 

haare, die bis auf die Schulter reichen, nur schwer zu erkennen). - 3. Eine Camilla auf der 

Schmalseite eines Matronenaltares aus Embken (23. Ber. RGK 1933, 135 Taf. 16). Sie tragt 

keinen Halsring mit Knotenenden, wie wir auf Grund der Abbildungen ’Matronenverehrung' 

253 Anm. 2 annahmen, sondern einen Halsring mit einer Lunula. - 4. Die linke weibliche 

Gestalt auf dem hier S. 43 Anm. 95 genannten Merkuraltar in Koln. DaB die TriDerinnen 

dieser Frisur wirklich Madchen sind, ist bei den Camillae sicher und ebenso bei den Dar- 

stellunsen auf den Altaren Bonner Jahrb. 135, 1930, 11 Nr. 19 Taf. 8; a. a. O. 15 Nr. 29 

Taf. 16,1 und Matronenverehrung Taf. 51,2, wo sich aus dem Zusammenhang oder der GroBe 

der Gestalten ergibt, daB nur Madchen gemeint sein konnen. DaB verschiedentlich Madchen 

die Funktion einer Camilla ausiiben, erlaubt aber nicht, diese Haartracht als durch den Kult 

bedingt aufzufassen, da sie auch von Madchen getragen wird, die keine Camillae sind. Auf- 

fallig ist auch die weibliche Gestalt auf dem genannten Kolner Merkuraltar (Anm. 95), da 

sie durchaus erwachsen aussieht. Danach kann man annehmen, daB diese Frisur auch von 

erwachsenen weiblichen Personen getragen wurde, solange sie noch unverheiratet waren. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ein Matronenaltar aus Gleuel mit einer Opfer- 

szene (Lehner, Steindenkmaler Nr. 540 = Esperandieu VIII 6309), an der, wie auf dem 

genannten Merkuraltar, drei Personen beteiligt sind. Links eine Frau mit einer Haube, hinter 

dem Altar eine kleine Gestalt mit langem Haar, wohl eine Camilla, rechts eine weibliche 

Gestalt ohne Haube, mit langem Haar, soweit der Erhaltungszustand ein Urteil erlaubt. Diese
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Diese Frisur ist nicht auf Niedergermanien beschrankt, sondern in Ober- 

germanien, in den Donanprovinzen, fmdet sich bei Kindern und Jugendlichen 

die gleiche oder eine sehr ahnliche Haartracht* * * * * * * * * * * * * * 101). Es laBt sich deshalb nicht 

sagen, ob und inwieweit diese Frisur als spezifisch niedergermanisch bezeich- 

net werden kann. Aber da es von Natur aus nahe liegt, bei Kindern und 

Jugendlichen das Haar lang herunterfallen zu lassen, haben wir es wahr- 

scheinlich mit unabhangig voneinander entstandenen Frisuren zu tun. Wie 

dem auch sei, diirfen wir, da bei der mittleren Gottin auch ihre sonstige 

auBere Erscheinung bereits dafiir spricht, daB sie ein Madchen ist, auch ihr 

langes Haar als ausgesprochene Madchenhaartracht102) deuten und andere 

Erklarungsmoglichkeit fur diese darum ruhig unberucksichtigt lassen. Denn 

langes oder aufgelostes Haar begegnet uns auch sonst noch, zum Beispiel bei 

Isisverehrerinnen103), in den Mysterien104), bei Betenden105), bei Bittenden,

Gestalt sieht ebenfalls erwachsen aus, ist aber etwas schmachtiger als die Frau mit der

Haube. Auf diesem Altar sind also zwei Personen verschiedener GroBe mit langem Haar

dargestellt.

Noch einige Bemerkungen uber die Unterschiede zwischen den einzelnen Madchenfrisuren:

Auf dem Bonner Altar aus dem Jahre 164 ist das Haar der Gottin voller als beim Madchen

hinter der Bank; trotzdem liegt eine gleichartige Frisur vor, wie der Bonner Altar Bonner

Jahrb. 135, 1930, 15 Nr. 29 Taf. 16,1 zeigt, wo die mittlere Gottin und das Madchen neben

den Gottinnen die gleiche Haarfiille haben. Auch bei einigen anderen der hier aufgezahlten

Madchendarstellungen ist das Haar nicht so voll wie bei der Gottin auf dem Bonner Altar

von 164. Bei den Madchen auf dem Relief mit der Totenfeier aus Thorr ist das Haar in der

Mitte gescheitelt und seitwarts gestrichen, wahrend auf anderen Bildnissen das Haar liber

der Stirn meist fransenartig abgeschnitten ist. Moglicherweise ist die Haarbehandlung auf

dem Denkmal aus Thorr auf den EinfluB der gleichzeitigen stadtromischen Frisuren zuriick-

zufiihren. •

101) Grabstein aus Selzen (H. Klumbach, Mainzer Zeitschr. 31, 1936, 33 f. Nr. 1 Taf. 1,4). 

Grabmal aus Worms, wo das Madchen liber der Stirn noch eine ’rosettenartige Verzierung* 

tragt (A. Weckerling, Die romische Abteilung des Paulusmuseums der Stadt Worms II 

[Worms 1887] 63 f. Nr. 7 = Esperandieu VIII 6061). Die gleiche oder eine sehr ahnliche 

Haartracht mit einer Nackenrolle siehe bei Hahl, Matronenverehrung 255 und F. Janisch, 

Carinthia I 124, 1934, 67 f. Hinzugefligt sei hier noch ein Grabstein aus Lauriacum mit der 

Darstellung eines Vaters mit seiner zwolfjahrigen Tochter. Dieser Stein ist deshalb wichtig, 

weil das Madchen hier nicht mit Opfergerat dargestellt ist, wie auf einisen der von Jantsch 

erwahnten Denkmalern. Damit scheidet auch hier eine Deutung der Frisur als kultbedingt 

aus. Vgl. A. Schober, Die romischen Grabsteine von Noricum und Pannonien (Wien 1923) 

109 Nr. 236 Abb. 123. - K. Mautner - V. Geramb, Steirisches Trachtenbuch I (Graz 1932) 148 

Abb. 71. - S. Ferri, Arte Romano sul Danubio (Mailand 1933) 119 f. Abb. 136-137.

102) Langes Haar ist als Madchenfrisur bei den Germanen und Deutschen bezeugt, vgl. 

J. Grimm, Deutsche Rechtsaltertiimer 1 (Leipzig 1922) 398. 612 f. - H. Falk, Altwestnordische 

Kleiderkunde (Kristiania 1919) 98. 11. 113. - F. Cabrol-H. Leclerq, Dictionnaire d’Archeolo- 

gie chretienne (Paris 1913) IIP, 1320.

103) Besonders zahlreich auf attischen Grabsteinen, vgl. A. Conze, Die attischen Grab

reliefs 4 (Berlin 1922) 54 ff.; A. Muehsam, Berytus 10, 1952, 69 ff. - Zum Brauch vgl. J. Colin, 

Melanges Picard I, Revue Arch. VI ser. 29-32, 1949, 210 ff.

104) Vsl. dazu O. Kern, RE. XVI 1242 ’Mysterien*. - K. H. E. de Jong, Das antike Mysterien- 

wesen2 (Leiden 1909) 195. 170 f. 198 f. 218. - Eitrem, Opferritus 398 f.

105) C. Sittl, Die Gebarden der Griechen und Romer (Leipzig 1890) 185. - P. Schredelseker, 

De superstitionibus Graecorum quae ad crines pertinentur (Diss. Heidelberg 1913) 63 ff. - 

Eitrem, Opferritus 398. - DaB es sich bei den oben erwahnten Madchendarstellungen nicht 

um Betende handeln kann, beweist etwa die Stifterfamilie auf dem Bonner Altar von 164, 

wo die Frau ihr Haar nicht aufgelost hat, sondern nur das kleine Madchen langes Haar 

tragt. Ebensowenig kann man auf dem Relief aus Thorr mit der Totenfeier das lange Haar 

als Trauerzeichen deuten, da es nur bei einem Teil der weiblichen Personen vorkommt.
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Trauernden und Gefangenen106). Die mittlere Gottin des Bonner Altares tragi 

ihr Haar aber nicht eigentlich ’aufgelost4, sondern als wohlgeordnete Frisur 

mit einem kosibaren Schmuckstuck besetzt.

Endlich iiiiiLi noch auf die Frage eingegangen werden, ob durch das Tra- 

gen eines Scheitelschmuckes, der im ganzen Imperium verbreitet ist, der 

einheimische Charakter unserer Gottinnen in Frage gestellt wird. Nach dem 

derzeitigen Stand der Forschung zum niedergermanischen Matronenkult kon- 

nen wir dies ruhig verneinen. Der Scheitelschmuck ist, ebenso wie zum Bei- 

spiel die haufig als Halsschmuck getragenen Lunulae, eine Zutat, die bei der 

Romanisierung des Kultes Aufnahme fand. Der im Katalog als Nr. 1 genannte 

Bonner Altar scheint auch zu beweisen, dab keine unbedingte Notwendigkeit 

bestand, ihn zu tragen. AuBerdem ware es immerhin denkbar, daB vielleicht 

eine einheimische Kopfzier die Veranlassung dazu gab, die madchenhafte 

Gottin mit dem Scheitelschmuck auszustatten. Wahrscheinlicher aber ist es,

106) Die Sitte, in solchen Situationen das Haar zu losen, begegnet wahrend des ganzen 

Altertums. Vgl. Bliimner, Privataltertiimer 497 Anm. 10 und 510; L. Sommer, Das Haar in 

Religion und Aberglaube der Griechen (Diss. Munster 1912) 60 f. - C. Sittl a. a. O. 173. 185. - 

Eitrem, Opferritus 398.

Es moge schlieBlich noch hervorgehoben werden, daB in Rom Schwangere mit aufgelosten 

Haaren und Knoten im Tempel der Juno Lucina Hilfe fiir eine gliickliche Entbindung er- 

flehten (vgl. E. Fehrle, Die kultische Keuschheit im Altertum [GieBen 1910] 55. - Bliimner, 

Privataltertiimer 300 Anm. 6). Dieser Fall interessiert uns hier schon mehr, da E. Bickel 

neuerlich die Beziehungen der Matronen zu den Junones wieder nachdriicklichst hervorgeho

ben hat. Aber nach einem Blick auf die jugendliche Gottin des friihen Bonner Altares durfen 

wir auch einen derartigen Deutungsversuch ruhig ausschlieBen (vgl. Bickel, Vates 223 d. - 

Ders., Oxe-Festschrift 164. - Decs., Matronenhaube 217. Vgl. auch J. de Vries, Altgermanische 

Religionsgeschichte2 II [Berlin 1957] 295). - Die Frage nach den Beziehungen der Matronen 

zum Junokult verdient auch in archaologischer Hinsicht Beachtung; besonders bedarf der 

Klarung, inwieweit die auf den Matronenaltaren dargestellten Attribute mit Juno in Zusam- 

menhang gebracht werden konnen. So verlockend eine solche Verbindung in einigen Fallen 

sein mag, spricht andererseits doch sehr vieles dagegen. Sollten die Pfauen auf dem Altar 

Lehner, Steindenkmaler Nr. 510 = Esperandieu IX 6562 und dem Altar Bonner Jahrb. 135, 

1930, 7 Nr. 6 Taf. 2,1 etwa daher zu erklaren sein, daB der Pfau der Juno heilig ist? Aber 

aufier dem Pfau kommen noch andere Vogel vor und das Pfauenmotiv selbst ist vieldeutig 

(vgl. dazu G. Rodenwaldt, Jahrb. d. Dt. Arch. Inst. 45, 1930, 178 mit Lit.). Im Hinblick auf die 

haufig dargestellten Opfertische konnte man daran erinnern, daB nach gliicklich iiberstandener 

Geburt der Juno Lucina eine Woche lang ein Opfertisch hergerichtet wurde (W. H. Roscher, 

Lexikon der griech. und rom. Mythologie II 1 [Leipzig 1890-1897] 583. - G. Wissowa, 

Religion und Kultus der Romer2 [Miinchen 1912] 184. — K. Latte, RE. XIII 1649 ’Lucina1) und 

in Hinsicht auf die offers dargestellten Binden (z. B. Lehner, Steindenkmaler Nr. 540) daran, 

daB eine schwangere Frau ihren Leib mit Binden zu umwickeln pflegte, die im Tempel der 

Juno Lucina geweiht waren. Aber Tische und Binden kommen noch in so vielen anderen 

Kulten vor, daB sich gar nicht enlscheiden lafit, ob sie hier wegen einer Verbindung der 

Matronen mit Juno in Gebrauch waren. Ferner konnte man darauf hinweisen, daB das auf- 

fallige Hervortreten von Baumen, Blumen und Girlanden auf den Matronenaltaren (vgl. 

Hahl, Matronenverehrung 260) an Brauche des Lucinakuites erinnert (vgl. K. Latte, RE. XIII 

1649 f. ’Lucina1). Bickel hat ferner (Vates 224) daran erinnert, daB die der Juno heiligen 

Tiere Schlange und Ziege sind. Es bedarf noch der Uberpriifung, ob die Ziegen und 

Schlangen auf den Matronenaltaren (vgl. Hahl, Matronenverehrung 258 ff.) ebenfalls 

mit dem Junokult in Verbindung gebracht werden konnten. Bei den Ziegen geht das 

nicht ohne weiteres an, da sie auf den Matronenaltaren nicht eigentlich als Attribute er- 

scheinen, sondern Landschaftsstaffage sind, wie auch sonst auf vielen antiken Landschafts- 

bildern. (Zu Landschaftsbildern auf Kultreliefs vgl. E. Will, Le relief culturel greco-romain 

[Paris 1955] 419 ff. und passim.)



48 Lothar Hahl f:

daB die Romer bei der bildlichen Gestaltung der Glaubensvorstellungen der 

Bevblkerung Niedergermaniens die Jugendlichkeit unserer Gottin durch den 

Scheitelschmuck besonders deutlich zum Ausdruck bringen wollten.

Unter Beriicksichtigung aller oben dargelegten Griinde glauben wir, trotz 

der Inschriften auch weiterhin an der Deutung der mittleren Gottin als Mad- 

chen und der beiden anderen Gbttinnen als Frauen festhalten zu mussen, weil 

sich die Ergebnisse der archaologischen Interpretation der Denkmaler dieser 

Annahme am zwanglosesten fiigen. Aber selbst wenn sich herausstellen sollte, 

daB der Unterschied in der Kopftracht der Gbttinnen aus anderen Vorstellun- 

gen heraus erkliirt werden miiBte, so glauben wir doch, mil der bier ange- 

wendeten Methode auf dem richtigen Wege zu sein. So mbgen kiinftige anti- 

quarische Einzelforschungen und die Behandlung des niedergermanischen 

Matronenkultes im grdBeren mutterrechtlichen Zusammenhang, in den er 

hineingehbrt, fiber die Richtigkeit unserer Erklarung entscheiden. Vor allem 

mbgen sie uns - falls sich die hier gegebene Deutung bewahren sollte - den 

tieferen Sinn des Ratseis enthullen, das uns die differenzierte Darstellung der 

drei giitigen Gbttinnen einstweilen noch aufgibt.
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