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g e k r a t z t e n S t ü c k a u s R o m u m e i n e n t r a g b a r e n K a l e n d e r . W o d a s S t ü c k 
e n t s t a n d e n ist , i s t v o r l ä u f i g n ich t z u s a g e n . W e d e r d i e F a r b e d e r E n g o b e noch 
d ie D a r s t e l l u n g s t y p e n w e i s e n d a s S t ü c k m i t B e s t i m m t h e i t e i n e r g a l l i s c h e n 
o d e r m e h r ö s t l i c h e n F a b r i k zu . D a ß es a b e r n i c h t a l l z u s p ä t g e s e t z t w e r d e n 
d a r f , d. h. n i c h t s p ä t e r a l s in d i e M i t t e des 2. J a h r h . n. C h r . , d a f ü r s p r e c h e n 
d i e g a n z e n g e s c h i c h t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e i m V i c u s R o t h s e i l / A l t s t a d t , d e r 
e i n e n v e r s c h w i n d e n d g e r i n g e n A n t e i l a n R h e i n z a b e r n e r S i g i l l a t a e r g i b t , 
d e s s e n B l ü t e u m d i e s e Zei t , w o d i e s e r I m p o r t s t a r k e i n s e t z t , b e r e i t s ü b e r 
s c h r i t t e n zu se in s c h e i n t . W i r d ü r f e n w o h l e i n e g a l l i s c h e F a b r i k a n n e h 
m e n . F ü r d ie Q u e l l e d e r W o c h e n g ö t t e r d a r s t e l l u n g b r a u c h t m a n n i c h t w e i t 
zu g e h e n . S o l c h e s i n d d e n G a l l i e r n d u r c h a u s ge läu f ig , w i e d i e s L e r s c h , d e W i t t e 
u n d H a u g j e a. a. O . a n d e r H a n d v o n J u p p i t e r g i g a n t e n s ä u l e n , s t e i n e r n e n 
u n d b r o n z e n e n Rel i e f p l a t t e n , M o s a i k b ö d e n , W a n d g e m ä l d e n u n d H a u s g e r ä t e n 
a l l e r A r t n a c h g e w i e s e n h a b e n . A n d e r s s t e h t es m i t d e r Q u e l l e d e r T i e r k r e i s 
d a r s t e l l u n g , d i e w i r k l i c h e t w a s O r i g i n e l l e s b i e t e t u n d d e r n a c h z u g e h e n 
sich l o h n t . 

U n s e r K a l e n d e r is t a u f g a n z e i n f a c h e V e r h ä l t n i s s e z u g e s c h n i t t e n . N i c h t 
e i n m a l d a s L e s e n k ö n n e n d e r Z a h l e n w i r d v o r a u s g e s e t z t , es w i r d n u r m i t 
Bi lde rn g e a r b e i t e t . W i e D i e l s i n s e i n e r a n t i k e n T e c h n i k 2. A u f l . 1920 S. 5 
ze ig t , w a r d a s M u s t e r a l l e r P a r a p e g m e n d a s v o n M e t o n i m J a h r e 452 v. C h r . 
a u f g e s t e l l t e ö f f e n t l i c h e K a l e n d a r i u m . „ D u r c h d a s B e i s t e c k e n v o n B r o n z e 
t ä f e i c h e n m i t d e n M o n a t s n a m e n u n d T a g e s z i f f e r n des v e r ä n d e r l i c h e n z iv i l en 
K a l e n d e r s i n d i e L ö c h e r , d i e a n d e r S e i t e o d e r z w i s c h e n d e n Z e i l e n des in 
M a r m o r e i n g e g r a b e n e n e w i g e n S t e r n k a l e n d e r s a n g e b r a c h t w a r e n , h a t t e m a n 
( in b e q u e m e s M i t t e l g e f u n d e n , d a s u n v e r ä n d e r l i c h e S o n n e n j a h r , d i e S t e r n 
A u f  u n d  U n t e r g ä n g e u n d d i e d a m i t v e r b u n d e n e n W e t t e r a n z e i g e n m i t d e m 
o f f i z i e l l e n K a l e n d e r d e r S t a d t in V e r b i n d u n g z u s e t z e n " . Bis z u u n s e r e m 
e i n f a c h e n S t ü c k i s t e i n w e i t e r W e g v o n d e n i m J a h r 1902 in M i l e t a n d e r 
S t r a ß e v o n d e n F a u s t i n a t h e r m e n z u m T h e a t e r g e f u n d e n e n P a r a p e g m e n des 
2. J a h r h . v. C h r . , d i e i h r e k l a s s i s c h e U n t e r s u c h u n g d u r c h D i e l s u n d R e h m 
in d e n S i t z u n g s b e r . Ber l . A k . 1904 S. 92 f f . 752 f f . g e f u n d e n h a b e n 1 ) . H i e r is t 
a u c h z u m e r s t e n m a l d e r w i r k l i e h e S i n n des utxQaTrr-yvvrui a u f g e z e i g t , d. h. 
d a s B e i s t e c k e n d e r D a t e n des M o n d m o n a t s z u d e n Z e i c h e n des S o n n e n j a h r s 
(Die l s u n d R e h m a. a. O . S. 100)2). I m G e g e n s a t z z u d i e s e m k o m p l i z i e r t e n 
V e r f a h r e n , d a s s i ch e r k l ä r t a u s d e r a l t e n T r a d i t i o n d e r m i l e s i s c h e n A s t r o 
nomie , l i e g t i n d e m R o t t w e i l e r S t ü c k d i e v o n a l l e r W i s s e n s c h a f t b e f r e i t e e i n 
f a c h s t e A r t e i n e s b e w e g l i c h e n K a l e n d e r s vor , die j e d e r m a n n l e i ch t h a n d 
h a b e n k o n n t e . 

S t u t t g a r t. P. G o e s s J c v. 

Reliefverzierter Tonbecher aus Rottweil. 
O . H o l d e r , D i e r ö m i s c h e n T o n g e f ä ß e d e r A l t e r t u m s s a m m l u n g in R o t t 

wei l 1889, S. 9, v e r ö f f e n t l i c h t e m i t e i n e r v e r h ä l t n i s m ä ß i g g u t e n A b b i l d u n g 
T. X X I I 1 (und V I I I 1) e i n e n Rel i e f  T o n b e c h e r d e r S a m m l u n g R o t t w e i l ( l u v . 
489). I m K a t a l o g d e r r ö m i s c h e n K e r a m i k des M a i n z e r M u s e u m s 1910 b e s c h r i e b 

') Über Parapegmen im allgemeinen s. G i n z e l , Handbuch der mathemat ischen 
und technischen Chronologie II, 1911, S. 419 ff . 

2) Einen wiclnigen Nachtrag gibt R e h m in dem Aufsatz „Das Parapegma des 
Euktemon, Sitzber. Heidelberger Ak. der Wiss. Jahrg. 1913. 3. Abh. — Prof. Dr. 
R e h m  München verdanke ich einige f reundl iche Hinweise, ebenso Prof. Dr. 
Z a h n  Berlin. 
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ihn dann F. B e Ii 11 auf G r u n d eines Abgusses in Mainz S. 91 Nr. 645. Er 
weist ihn richtig Lezoux zu, häl t ihn aber sonderbarerweise f ü r eine Arbeit 
aus stark verbrannter Sigillata aus glimmerhaltigern Ton. 

Maße: I I. 10,2 cm; Dm. des Fußes 4,4. des Randes 9,5 bezw. im Licht 9 cm. 
Das Siück ist f ragmentar isch; gesichert ist aber die Form, die übrigens weder 
Holder T. VIII 1. noch Belm F. 280 richtig wiedergeben. Etwa % ist erhalten. 
Auf einem niederen, schräg ausladenden F u ß erhebt sich der Becher in Form 
eines Kegelstumpfs, der etwas über der Mitte ganz unmerklich auslädt ; nach 
oben schließt ihn eine etwas s tärkere Rund l ippe ab. Die Mitte bedeckt ein 
rund umlaufendes Bildfeld von 5,5 cm H. über einer unteren glatten Zone, 
der gegenüber das Bildfeld etwas vortr i t t . Den Llaum zwischen Bildzone und 
Rand bildet in derselben Ebene, aber durch eine abschließende Hohlkehle 
getrennt wiederum eine glatte Zone, welche in der Mitte durch ein stärker 
iiberglättetes schmales Band unterbrochen ist. 

A b b . 1. D a s Rel i e f_abgewicke l t . 2/s n. Gr. 

Der Ton, e twa 0,4 cm stark, ist hellrötlich. Das ganze Gefäß ist überzogen 
mit einem leichten schwärzlichgrauen, manchmal auch ins Braune schillernden 
F i r n i s , ähnlich dem der megarischen Becher. Besonders an den ebenen 
Stellen glänzt er silbergrau metallisch. Diese Farbe ist von den Reliefs, dir 
s tark erhaben sind, zum großen Teil abgegangen, so daß sie in Braunrot 
erscheinen. 

Die D e k o r a t i o n , aus Modeln gepreßt, bedeckt in einigermaßen strenger 
Anordnung die Bildzone, und zwar wiederholt sich dieselbe Darste l lung zwei
mal (Abb. 1). Jedes der zwei Bilder wird zusammengehalten durch zwei grö
ßere, fast die ganze Höhe ausfüllende Figuren: eine bekleidete Tänzer in rechts 
und einen die Flöte blasenden Silen links. Die symmetrische Zwischendekora
tion ist angebracht in zwei Feldern: oben lebende Wesen in halber Größe gegen
über den 2 genannten, unten Kandelaber und Masken. Alle leeren Stellen sind 
ausgefüll t , insbesondere die zwischen und unter den Beinen durch 7zackige 
Punktroset ten oder auch durch Kandelaber. 

S ä m t l i c h e T y p e n l a s s e n s i c h i n L e z o u x n a c h w e i s e n. Sie 
werden im folgenden von rechts nach links beschrieben. 



Abb. 2. Tänzerin. 7/io n. Gr. Abb. 3. Maske über Kandelaber. 7/io n. Gr. 

1. T ä n z e r i n , nach links schreitend, bekleidet mit langem tun ikaar t igem 
Gewand, das Arme und Brust frei läßt (Abb. 2). Die Arme hängen herab; 
mit den Händen hält sie ein Schleiertuch, das je in einen büschelartigen 
Zipfel endigt. Typus = Dechelette, les vases ceramiques ornes de la Gaule 
Romaine II 44 Nr. 225; auch dieselbe Größe. Unter ihren Füßen ist eine 
Punktrosette. 

2. Links von der Tänzer in oben unbär t ige M a s k e von vorn, die unter den 
Typen Dech. 112 Nr. 676ff. der Nr . 679 verhältnismäßig am ähnlichsten ist 
(Abb. 3). Die Maske wird auf beiden Seiten gehalten von zwei hinzulaufenden 
Gestal ten, die mit einer Lendenhose bekleidet sind, ähnlich Dech. 67 Nr . 396, 
womit unsere Figur rechts identisch ist, indes die andere Figur den rechten 
Arm nach hinten, den linken Arm aber empor zur Maske streckt. 

Unter der Maske ist ein K a n d e l a b e r angebracht = Dech. 156 Nr. 1096, 
aber mit hoher senkrechter Flamme. Darübe r schiebt sich unter der Maske 
n o c h eine verkümmer te al tarar t ige Basis ein. Den Raum neben dem Kande
laber unter den gespreizten Beinen der Maskenhal ter füllen wiederum Punk t 
rosetten und verkümmer te Kandelaber aus. 

5. S i 1 e n , nach rechts gewendet, den Oberleib etwas zurückgebogen und 
Flöte blasend. Die Muskeln des — bis auf ein um die Lenden gebundenes und 
zwischen den Beinen geknotetes Tuch — nackten Mannes sind stark aus
gebildet. Die Flöte, eine einfache, häl t er mit der Rechten weit von sich weg 
ins anschließende Bild hinein, indes der l inke Arm versehwindet. Typus = 
Dech. 56 Nr. 511. 

Unter dem Silen ist ein Kandelaber = Dech. 150 Nr. 1096 und links eine 
Punktrosette. 

4. Rechts von der Tänzer in und von ihr durch eine Punktroset te getrennt : 
oben ein T r i t o n , dessen Beine je in einen Fischschwanz endigen; in der 
erhobenen Linken ein Gegenstand, vielleicht ein Ruder , die gesenkte Rechte 
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auf das zugehörige Schwänzende gestützt. Typus = Dech. 8 Nr. 19. Den 
Triton umgeben dieselben Figuren, wie die Maskenträger. Unter dem Triton 
ist eine Säule angebracht, von der aber nur noch das Kapitel l == Dech. 156 
Nr. 1094 erhal ten ist. Endlich f inde t sich zu beiden Seiten der Säule, aber 
nur noch auf der rechten Seite erhalten, eine bärt ige Maske, im Prof i l ähnlich 
Dech. 114 Nr. 713, aufgesetzt auf eine basis oder korbart ige Unterlage, die 
Dech. 155 Nr. 1086 ähnlich ist. 

Audi die Form der Becher ist aus L e z o u x bekannt . Es ist der Typus 64 
bei Dech. I pl. IV. Dechelet te I 151 will ihn aus dem zylindrischen Becher 
der S. 41 ff . besprochenen interessanten G r u p p e rel iefverzierter Becher aus 
S. Remy ableiten, wobei aber zu bemerken ist, daß sein Prototyp viel eher 
das Stück S. 46, Fig. 51, als Form 57 pl. II ist. D a ß diese Becher sich aus den 
oberitalischen Acobechern, die nach Gallien kamen, entwickelt haben, ist 
wahrscheinlich. Dechelette nennt auf G r u n d seiner damaligen Kenntnis der 
Lezouxstempel die zwei Töpfe r Libertus und Butrio, deren Stempel sich auf 
Fragmenten unseres T y p u s nachweisen lassen. (I 151, 159 f., 170 f., 257 Nr. 18, 
281 Nr. 10. 15.) Die Reliefs des Rottweiler Bechers sind zwar abgenützt, 
waren aber von Hause aus verhäl tn ismäßig scharf ausgedrückt. Die Model 
müssen also wenig abgenützt gewesen sein. Die Fi rn i s fä rbung des ganzen 
Gefäßes, nicht bloß der Lippe, ist Beweis f ü r die Ents tehung in der zweiten 
Häl f t e des 1. Jahrh . n. Chr. Vergl. z. B. Loeschcke, Westfälische Mitteilungen 
V 201 und Ritterl ing. Hofhe im S. 250. 

Dieselbe Verteilung von großen Figuren und Füllschmuck zeigen auch 
andere Exempla re dieses Typus , z. B. das Stück Dechelette I pl. IV 64: dann 
die Exemplare im britischen Museum bei Walters , Catalogue of the roman 
pot tery M. 1597 (abgeb. pl. X X V I Mitte), und M. 1598 f. Alle diese Stücke 
weisen die Verwendung ärmlicher Model au f : j a M. 1599 scheint unserem 
ganz ähnlich zu sein, da es einmal den Silen, sodann eine Tänzerin aufweist , 
die dort S. 500 vermutungsweise, aber fälschlich als Aphrodi te gedeutet ist. 
Diese Becher gehören der zweiten Periode der Produkt ion von Lezoux an, 
welche in der Spätzei t des Domitian nach Rottweil außerordentlich viel ge
liefert hat, um dann unter T r a j a n das Feld ausschließlich zu behaupten. 

Stut tgar t . I'. G o e s s l e r . 

Bauernhöfe der Hallstattzeit. 
In H e f t 1 des Jahrgangs IX dieser Zeitschrift gibt Zeller den architek

tonischen Versuch einer Rekonstrukt ion des großen Gebäudekomplexes der 
hallstattzeit l ichen Siedelung von Neuhäusel im Westerwald gemäß den An
sichten des Entdeckers, der diesem Bau von Anfang an besondere Bedeutung 
beigemessen hat (Soldan. Westd. Zeitschr. Ergänzungsbd. X 1901 S. 58 ff . : 
Nass. Ann. XXXII 1901 S. 157 ff . Taf . V; XXXIII 1902/5 S. 55 f f . Taf . V). Im 
Röm.German. Centrai Museum zu Mainz steht bereits seit Jah ren ein in 
wesentlichen Punk ten abweichendes Modell (Abb. 4). das schon mehrfach 
abgebildet worden ist (Schumacher. Handb . der Siedel. und Kulturgesch. der 
Rheinide. I Taf . 15,1; Festschr. des Röm.German. CentraiMuseums 1926 
S. 75 Abb. 11; Abhandl . d. Naturhis t . Ges. Nürnberg XXI 5, 1925, S. 166). 
das aber um so mehr einmal eine eingehendere Rechtfer t igung verlangt, als 
hierbei baugeschichtl iche Fragen erster Ordnung angeschnitten werden 
mußten (vergl. Behn, „Gehöft '" in Eberts Reallexikon der Vorgesch. H I 
S. 202: clers., Umschau \ \ \ 1 1922 S. 576). 


