
Romische Fundgemmen

3. Speyer, Worms, Bad Kreuznach, Mainz und Saalburg

Von Antje Krug, Berlin

Der dritte Beitrag zu den romischen Fundgemmen erfaBt uberwiegend 

Material aus Rheinland-Pfalz und Hessen*. AuBer den Museen, deren Be- 

stande im folgenden besprochen werden, wurden auch Alzey, Idar-Oberstein 

und Mannheim aufgesucht. Obwohl Alzey als Provenienz rbmischer Gemmen 

bekannt geworden ist (siehe unten), sind jedoch keine in das dortige Museum 

gelangt. Die Gemmen bzw. Ringe mit Gemmen im ReiB-Museum Mannheim 

sind infolge der Kriegsnachwirkungen nicht auffindbar, moglicherweise 

verloren* 1.

Aus der Gegend von Idar-Oberstein sind zwar romische Funde bekannt 

geworden, jedoch keine Gemmen2. Es haben sich bisher keine Anhaltspunkte 

dafur ergeben, daB in dieser Ortschaft mit ihren ehemals reichen Achatfunden 

und ihrer Steinschleifindustrie schon in rbmischer Zeit Achat gewonnen 

wurde3. Sollten sich im Rahmen der Lagerstattenforschung Beweise dafur 

linden, daB das Material anderorts gefundener Gemmen tatsachlich aus Idar- 

Oberstein stammt, so sind die Vorkommen jedoch nicht an Ort und Stelle 

verarbeitet worden. So kann man einstweilen nicht davon sprechen, daB sich 

infolge der Steinlager ein Schleifereizentrum bereits in rbmischer Zeit dort 

gebildet habe4.

* Mein Dank fur vielfaltige Unterstiitzung und kollegiale Hilfe gilt diesmal H. Ament, 

Berlin, D. Baatz, Saalburg, H. Bullinger, Bad Kreuznach, K. V. Decker, Mainz, F. Hess, Alzey, 0. 

und U. Hockmann, Mainz, G. Illert, Worms, I. Jensen, Mannheim, A. Peth, Idar-Oberstein, 

0. Roller, Speyer, und W. Selzer, Mainz. - Die Fotos fiir Kat. Nr. 9-21 werden 0. Pilko, RGZM 

Mainz, verdankt, die Aufnahmen fiir Kat. Nr. 1-3 dem Museum Speyer, die iibrigen sind von 

der Verfasserin. - AuBer den vorgeschriebenen Abkiirzungen werden hier folgende Kurztitel 

gebraucht: AGDS = Antike Gemmen in Deutschen Sammlungen 1-4 (1968-1975). - Fund

gemmen 1 = A. Krug, Romische Gemmen u. Fingerringe im Museum f. Vor- u. Friihgeschichte 

Frankfurt a. M. Germania 53, 1975, 113ff. - Fundgemmen 2 = A. Krug, Romische Fund

gemmen 2. Wiesbaden. Germania 55, 1977, 77ff. - Furtwangler, AG — A. Furtwangler, Antike 

Gemmen 1-3 (1900). - Furtwangler, Geschnittene Steine = A. Furtwangler, Konigliche Museen 

zu Berlin. Beschreibung d. geschnittenen Steine im Antiquarium (1896). - Henig, Corpus = 

M. Henig, A Corpus of Roman Engraved Gemstones from British Sites 1-2. British Arch. Re

ports 8 (1974). - Henkel, Fingerringe = F. Henkel, Die romischen Fingerringe d. Rheinlande 

u. d. benachbarten Gebiete (1913). - Jacobi, Saalburg = L. Jacobi, Das Romerkastell Saalburg 

bei Homburg vor der Hohe (1897), Text von F. Henkel. - Sena Chiesa, Gemme = G. Sena 

Chiesa, Gemme del Museo Nazionale di Aquileia (1966).

1 Es handelt sich um die Stiicke Henkel, Fingerringe Nr. 1147. 1438. 1478. 1527.

2 H. Baldes u. G. Behrens, Birkenfeld. Kataloge West- u. Siiddeutscher Altertumssammlun- 

gen 3 (1914) 104; 107f.; 134; 84ff. Nr. 57-59. Die bei Behrens, Birkenfelder Bodenfunde. Beih. 

Trierer Zeitschr. 19, 1950, 56 Nr. 8 aufgefiihrte Gemme gilt als neuzeitliche Arbeit.

3 Die Auskunft gaben freundlich, wenn auch mit Bedauern, A. Peth vom Heimatmuseum 

Idar-Oberstein und R. Hahn, Steinschneidemeister, in Idar-Oberstein.

4 So R. Steiger, Ant. Kunst 9, 1966, 29 mit Anm. 2, wiederholt bei E. M. Schmidt, Bayer. 

Vorgeschbl. 36, 1971, 244 Anm. 84. Ohne Quellenangabe auch I. Linfert-Reich, Romisches All-
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Die romischen Gemmen im Historischen Museum Speyer stammen aus der 

Pfalz. Ein Ring mit fast vollig zerstbrter Glaspaste aus der Sammlung Heyden- 

reich ist nur sehr allgemein ausgewiesen als aus der Umgebung von Speyer* * 5. 

Als Lesefund von einem Acker bei Homburg/Pfalz ist auch der Ring Nr. 1 

wenig aussagekraftig, ebenso der Ring Nr. 2 aus Zeiskam bei Germersheim. 

Der Ring Nr. 3 wurde am siidlichen Abhang des Hohenzugs zwischen Lingen

feld und Schwegenheim, nordlich von Germersheim, gefunden. In der Nahe 

wurden Ziegelreste, ,,Brandader“, beobachtet, die in der Fundmeldung als 

romische StraBe angesprochen wurden, jedoch eher einer Siedlungsstelle zu- 

zuordnen sind6.

Die beiden Ringe im Museum Worms sind verhaltnismaBig gut vergesell- 

schaftet. Der Goldring Nr. 4 wurde zwar ohne weiteren Zusammenhang, aber 

eindeutig im Innern der Civitas Vangionum, nicht weit von der von NO nach 

SW verlaufenden HauptstraBe gefunden7. Der Silberring Nr. 5 stammt aus 

einer Sarkophagbestattung des 4. Jahrhunderts n. Chr. von dem groBen 

Graberfeld an der Mainzer StraBe, nordlich der Siedlung8.

Abgesehen von der erfreulich exakten Einordnung ist die Gemme in dem 

Ring Nr. 5 von auBerordentlichem Interesse, da sie den Nachweis fur den un- 

erwarteten Fall der Wiederverwendung von sozusagen gebrauchten Steinen 

bringt, die sich grundsatzlich von der Fassung alterer Steine in zeitgemaBem 

Schmuck unterscheidet. Die Einpassung der zwar einfachen, aber frischen und 

weitgehend unversehrten Gravierung in den Rest der blauen Schicht des 

Nicolo, die nach auBerst starker Abnutzung des Steines iibriggeblieben ist, 

laBt sich nur folgendermaBen interpretieren: Ein gut polierter, aber ungra- 

vierter Nicolo wurde in seiner ersten Verwendung auBerster Beanspruchung 

ausgesetzt, bis die Kanten abgerundet, die blaue Schicht fast verschwunden 

und die Politur nur noch in Resten zu erkennen war. Danach wurde der Stein 

graviert und wahrscheinlich neu gefaBt. Der silberne Ring des 2. Jahrhunderts 

n. Chr. weist keine bemerkenswerten Abnutzungsspuren auf, so daB man an- 

nehmen darf, daB der Stein erst nach seiner Verschbnerung in ihm gefaBt 

wurde. Die Erstverwendung konnte nicht allzulange zuriickliegen, etwa im 

1. Jahrhundert n. Chr., da die Form des Steins die in der romischen Kaiserzeit 

iibliche ist. Uber den weiteren Weg des Rings vom 2. bis zum 4. Jahrhundert 

n. Chr. laBt sich nichts sagen.

In Bad Kreuznach werden keine originalen romischen Gemmen auf- 

bewahrt. Es ist jedoch bezeugt, daB in dem romischen Graberfeld, das zum 

Vicus Cruciniacum gehbrte, auch Gemmen bzw. Ringe mit Gemmen gefunden

tagsleben in Koln (1975) 48. Die bei Steiger a.a.O. zitierte Werbeschrift ,,Das ist Idar-Oberstein“

(ohne Verfasser) ist nicht als Quelle anzusehen, kaum als series.

5 Henkel, Fingerringe Nr. 1226 Taf. 47,1226 (Formen des 3. Jahrhunderts n. Chr.). Zur 

Sammlung Heydenreich siehe H. Chantraine, FMRD IV 2, 22.

6 Korrespondenz in den Museumsakten. H. Bernhard, Mitt. Hist. Ver. Pfalz 73, 1976, 122 C 

Siedlungsstelle Nr. 2.

7 Vgl. den Stadtplan in: Siidliches Rheinhessen - Nordliche Vorderpfalz. Fuhrer z. vor- 

u. friihgesch. Denkmalern 13 (1969) 137 Karte 1 (G. Illert).

8 Der benachbarte Sarkophag Nr. 5 enthielt eine Miinze Konstantins, Korrbl. Westdt. 

Zeitschr. 12, 1893, 1. Henkel, Fingerringe Nr. 412.

31*
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worden sind. Dies geht aus den Tagebuchnotizen des Antiquars Muller hervor, 

der zwischen 1886 und 1904 mehrere Graberfelder ausgegraben hat9. Die Funde 

wurden verkauft, gelegentlich mit anderen Herkunftsangaben wie z. B. Bin

gen. Dies und die auBerst knappen Angaben werden es schwer machen, Stiicke 

aus diesen Raubgrabungen zu identifizieren. Muller iiberlieB dem Museum 

jedoch drei Siegellack-Abdriicke und einen GipsabguB von romischen Gem

men, die demnach wohl als Grabfunde anzusehen sind. Einige sparliche An

gaben sind mit stark verblaBter Tinte auf das Papier unter dem Siegellack 

geschrieben.

Durch die Besiedlungszeit des Vicus von augusteischer Zeit bis in die Mitte 

des 4. Jahrhunderts n. Chr.10 ist fur die Datierung der Gemmen ein recht groBer 

Spielraum gegeben.

Der Bestand an Gemmen und Ringen im Mittelrheinischen Landesmuseum 

Mainz ist zwar charakteristisch, aber kaum reprasentativ fur die Funde aus 

Mainz und Umgebung, von denen viele schon friihzeitig den Weg in andere 

Museen11 und Privatsammlungen gefunden haben. Auch heute verbleibt ein 

Teil der Kleinfunde, die im Zuge von Bautatigkeit u. a. zutage kommen, in 

privater Hand12, so daB seit dem Ende des 2. Weltkrieges keine Zugange mehr 

verzeichnet worden sind. Aber auch die bei Kriegsende im Museum liegenden 

Stiicke sind nicht vollstandig iiberschaubar, da ein Teil unter den infolge der 

Kriegswirren in Unordnung geratenen Bestanden einstweilen noch nicht 

identifiziert worden ist. Dazu gehoren die zwischen den beiden Weltkriegen 

gemachten Funde, die seinerzeit groBenteils nicht inventarisiert und nur spar- 

lich publiziert worden sind. Der heutige Bestand enthalt somit alten Besitz - 

soweit vorhanden - und die Stiicke, die aus dem Erwerb der Sammlung 

Fremersdorf stammen13.

Folgende Fundgemmen sind als ehemals im Mittelrheinischen Landes

museum befindlich bekannt geworden:

R 347. Aus Mainz, Eisenring mit Chalkedon, Biga. Henkel, Fingerringe 

Nr. 1441.

R 348. Aus Mainz, Dimesser Ort, Eisenring mit Sarder, Hercules. Henkel, 

Fingerringe Nr. 1474.

R 349. Aus Mainz, Eisenring mit Karneol, Sol-Biiste. Henkel, Fingerringe 

Nr. 1442.

R 357. Aus Mainz, Gemme, ringende Eroten. Zeichnung im Inventar.

R 358. Aus Mainz, Fortuna (? Inv.: Pallas). Zeichnung im Inventar.

9 Notizbiicher im Karl-Geib-Museum. O. Guthmann, Kreuznach und seine Umgebung in 

romischer Zeit (1965) 46f. K. Bohner in: Nordliches Rheinhessen. Fiihrer z. vor- u. friihgesch. 

Denkmalern 12 (1969) 144f.

10 Guthmann a.a.O. 17; 48f. Nordliches Rheinhessen a.a.O. 143 (H. Klumbach).

11 Vgl. Frankfurt, Fundgemmen 1, 114 Anm. 6 und Wiesbaden, Fundgemmen 2 Nr. 2 und 3.

12 Ich hoffe, einiges von dem zerstreuten Fundmaterial bei anderer Gelegenheit vorlegen 

zu konnen.

13 K. H. Esser, W. Selzer u. K. V. Decker, Mainzer Zeitschr. 63-64, 1968-1969, 137 ff.; 138 

zur Anlage des Villenviertels am Linsenberg 1913-1914.



Romische Fundgemmen 479

R 369. Aus Mainz, Eisenring mit Chalkedon, Gryllos. Henkel, Fingerringe 

Nr. 1435.

R 6014. Aus Alzey, Goldring mit Karneol, gewaffnete Venus. Henkel, Fin

gerringe Nr. 417.

R 6030. Aus Mainz, Linsenberg, Eisenring mit Karneol, Schweine. Henkel, 

Fingerringe Nr. 1449.

R 6036. Aus Bingen, Bronzering mit Glaspaste, sitzender Philosoph. Henkel, 

Fingerringe Nr. 1116.

o. Nr. Aus Mainz ? Bronzering mit Glaspaste, Lowe. Henkel, Fingerringe 

Nr. 1251.

Aus Weisenau, romischer Friedhof, Eisenring mit Karneol, Minerva auf einem 

Sebild schreibend. Mainzer Zeitschr. 8-9, 1913-1914, 49 Nr. 3 

mit Abb.

Aus Mainz, Legionslager, Glaspaste, stehender Jiingling. Mainzer Zeitschr. 6, 

1911, 118IVNr. 1 Abb. 26 Gl.

Aus Mainz, Legionslager, Bronzering mit Glaspaste, Mann, ein Pferd treibend. 

Mainzer Zeitschr. 6, 1911, 110 Nr. 109 Abb. 26.

Aus Mainz, Brandgrab 30 vom Finther Weg, Karneol, zwei Pferde. Mainzer 

Zeitschr. 24-25, 1929-1930, 150 Abb. 13,10.

Aus Mainz, Legionslager, Halsschmuck( ?) mit Glaskameen. Germania 4, 1920, 

78If. mit Abb. auf Beil.

Die Fundangaben fur die verbliebenen 13 Fundgemmen sind von unter- 

schiedlicher Aussagekraft. Herkunftsangaben wie ,,Mainz“ (Nr. 9 und 12), 

,,Umgebung von Mainz” (Nr. 13) oder ,,aus dem Rhein bei Mainz” (Nr. 10 

und 11) weisen nur sehr unverbindlich auf Mainz als den moglichen Fundort 

hin. Auch die Angabe ,,Naurod” (Nr. 14) ist durch keine weiteren Hinweise 

prazisiert. Der Ring Nr. 15 aus Weisenau diirfte wegen seiner verhaltnismaBig 

spaten Form eher der Siedlung bzw. deren Graberfeld zuzuordnen sein als dem 

nur fur kurze Zeit bestehenden Lager des 1. Jahrhunderts n. Chr.14.

Zwei weitere Ringe sind recht genau lokalisiert, auch wenn der mogliche 

Fundzusammenhang nicht bekannt ist. Der Ring Nr. 17 stammt laut Inventar 

vom ,,scharfen Eck“15, das zwischen Rheinufer und Stadtgebiet nur wenig 

auBerhalb der spatrbmischen Mauern liegt. Dem Inventar zufolge hat diese Ge- 

gend weitere Kleinfunde und auch Mauerreste erbracht. Da die Mauer spat, im 

3. oder 4. Jahrhundert n. Chr., errichtet wurde16, bedeutet dies nicht unbe- 

dingt eine Grenze des Stadtbereichs, doch scheinen weitere Untersuchungen in 

dieser Gegend auf eine Art Hafengelande mit Aufschiittungen hinzuweisen17. 

Der Ring konnte mithin aus dem Siedlungsbereich dorthin verschleppt worden

14 F. J. Hassel in: Mainz. Fiihrer z. vor- u. friihgesch. Denkmalern 11 (1969) 105 ff.

15 Scharfes oder auch schnodes Eck, an der Ecke Heugasse und RheinstraBe, A. Ph. Bruck, 

Mainz vom Verlust der Stadtfreiheit bis zum Ende des 30 jahrigen Krieges (1462-1648). Geschichte 

d. Stadt Mainz 5 (1972) Nr. 483. Fur die Hilfe beim Aufspiiren der Lokalitat danke ich O. Hock- 

mann, und F. J. Hassel fur seine Interpretationen des Mainzerischen Sprachgebrauchs.

16 Dazu D. Baatz, Mogontiacum. Limesforsch. 4 (1962) 63ff. Klumbach in: Mainz. Fiihrer 

a.a.O. 107 ff.

17 G. Behrens, Mainzer Zeitschr. 48-49, 1953-1954, 74.
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sein. Der Goldring Nr. 16 wurde beim Bau der Villa Schmahl gefunden18. Auf 

deren Grundstiick, das nordwestlich der Einmiindung von „Am Fort Josef“ am 

,,RbmerwaU“ gelegen ist, wird das Nordwesttor des Legionslagers ange- 

nommen19.

Auffallend hoch ist der Anteil der Gemmen, die in frankischer Zweit- 

verwendung, kenntlich an der Ringform, gefunden wurden, aber durchweg in 

ihrer urspriinglichen Bestimmung als Ringsteine. Der Silberring Nr. 20 stammt 

aus Mainz. Die Herkunft des Goldrings Nr. 19 aus Laubenheim bei Bingen ist 

nicht sehr gut bezeugt, ebensowenig seine Vergesellschaftung mit den Ohr- 

ringen und Perlen, die zusammen mit ihm im Ankaufsbuch des Museums ver- 

zeichnet und verbffentlicht worden sind20. Laubenheim ist bisher auch nicht 

durch rbmische oder frankische Funde hervorgetreten21. Um so deutlicher weist 

der Goldring Nr. 18, der aus einem reich ausgestatteten Frauengrab des friihen 

6. Jahrhunderts n. Chr. aus Alzey stammt, darauf hin, daB derartige Spolien, 

wie es auch ihre Fassung in Gold oder Silber nahelegt, zu dem ausgesprochen 

kostbaren Besitz gehorten. Dadur ch fallt auch ein gewisses Licht auf den Status 

ihrer nunmehrigen Besitzer, der aus der Qualitat der Steine, die hier wieder - 

verwendet wurden, nicht unbedingt abzulesen ware22.

Ein in jeder Hinsicht problematisches Stuck ist die groBe Gemme Nr. 21, 

die im Museum unter den Funden aus Oberolm aufbewahrt wird. Ihre auBer- 

gewohnliche GroBe trennt sie von der Masse der kaiserzeitlichen Ringsteine, so 

daB sie auch andernorts ein auffallender Bodenfund ware. Wahrend sich fur die 

Mehrzahl der von L. Lindenschmit ausgegrabenen Graber die Inventare an- 

hand der Grabskizzen nachpriifen und weitgehend als zuverlassig feststellen 

lassen, sind die im Museums-Inventar als Grab 1 aufgefuhrten Gegenstande 

nicht zusammen ausgegraben, sondern Lindenschmit zugetragen worden23. 

Obwohl sie als aus einem Doppelgrab stammend bezeichnet wurden, sind sie 

sehr heterogen und in ihrer Zusammengehdrigkeit zweifelhaft, und in einer 

Aufzahlung der rbmischen Funde aus diesem Graberfeld wird denn auch die 

Gemme nicht erwahnt24. Trotz dieser Einschrankungen spricht jedoch der 

Gesamteindruck dafiir, daB dieses bemerkenswerte Stuck als Bodenfund aus 

Oberolm anzusehen ist, allerdings ohne nachweisbare Vergesellschaftung.

Die Gemmen im Saalburgmuseum sind in mehrfacher Hinsicht interessant 

und aufschluBreich. Da weder Vorganger- noch Nachfolgesiedlungen das Bild

18 Villa Schmahl, Romerwall 51 = Gemarkung Mainz, Flur 19, Flurst. Nr. 34, nach freund- 

licher Auskunft des Katasteramts Mainz.

19 Vgl. F. Kutsch, Germania 4, 1920, 26f. mit Plan auf S. 26, und Baatz a.a.O. (Anm. 16) 

71; 73 Beil. 2.

20 Nach Auskunft von W. Selzer sind im Ankaufsbuch als Herkunftsort nacheinander 

genannt Flonheim, Alzey und Bingen, gestrichen zugunsten von Laubenheim bei Bingen. Letztere 

Eintragung datiert aus der Zeit um 1905, wahrend die iibrigen aus der Ankaufszeit stammen. 

Die angeblichen Beifunde sind abgebildet in AuhV I, H. XI Taf. 8,15 und L. Lindenschmit, 

Handbuch der Deutschen Alterthumskunde 1 (1880-1889) Taf. X,2.

21 Behrens, Die Binger Landschaft in Vor- und Friihgeschichte (1954) 5; 10; 11.

22 Siehe auch R. Christlein, Jahrb. RGZM 20, 1973, 155; 158.

23 Fur freundliche Auskunft zu Oberolm danke ich H. Ament, Berlin, und G. Zeller, Mainz.

24 H. Klenk, Mainzer Zeitschr. 39-40, 1944-1945, 22ff.; 26.
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verunklaren noch die unkontrollierten Ausgrabungen vor dem Beginn der 

offiziellen Limesforschung das AusmaB erreicht haben, das in durchgehend 

besiedelten Stadten ublich war25, kommt den Funden ein paradigmatischer 

Charakter zu, der - mit Einschrankungen - gewisse Verallgemeinerungen 

erlaubt.

Aus alteren Funden stammen die mit „P.“ (= PreuBisches Inventar) be- 

zeichneten Stiicke, die zunachst im SchloB von Bad Homburg aufbewahrt wur- 

den. Ihnen fehlen genauere Fundangaben. Ein 1816 gemachter Schatzfund 

aus der Nahe der Saalburg, zu dem auch ein Ring mit Gemme gehorte, ist ver- 

schollen26, und ein Lesefund der jiingsten Zeit aus dem Graberfeld befindet sich 

in Privatbesitz27. AuBer den Funden von der Saalburg selbst enthielt das Mu

seum die Gemmen von den Kastellen Feldberg und Zugmantel sowie einige in 

Goldringe gefaBte Gemmen, die zu einem Geschenk Kaiser Wilhelms II. ge- 

hbren, deren Herkunft aus dem Rheinland jedoch unbewiesen ist28.

Leider haben auch die Bestande der Saalburg 1945 Verluste erlitten29. Es 

kamen abhanden samtliche Gemmen vom Zugmantel und diejenigen Stiicke 

von der Saalburg und dem Feldberg, die sich in der Ausstellung befanden, 

wobei sich versteht, daB dies natiirlich die schonsten waren. Da die Klein - 

funde seinerzeit nicht alle inventarisiert worden sind, lassen sich keine exakten 

Angaben uber den ehemaligen Bestand machen30. In der Literatur erwahnt und 

mit Sicherheit nicht mit einem der erhaltenen Stiicke identisch sind folgende 

Gemmen und Ringe mit Gemmen.

Zwei Ringe aus Niederbieber:

Bronzering mit Nicolo-Paste, Frau ? Henkel, Fingerringe Nr. 1227. 

Bronzering mit Glaspaste, Lowe. Henkel, Fingerringe Nr. 1266.

Zwei Ringe vom Kastell Feldberg:

Goldring mit Nicolo, Vogel mit Zweig. Henkel, Fingerringe Nr. 198. ORL B 

Nr. 10 (Feldberg) 22 Nr. 1 Taf. 3,14.

Bronzering mit Nicolo-Paste, Krieger. Henkel, Fingerringe Nr. 2041. ORL B 

Nr. 10 (Feldberg) 56 Nr. 9 Taf. 3,12.

Fine Gemme und 16 Ringe vom Kastell Zugmantel:

Karneol, Amor, Baum ersteigend. ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 110 Nr. 18

Taf. 21,27.

25 Zur Geschichte der Saalburg-Forschung siehe Saalburg-Jahrb. 1, 1910, Iff. und ORL B 

Nr. 11 (Saalburg) Iff.

26 Goldring mit Amethyst, Kentaur, von Amor gebandigt, Jacobi, Saalburg 7.

27 Ch. Beckmann, Saalburg-Jahrb. 31, 1974, 15, Nicolo mit Delphin.

28 Dies. ebd. 28, 1971, 56ff.

29 H. Schonberger, Saalburg-Jahrb. 10, 1951, 12. Die dort gemachte Angabe, daB alle 

Gemmen verschwunden seien, wird von ihm eingeschrankt auf die Gemmen vom Zugmantel 

und diejenigen, die sich in der Ausstellung befunden hatten.

30 Bei Jacobi, Saalburg 513, wird der Bestand bis 1897 mit 14 in Ringen gefaBten und 23 

ungefaBten Gemmen und Glaspasten angegeben, von denen jedoch a.a.O. nur ein kleiner Teil 

publiziert wurde.
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Z 528. Bronzering mit Nicolo, Bonus Eventus. Henkel, Fingerringe Nr. 1197. 

ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 67 Nr. 9 Taf. 21,16.

Z 529. Bronzering mit Nicolo, Bellerophon mit Chimaera. Henkel, Finger

ringe Nr. 1207. ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 68 Nr. 10 Taf. 21,17.

Z 532. Silberring mit Nicolo-Paste, Genius. Henkel, Fingerringe Nr. 410. 

ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 61 Nr. 3 Taf. 21,14.

Z 1337. Bronzering mit Karneol, Tropaion. Henkel, Fingerringe Nr. 1344. 

ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 67 Nr. 8 Taf. 21,15.

Z 1348. Eisenring mit Nicolo, Satyr, Esel zerrend. Henkel, Fingerringe 

Nr. 1572. ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 105 Nr. 1 Taf. 21,18.

2731. Bronzering mit Nicolo-Paste, Ziegenmelker. Saalburg-Jahrb. 2, 1911, 28.

3064. Bronzering mit Nicolo-Paste, tanzende Figur. Saalburg-Jahrb. 3, 1912, 

48 Taf. 11,3.

3065. Bronzering mit Nicolo-Paste, Mars. Saalburg-Jahrb. 3, 1912, 48 

Taf. 11,2.

Eisenring mit Nicolo-Paste, stehende Gestalt. Henkel, Fingerringe Nr. 1508. 

ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 105 Nr. 2 Taf. 21,19.

Goldring mit Karneol, stehende Gestalt. Henkel, Fingerringe Nr. 1975.

Silberring mit Nicolo, Ganymed. Henkel, Fingerringe Nr. 1993.

Silberring mit Nicolo-Paste, Victoria. Saalburg-Jahrb. 3, 1912, 31; 46 Nr. 2 

Taf. 11,1.

Eisenring mit Nicolo-Paste, Mars. Saalburg-Jahrb. 3, 1912, 55.

Ring mit Gemme, Hercules. Saalburg-Jahrb. 5, 1913, 17; 60 Taf. 9,21.

Bronzering mit Gemme, Ceres? Saalburg-Jahrb. 7, 1930, 27 Taf. 11,15.

Eisenring mit Nicolo-Paste, stehende Figur. Henkel, Fingerringe Nr. 2064.

Von der Saalburg selbst schlieBlich sind sechs Gemmen und neun Ringe nicht 

mehr nachweisbar:

P. 583. Silberring mit Nicolo-Paste, Eichhorn mit Eichel. Henkel, Finger

ringe Nr. 449.

Eisenring mit Nicolo, bacchische Gestalt. Henkel, Fingerringe Nr. 1456.

Eisenring mit Nicolo-Paste, Satyr und Ziege. Henkel, Fingerringe Nr. 1525.

Karneol, Jungling, dem ein anderer die Schuhe bindet. Saalburg-Jahrb. 6, 

1914-1924, 60 (Nahe „Villa“).

Karneol, Daedalus und Icarus. Saalburg-Jahrb. 6, 1914-1924, 60.

Nicolo, Mars Ultor. Saalburg-Jahresber. 1909, 8 = hier Nr. 51.

Onyx, Hund. Henkel, Fingerringe Nr. 2065 (Erwahnung). Westdt. Zeitschr.

26, 1907, 296. Zeichnung im Tagebuch 10. 6. 1904.

Nicolo-Paste, Bonus Eventus ? Zeichnung im Tagebuch 1907.

Jaspis, Jungling mit Schwert. Zeichnung im Tagebuch 25. 6. 1903.

P. 632. Eisenring mit Nicolo-Paste, Bonus Eventus. Henkel, Fingerringe 

Nr. 1898.

P. 5989. Eisenring mit Nicolo-Paste, sitzende mannliche Figur. Henkel, 

Fingerringe Nr. 1568.

Eisenring mit Gemme, sitzende Figur. Henkel, Fingerringe Nr. 2063.

Eisenring mit Gemme. Henkel, Fingerringe Nr. 2067.
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Eisenring mit Nicolo, Jungling mit Hund. Henkel, Fingerringe Nr. 1609 

= hier Nr. 49.

Eisenring mit Karneol, mannliche Biiste. Henkel, Fingerringe Nr. 2072 

= hier Nr. 52.

Der grbBte Teil der Funde tragt die allgemein gefaBte Herkunftsangabe 

Saalburg bzw. Feldberg, was jedoch bereits einen gewissen historischen und 

sozialen Hintergrund beinhaltet. Nur wenige der Gemmen sind genauer lokali- 

siert. Aus dem Bereich des Graberfeldes stammen Nr. 50 und der in Privatbesitz 

befindliche Neufund, aus dem Gebiet des Vicus Nr. 47 und 5131 und wahr- 

scheinlich auch Nr. 48. Unmittelbar im Lagerbereich selbst wurden nur Nr. 22 

vom Feldberg und der Ring Nr. 52 von der Saalburg gefunden, wahrend 

Nr. 46 und 49 in groBer Nahe zu einem der Tore, aber auBerhalb des Lagers ans 

Tageslicht kamen. Aus den Fundamenten der Umfassungsmauer wurde Nr. 45 

geborgen und ist damit sicherlich nicht sekundar verschleppt.

Es ist gewiB kein Zufall, daB die altesten Gemmen, namlich die aus dem 

1. Jahrhundert n. Chr., in unmittelbarer Nachbarschaft des Lagers oder dort 

selbst gefunden wurden und nicht weiter entfernt in dem spateren Vicus. 

Unter Beriicksichtigung der ublichen Unsicherheitsfaktoren darf man bei 

gutem Willen annehmen, daB die im und unmittelbar am Lager gefundenen 

Hinge der Kastellbesatzung, sozusagen den eigentlichen Soldaten gehort haben, 

wahrend die Funde aus der Siedlung der unterschiedlich zusammengesetzten 

Vicusbevblkerung, unter ihnen sicher auch ,,uneigentliche“ Soldaten, Vete- 

ranen o. a., zuzuschreiben sind. Das Graberfeld wurde wohl letztlich von alien 

belegt.

Eine weitgehende Aufschliisselung der Fundumstande ist notwendig, da 

verschiedentlich von den sogenannten Soldatengemmen gesprochen worden 

ist32, d. h. Gemmen, die mit ihren Motiven auf das Soldatentum Bezug nehmen. 

Es steht auBer Frage, daB dem Material und den Motiven der Ringsteine in 

der Antike und spater eine immense Bedeutung zugemessen wurde, die heute 

kaum noch nachzuempfinden ist33. Wenn man aber eine derartige Beziehung 

zwischen Motiv und Beruf des Tragers herstellen will, so sollte man sich der 

Voraussetzung, daB namlich bestimmte Gemmen tatsachlich Soldaten gehort 

haben, einigermaBen sicher sein. Es geniigt meines Erachtens nicht, aus den 

Fun den von Orten, fur die eine Garnison bezeugt ist, die jedoch auch eine be- 

trachtliche Zivilsiedlung aufzuweisen haben, diejenigen Stiicke herauszugrei- 

fen, die sich in diesem Sinne interpretieren lassen. Wenn eine solche inhaltliche 

Beziehung bestanden hat, so muB man konsequenterweise auch andere 

Gemmenmotive, die im militarischen Rahmen vorkommen, in dieser Richtung 

interpretieren kbnnen. Nun stehen Lowe (Nr. 22), Merkur (Nr. 45), Jager

31 Zur Hypokaustenanlage siidlich des Dolichenums Saalburg-Jahresber. 1909, 6 Taf. 1. 

ORL B Nr. 11 (Saalburg) 63 Taf. 7,8.

32 V. v. Gonzenbach, Zeitschr. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 13, 1952, 80f. M. Henig, 

Britannia 1, 1970, 249ff.

33 Vgl. Ch. Meier, Gemma Spiritalis. Methode und Gebrauch der Edelsteinallegorese vom 

friihen Christentum bis ins 18. Jh. Miinstersche Mittelalter-Schriften 34 (1977) passim unter 

Beriicksichtigung auch der antiken Lapidarien.
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(Nr. 49) und Pasquino-Gruppe (Nr. 46), die im eigentlichen Lagerbereich 

gefunden wurden, sicher nicht im Widerspruch zum mutmaBlichen Soldaten- 

beruf ihrer Trager, doch konnte man aus ihnen allein kaum darauf schlieBen, 

auch nicht aus dem Philosophenportrat Nr. 52. Bei den iibrigen Saalburg- 

Funden passen Motive wie Mars, Victoria, Tierkampf, Dioskuren und Fortuna 

durchaus zu dem Charakter von ,,Soldatengemmen“, andere wie Mutter und 

Kind, Eichhornchen, Papagei, Satyr und Dextrarum lunctio jedoch uberhaupt 

nicht, und uber die Person des Tragers laBt sich in den einzelnen Fallen kaum 

etwas sagen. Die Annahme einer bestimmten Gattung ,,Soldatengemmen“ 

wird von dem Material der Saalburg nicht unbedingt gestiitzt. Dies wird viel- 

leicht weniger daran liegen, daB die erwahnte symbolische Bedeutung der 

Ringsteine und auch ihr propagandistischer Wert34 hier keine Giiltigkeit 

batten, als daran, daB man die bescheidenen Gemmen und Glaspasten, die hier 

vorliegen, nicht mit derselben Bedeutung befrachten darf wie die groBen 

Werke der Glyptik.

Fur Gemmenwerkstatten und -handel gibt folgende Beobachtung einen 

Hinweis. Unter den Funden fallen zwei Gemmen, Nr. 49 und 51, die leider nur 

im Siegellack-Abdruck erhalten sind, auf, die durch ihre bessere Qualitat sowie 

dutch stilistische und technische Gemeinsamkeiten eng miteinander verbunden 

sind. Eigenheiten wie der durch das gesonderte Ansetzen des runden Radchens 

gebildete Wadenmuskel des Standbeins, der das Bein etwas klumpig und 

anatomisch nicht ganz richtig erscheinen laBt, und die bei anderen Gemmen 

ungebrauchlich sind, lassen fast mit Sicherheit annehmen, daB diese beiden 

Gemmen aus derselben Werkstatt hervorgegangen sind. Die unter den Ver- 

gleichen zu Nr. 49 aufgefuhrte Gemme aus Aquileia ist in Stil und auch Motiv 

so ubereinstimmend, daB es sich zweifellos um ein Stuck von derselben Hand 

handelt. Unter den iibrigen geschnittenen Steinen aus Aquileia steht aber diese 

Gemme in Stil und Technik vereinzelt da und laBt sich offenbar keiner der von 

G. Sena Chiesa35 zusammengestellten Steinschneidewerkstatten zuschreiben. 

Diese haben im wesentlichen auf einem niedrigeren Qualitatsniveau gearbeitet, 

so daB ihre Produkte auBerhalb Aquileias, wo sie gehauft auftreten, weniger 

leicht zu identifizieren sind.

Es ist naheliegend, daB auch Gemmen in groBeren Mengen und nicht ein- 

zeln und stiickweise geliefert und gehandelt wurden. Dies ist jedoch im Einzel- 

fall schwerer nachzuweisen als bei Glaspasten, wo durch Modelgleichheit bei 

Stricken gleichen Fundorts rasch die Zusammengehdrigkeit festgestellt werden 

kann36. Vielleicht sind sowohl die Saalburg wie Aquileia von einer andernorts 

gelegenen Werkstatt beliefert worden.

Unter den Gemmen von der Saalburg beflnden sich zahlreiche ungefaBte, 

d. h. ehemals gefaBte, Glaspasten. Trotz ihrer iiberwiegend recht bescheidenen 

Qualitat erlauben sie einige Beobachtungen, die weiterfuhrende Uberlegungen 

implizieren.

34 M.-L. Vollenweider, Mus. Helveticum 12,1955, 86ff.

35 Gemme del Museo Nazionale di Aquileia (1966) 13 ff. passim.

36 Vgl. die formgleichen Glaspasten aus Heddernheim, Fundgemmen 1 Nr. 9 und 10.
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Die Oberflachenbeschaffenheit weist zunachst darauf hin, dab die hier 

vorliegenden Pasten gegossen und teilweise nachgeschliffen worden sind. Die 

typischen Kennzeichen hierfur lassen sich am besten an gegossenem Fenster- 

glas studieren, von dem es aus fast alien Kastellen und Vici, so auch der Saal- 

burg Fragmente gibt. Dort, wo die heibe Glasmasse mit ihrer unteren Flache 

mit der Form in Beriihrung kam, weist sie eine leidlich glatte, in der Ver- 

grbberung jedoch feinkbrnig-rauhe, an Schmalz erinnernde Oberflache auf. Die 

obere Flache ist durch die ungleichmabige Verteilung des zahflussigen Glases 

zwar leicht wellig, in ihrer Oberflachenstruktur jedoch dicht und glanzend. 

Linien von Ziehinstrumenten und aufgestiegene und geplatzte Luftblasen er- 

innern besonders bei dunklem Gias an umgeriihrten und erstarrten Sirup, - 

wenn ein neuerlicher Vergleich aus der Speisekammer erlaubt ist.

Die unverkennbare, dichte, glanzende und nicht ganz ebene Oberflache ist 

nun bei der Mehrzahl der ungefabten Glaspasten auf der Riickseite zu beob- 

achten (Nr. 24, 25, 28, 30, 35, 37, 40 und 45). In einigen Fallen ist die Riickseite 

glatt geschliffen, kenntlich an der ebenen, leicht glanzenden Flache, die von 

angeschnittenen Luftblaschen unterbrochen wird (Nr. 29, 41, 43 und 46). Dies 

wurde gemacht, um Unregelmabigkeiten des Gusses, wenn sie stdrend wurden, 

auszugleichen; die Glaspaste Nr. 42 weist in der leicht eingesunkenen Mitte 

noch die Guboberflache auf, wahrend die ansteigenden Aubenrander ab- 

geschliffen wurden. Ziehlinien, die am Rand wie abgeschnitten enden (Nr. 27, 

31 und 36), lassen sich nur so verstehen, dab offenbar uber eine grbbere Flache, 

vielleicht eine Mehrfachform gegossen wurde37. Ein blober Gubrand, wie er 

durch Uberlaufen der Glasmasse entsteht38, bedurfte keines weiteren Aus- 

ziehens.

Die abgeschragten Seitenkanten, die bei dieser Steinform iiberwiegen, sind 

durchweg nachgeschliffen, wie sich aus dem leichten Glanz, den angeschnittenen 

Blaschen und den parallelen Schleiflinien ergibt. Die Vorderseite kann dagegen 

recht unterschiedlich aussehen. Teilweise ist auch sie nachgeschliffen (Nr. 24, 

25, 28, 33 und 37), teilweise jedoch mit der Guboberflache belassen, die die 

charakteristische feinkbrnige Haut der formzugewandten Seite aufweist, ohne 

die angeschnittenen Blasen. Allerdings machen Abnutzung durch den Ge- 

brauch und anschliebende Korrosion es oft schwer, hier die Unterschiede richtig 

zu deuten.

Bei der Mehrzahl der erhaltenen Beispiele zeigt die Innenflache, d. h. die 

Oberflache der vertieften Darstellung die typische feinkbrnige Gubhaut. In 

einigen Fallen machen feme, aufgequollene Linien, die anzeigen, wo die 

fliissige Glasmasse in Haarrisse der Form eingedrungen ist und damit einen 

erhabenen Grat gezeichnet hat, es ganz deutlich, dab die Innenzeichnung nicht 

nachgearbeitet wurde (Nr. 28 und 36). Angeschliffene Luftblasen lassen aber

37 Vgl. die Glaspaste mit zwei erhabenen Abdriicken(?) in Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 3544 

(Schmidt).

38 Vgl. die unfertigen Glaspasten in Gottingen, z.B. AGDS 4 Nr. 131; 132; 139; 212; 224; 

342; 428; 436; 591 u. a. Es ware interessant zu wissen, welche technischen Spuren hier zu beob- 

achten sind.
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auch hier in einigen Fallen erkennen, daB selbst die Innenzeichnung mit dem 

Schleifrad nachgearbeitet worden ist (Nr. 40 und 47).

Bei Stucken mit besonders sorgfaltiger Durcharbeitung und perfekter 

Erhaltung wie der Paste Nr. 25 vom Feldberg und dem Ring Nr. 17 aus Mainz 

ist erst nach sorgfaltiger Priifung zu erkennen, ob es sich um Gias oder Stein 

handelt. Was sie - abgesehen von einer Analyse, die zu aufwendig und meist 

zerstdrerisch ist - als Gias verrat, sind im Fall der Glaspaste Nr. 25 die un- 

bearbeitete „schmalzige“ Innenflache und bei dem Ring Nr. 17 einige an- 

geschnittene Luftblasen im Innern, auBer der fur einen Achat unnaturlichen 

Farbe und Schichtung. Zudem fallen die abgerundeten Kanten der Darstellung 

auf, die sich deutlich von den scharfen Kanten auch nachlassig geschnittener 

Steine unterscheidet. Das heiBt, bei GuB werden derartige Winkel, die vielleicht 

schon in der Form nicht ganz exakt vorhanden waren, nicht mehr sauber 

wiedergegeben.

Aus der Beschaffenheit der Fasten geht aber auch hervor, daB die Patrizen, 

von denen die GuBformen fur die Fasten genommen wurden, zweifellos ge- 

schnittene Steine waren. Die Werkzeugspuren von runden und scharfen 

Radchen sind noch deutlich genug zu erkennen, wenn auch durch das Abformen 

wie durch einen Schleier. Da auch der unbearbeitete Glaspastenrohling die- 

selben Negativformen aufweist wie der geschnittene Stein, sind diese nicht erst 

in ihn hineingeschnitten worden, sondern das Gias ist in eine Form mit po- 

sitivem, erhabenem Motiv gegossen worden. Diese kann nun direkt durch Ab- 

druck vom Steinoriginal gewonnen worden sein; Zwischenformen sind zwar 

denkbar, aber wegen der daraus folgenden Unscharfe der Abdriicke nicht sehr 

wahrscheinlich. Die Herstellung von Glaspasten ist somit grundsatzlich kein 

Steinschnitt, ausgeiibt an weniger teurem Material, sondern mechanisch her- 

gestellte Massenproduktion.

Das Material fur die GuBformen ist unbekannt, denn Werkstatten von 

Glaspasten-Fabrikanten sind bisher noch nicht gefunden worden. Bei einer 

Abformung vom Stein ist vorauszusetzen, daB dieses Material fein genug 

strukturiert war, um alle Einzelheiten des Vorbilds wiederzugeben, auf der 

anderen Seite aber auch der thermischen Beanspruchung durch den GlasguB 

standhielt. Wachs scheidet hier aus und auch gewohnlicher Gips als zu grob. 

Man sollte aber auf die von Herodot39 erwahnte, in Agypten speziell zum Sie- 

geln verwandte feine Erde hinweisen, zumal aus Agypten Siegelabdrticke er- 

halten sind40, deren auBerordentlich exakte Wiedergabe der Gemmen z. B. 

modernem Gips iiberlegen ist.

Die moderne Literatur zu Gemmen beriihrt die Frage der Glaspasten- 

Herstellung kaum41, und auch die umfangreiche Spezialliteratur zu Gias laBt

39II 38,3.

40 Funde aus Edfu in Toronto, Royal Ontario Museum, J. G. Milne, Journal Hellenic Stud. 

36, 1916, 87 ff. Taf. 4-5.

41 H. Bliimner, Technologie und Terminologie der Gewerbe und Kiinste bei Griechen und 

Romern 4 (1887) 399 meint, sie seien iiberwiegend in Schleiftechnik hergestellt, ohne jedoch 

weiter darauf einzugehen. Furtwangler, AG 3, 310ff. spricht von ,,Glasabgussen“. v. Gonzenbach 

a.a.O. (Anm. 32) 79 scheint an ein Abdriicken in weicher Glasmasse zu denken, doch ist ihr der 

Vorgang wohl nicht ganz klar. Schmidt, in: AGDS 1, 2, 81 f.
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diese Frage bciseite42. Aber auch die antiken Quellen, in denen das Gias z. T. 

sehr ausfuhrhch behandelt wird, iibergehen diesen gewiB nicht sehr wichtigen 

Anwendungsbereich, erwahnen aber immerhin die Imitation von Edelsteinen 

in Gias. Die Bezeichnung %vrr] XlQoq ist in ihrer Bedeutung nicht klar genug, 

um daraus auf gegossene ,,Edelsteine“ schlieBen zu kbnnen.

Eine betrachtliche Erfahrung hatte man im 18. Jahrhundert gewonnen, 

als sowohl Gemmen wie auch danach hergestellte Abdriicke in Gips, Schwefel- 

paste und Gias hochgeschatzte Sammel- und Studienobjekte waren. In einem 

der zeitgendssischen Werke uber Gemmen43 wird auch die Herstellung von 

Glaspasten beschrieben, wie sie zu dieser Zeit praktiziert wurde: In einen Ab- 

druck aus Tripoli-Kreide, der als Tiegel diente, wurde ein passendes Stuck 

Gias gelegt, erhitzt, und bei Fliissigwerden mit einem Instrument tiefer in die 

Form gepreBt. Abgesehen von der Schwierigkeit, die dort genannten Materia- 

lien mit antiken und heutigen Rohstoffen zu identifizieren, entspricht dieses 

Verfahren dem auch in der Antike gebrauchlichen Formschmelzen44.

Bei den auf der Saalburg gefundenen Glaspasten ist diese Herstellungs- 

weise sicher nicht angewandt worden, da Hire Riickseiten kein Nachpressen 

erkennen lassen. Auch sind die farbigen Schichten der Nicolo-Pasten, die in 

einigen Fallen (Nr. 27, 31 und 36) nur unvollkommen miteinander verschmol- 

zen sind, besser zu verstehen, wenn sie in zwei Arbeitsgangen gegossen bzw. 

in die Formen getropft wurden. Dafur sprechen auch die Uberlaufrander an 

unbearbeiteten Glaspasten45. Fur die Glaspastenherstellung im 18. Jahrhun

dert mufi man sich vergegenwartigen, daB trotz der stolzen Behauptung, die 

Technik der Alten zu beherrschen, ihr Ziel weniger die Erforschung der antiken 

Glastechnik war als die Herstellung von Abdriicken, die den Anspruchen der 

Sammler geniigten. Um derartige Fragen, die hier nur, auf Beobachtung ge- 

stiitzt, skizziert werden kbnnen, zu beantworten, ware die Mitarbeit eines 

interessierten Glaspraktikers sehr zu wiinschen.

Katalog

1. Speyer, Historisches Museum der Pfalz, Inv. 39. Lesefund von einem Acker bei 

Homburg i. d. Pfalz, 1868 erworben.

Sehr groBer, schwerer Goldring, der Reif auBen mit vier Facetten gegliedert, 

sphendonenfbrmig verbreitert. Flache, aufgelbtete Kastenfassung.

Karneol, braunrot, mit flacher Vorderseite. 1,4x1,15 cm. - Oberflache stark 

verkratzt und ohne Anzeichen guter Politur. Schnittkanten sehr berieben. Ein- 

fache Arbeit mit zwei runden und einem scharfen Radchen, ohne Innenpolitur. 

In den Rumpfpartien z. T. tiefgehend.

Erste Halfte 2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 49,1

Landliche Opferszene. Ein Papposilen mit Glatze, Bart und Schwanzchen, einen 

Schurz um die Huften geknotet, blast mit erhobenem Kopf eine Doppelfldte.

42 Siehe z. B. R. J. Forbes, Studies in Ancient Technology 5 (1957) HOff. mit zahlreicher 

Literatur. Die Herstellung von Edelsteinnachahmungen in farbigem Gias wird ebd. 178; 179 

kurz mit den antiken Quellen erwahnt.

43 P. J. Mariette, Traite des Pierres Gravees (1750) 91f.; 210ff.

44 Vgl. dazu F. Schuler, Archaeology 12, 1959, 47ff.

45 Siehe Anm. 38.
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Vor ihm ein kleiner aus Feldsteinen aufgeschichteter Altar. Dariiber beugt sich 

eine Frau, ebenfahs einen Mantel um die Htiften geschlungen, um ein Opfer 

darauf zu legen. In der anderen Hand halt sie ein Tablett mit einem kegel- 

fonnigen Kuchen( ?). Hinter ihr ein diinner, sparlich belaubter Baum.

KurzgefaBte Darstellung einer Szene, die in zahlreichen Varianten ein Opferfest 

mit dionysischem Charakter in landlicher Umgebung zeigt, oft mit vielfiguriger 

Staffage. Haufig geben ein kleines Heiligtum oder ein Priaposidol die Loka- 

litat an.

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 188 Taf. 10,188; 76,215 (Formen des 2. Jabr- 

hunderts n. Chr.).

Vgl.: Zum Motiv Karneo] Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 41,814. Karneol 

Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2740 (Gercke). Karneol Wien, E. Zwierlein-Diehl, Die 

antiken Gemmen des Kunsthistorischen Museums Wien 1 (1973) Nr. 307. 

Chalkedon Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 56,7638.

2. Speyer, Historisches Museum der Pfalz, Inv. 5. Aus Zeiskam bei Germersheim, 

1882 erworben.

Kleiner hohler Goldring in Sphendonenform 46 mit sehr breiter Schulter.

Kameo aus hellgrau und weiB geschichtetem Onyx. 1,2 x 0,9 cm. - Untere 

Schicht, nicht ganz eben, weitgehend von der Ringfassung verdeckt. Das Relief 

in der hellen Schicht ist sehr kraftig, leicht bestoBen, sehr gut poliert.

Mitte 3. Jahrhundert n. Chr. Taj. 49,2

Biiste eines kahlkopfigen Mannes mit hageren Ziigen und vorspringendem 

Kinnbart.

Der Kopf steht mit seiner kraftigen Modellierung, besonders der Augenpartie, 

Kopfen von Sarkophagen und auch Portrats aus der Mitte des 3. Jahrhunderts 

n. Chr. nahe, denen gelegentlich auch eine leicht karikaturhafte Expressivitat 

eigen ist.

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 209 Taf. 11,209 (Formen des 3. Jahrhunderts 

n. Chr.).

Vgl.: Zum Motiv Goldring mit Chalkedon Lincoln, Henig, Corpus Nr. 741 

Taf. 47. Zum Stil Kopfe vom Meleagersarkophag Frankfurt, K. Fittschen, Der 

Meleagersarkophag (1976) Taf. 1. Verschiedene Portrats, M. Bergmann, Studien 

zum romischen Portrat des 3. Jahrhunderts n. Chr. (1977) Taf. 10-17.

3. Speyer, Historisches Museum der Pfalz, Inv. 2023. Vom Stidabhang des Hohen- 

zugs zwischen Lingenfeld und Schwegenheim, 1903 gefunden, in der Nahe 

Ziegelreste.

Bruchstiick eines kleinen Bronzeblechrings in Sphendonenform, die Oberseite 

mit Kerbstichen und Punkten verziert.

Nicolo-Paste47, schwarz und dunkelblau, Vorderseite plan, Kanten abgescbragt. 

0,8 X 0,6 cm. - Oberflache und Seiten geglattet. Wandungen der Darstellung 

fast senkrecht, Innenflache glatt und ohne Spuren der Gemmengravierung.

3. Jahrhundert n. Chr. Taj. 49,3

46 Zur Bezeichnung ,,Sphendonenform“ fur einen auf der Oberseite verbreiterten Ring 

ohne abgesetzte Schulter oder Ringplatte siehe Fundgemmen 1, 116.

47 Mit dem Juwelierausdruck ,,Nicolo“ bezeichne ich im folgenden einen blaulich und 

schwarz geschichteten Onyx. Dies ist einer der haufigsten Ringsteine der romischen Kaiserzeit, 

durchweg mit flacher Vorderseite und abgeschragtem Vorderrand. Mit ,,Nicolo-Paste“ werden 

die ebenso haufigen Glaspasten bezeichnet, die diesen Stein nachahmen.
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Stehende Victoria, einen Kranz in dei Hand haltend. Sehr einfache und schema- 

tische Darstellung.

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1241 Taf. 48,1241 (Formen des 3. Jahrhunderts 

n. Chr.). H. Bernhard, Mitt. Hist. Ver. Pfalz 73, 1976, 122 C Siedlungsstelle 

Nr. 2.

Vgl.: Zum Motiv hier Nr. 23.

4. Worms, Museum. Gefunden 1890 bei Kanalisationsarbeiten in der Schlosser- 

gasse.

Kleiner massiver Goldring mit rhombenformiger Platte und durchbrochenen 

Voluten auf der Schulter.

Sardonyx-Kameo, dunkelbraun und weiBhch geschichtet. 0,7 x0,5 cm. - Aus- 

splitterung am Rand. Sehr grobe Arbeit mit scharfem und rundem Radchen.

Erste Halfte 3. Jahrhundeit n. Chr. Taf. 49,4

Victoria, einen Kranz in der ausgestreckten Hand haltend. Die holzschnittartig 

eckigen Konturen verunklaren die Einzelheiten des Motivs.

Publ.: Westdt. Zeitschr. 10, 1891, 396. Henkel, Fingerringe Nr. 250 Taf. 12,250 

(Formen des 3. Jahrhunderts n. Chr.).

Vgl.: Zur Ringform F. H. Marshall, BMC Fingerrings (1907) Nr. 847. Zum 

Motiv hier Nr. 23.

5. Worms, Museum. Aus Sarkophag Nr. 6 des spatromischen Graberfelds an der 

Mainzer StraBe, unter den Fundamenten der ,,Eulenburg“.

Bruchstiick eines massiven, sehr breiten Silberrings in Sphendonenform.

Nicolo, schwarz und dunkelblau, mit abgeschragter Vorderkante und flacher 

Vorderseite. 1,45x1,1 cm. - Der Stein ist auBerordentlich stark abgerieben, so 

daB die Kanten vollig abgerundet sind und die blaue Schicht nahezu verschwun- 

den ist. Reste der gut polierten originalen Oberflache sind nur noch in zwei 

schmalen Streifen an den Langskanten erhalten. Demgegenuber weist die mit 

rundem und scharfem Radchen geschnittene Darstellung scharfe und kaum be- 

riebene Schnittkanten auf. Sie ist zudem genau in den verbliebenen Fleck der 

blauen Schicht eingepaBt. Auch der Silberring zeigt keine auBergewohnlichen 

Abnutzungsspuren.

2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 50,5

Bonus Eventus mit Mantel fiber dem Rucken. In der gesenkten Linken ein Zweig 

oder Ahren, in der Rechten Platte mit Friichten.

Dieser Typus unterscheidet sich durch Standmotiv und Attribute von dem 

weitaus haufigeren und besonders auf Munzen dargestellten Bonus Eventus, 

welcher frontal und unbekleidet wiedergegeben wird und in der gesenkten Rech

ten eine Spendeschale halt.

Publ.: Korrbl. Westdt. Zeitschr. 12, 1893, 3. Henkel, Fingerringe Nr. 412 

Taf. 21,412; 75,136 (Formen des 2. Jahrhunderts n. Chr.).

Vgl.: Zum Motiv Ring mit Nicolo aus Salurn, Frauen( ?)grab 106, R. Noll, Das 

romische Graberfeld von Salurn. Arch. Forsch. in Tirol 2 (1963) 142 Taf. 14 

links unten (Abb. rechts u. links sind vertauscht und stehen auf dem Kopf). 

Nicolo vom Zugmantel, ORL B Nr. 8 (Zugmantel) 67 Nr. 9 Taf. 21,16. Gem

men, Henig, Corpus Taf. 30, 190-198. Gemmen Aquileia, Sena Chiesa, Gemme 

Taf. 27, 537-28,552. Nicolo Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2681 (Krug). Jaspis Gottin

gen, AGDS 3 Nr. 99 (Gercke). Praser Leipzig, Furtwangler, AG Taf. 44,1. 

Jaspis Wien, Zwierlein-Diehl, Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen 

Museums Wien 1 (1973) Nr. 456.
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6. Bad Kreuznach, Karl-Geib-Museum. Vermutlich aus dem romischen Graber- 

feld.

Schwarzgetonter GipsabguB, Nicolo nachahmend, mit abgeschragter Kante und 

flacher Vorderseite. 1,2 X 1,0 cm. - Stellenweise tiefgehende Arbeit.

1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 50,6

Gefliigelter Putto, auf einem Pferd reitend.

Vgl.: Zum Motiv Glaspaste Hannover, AGDS 4 Nr. 818 (Schluter-Platz). 

Gemme, Furtwangler, AG Taf. 35,28. Karneol Aquileia, Sena Chiesa, Gemme 

Taf. 17,330. Zum Pferdetyp Karneol Hannover, AGDS 4 Nr. 1162 (Schluter- 

Platz).

7. Bad Kreuznach, Karl-Geib-Museum. Vermutlich aus dem romischen Graber- 

feld.

Siegellack-Abdruck von ovalem Ringstein mit flacher Vorderseite. ,,Eiserner 

K.-Ring Soldat mit Feldzeichen.“ 1,4 x 1,1 cm. - Flache Arbeit mit scharfem 

und rundem Radchen.

1. Jahrhundert v. Chr. - 1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 50, 7

Merkurbiiste im Profil mit flachem Hut und halblangen Korkenzieherlocken. 

GroBer Bustenausschnitt mit der Andeutung von Gewand. Vor der Biiste ein 

Caduceus.

Vgl.: Zu Motiv und Stil Sardonyx Wien, Zwierlein-Diehl, Die antiken Gemmen 

des Kunsthistorischen Museums Wien 1 (1973) Nr. 172.

8. Bad Kreuznach, Karl-Geib-Museum. Vermutlich aus dem romischen Graber- 

feld.

Siegellack-Abdruck von rundem Ringstein mit planer Vorderseite. Dm. 0,9 cm. - 

Flache Arbeit mit rundem und scharfem Radchen.

1. Jahrhundert v. Chr.-l. Jahrhundert n. Chr. Taf. 50,8

Kauernder Vogel, die Jungen im Nest futternd ?

Vgl.: Zu Stil und Motiv Karneol und Achat Aquileia, Sena Chiesa, Gemme 

Taf. 67,1326.1327. Karneole und Achate Miinchen, AGDS 1,2 Nr. 772-776 

(Brandt). Glaspaste Hannover, AGDS 4 Nr. 224 (Schluter-Platz).

9. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, F 3712. Aus Mainz, vormals Sig. Fre- 

mersdorf.

Kleiner Goldring in Sphendonenform.

Achat, gelbbraun, weiB und rotbraun geschichtet. Konischer Stein mit stark 

abgeschragtem Rand. 0,8x0,55 cm. - Seitenflachen sorgfaltig geschliffen und 

poliert, Obeiseite rauh und wellig, leicht zerfressen wirkend. Sehr einfache Arbeit 

mit dem scharfen Radchen.

3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 50,9

Stehende Ceres in langem, gegiirtetem Gewand, mit einem Fruchttablett in der 

erhobenen Rechten. In der gesenkten Hand Ahren.

Publ.: Ausstellungskataloge d. Altertumsmuseums Mainz (1956) 41 Nr. 237. 

Gias und Schmuck der Romer und Franken. Ausstellung Mainz (1960) 71 Nr. 291. 

Vgl.: Zur Ringform Goldring vom Feldberg, Henkel, Fingerringe Nr. 198 

Taf. 10,198. Ring Koln, ebd. Nr. 199 Taf. 10,199 (Formen etwa des 2. Jahr- 

hunderts n. Chr.). Zum Motiv Gemmen Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2501-2505 

(Gercke, Krug) mit weiteren Vergleichen.

10. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, F 3710. Aus dem Rhein bei Mainz, vormals 

Sig. Fremersdorf.

Kleiner massiver Goldring in Sphendonenform.
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Karneol, transparent, rotorange-braunlich, mit flacker Vorderseite und ab

geschragtem Vorderrand. 0,85x0,6 cm. - Darstellung mit dem runden Radchen 

ausgehoben und leicht poliert, dann die Innenzeichnung auBerst roh eingeritzt. 

Steinkante und besonders Schnittkanten sehr berieben.

2. Jahrhundert n. Chr. Taj. 50,10

Fisch.

Publ.: Gias u. Schmuck a. a. 0. 71 Nr. 289 Abb. 37.

Vgl.: Zur Ringform Ring aus Koln, Henkel, Fingerringe Nr. 195 Taf. 10,195 

(Formen etwa des 2. Jahrhunderts n. Chr.). Zur Schnittechnik Karneol Miin- 

chen, AGDS 1,3 Nr. 2870 (Krug). Zum Motiv Achat Berlin, F. Imhoof-Blumer 

u. O. Keller, Tier- und Pflanzenbilder auf Miinzen und Gemmen des klas- 

sischen Altertums (1889) Taf. 23,12.

11. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R 6002. Aus dem Rhein bei Mainz, vor- 

mals Privatbesitz Heerdt.

GroBer massiver Goldring, die Schulter mit aufgefacherten Voluten verziert. 

Mit dem Reif gleichlaufende Kastenfassung, mittelhoch, achteckig, auf zackig 

ausgeschnittener Platte.

Nicolo-Paste, blau und schwarz, mit flacher Vorderseite und abgeschragtem 

Vorderrand. 1,0 X 0,8 cm. - Einfache, grobe Radchenarbeit, keine Nachglat- 

tung. Oberflache rauh und vernutzt, wahrend der Ring jedoch keine besonderen 

Abnutzungsspuren aufweist.

3. Jahrhundert n. Chr. Taj. 51,11

Stehender Mars Ultor, gepanzert, in der Linken die Lanze, die Rechte auf den 

Rundschild gestiitzt.

Publ.: AuhV IV Taf. 5,15. Henkel, Fingerringe Nr. 241 Taf. 12,241 (Formen 

des 3. Jahrhunderts n. Chr.). Gias u. Schmuck a. a. O. Nr. 292.

Vgl.: Zu Motiv und Typus Karneol Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2697 (Krug), mit 

weiteren Vergleichen. Siehe auch hier Nr. 28.

12. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R 6021. Angeblicb aus Mainz, 1893 an- 

gekauft.

MittelgroBer massiver Silberring von fast sechseckiger Form.

Hellrotbrauner Karneol mit flacher Vorderseite und abgeschragtem Vorder

rand. 0,85x0,55 cm. - Oberflache berieben und matt. Einfache Arbeit mit zwei 

runden und einem scharfen Radchen, ohne Innenpolitui, doch trotz der Grobheit 

tief geschnitten. Auffallend ist der breite Streifen, mit dem die Fassung um den 

Stein, der kleiner ist als die ausgehobene Grube, beigeschlagen ist.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taj. 51,12

Gefliigelter Putto auf kraftig ausgreifendem Seepferd.

Publ.: Westdt. Zeitschr. 13, 1894, 298. Henkel, Fingerringe Nr. 429 Taf. 22,429;

76, 158 (Formen des 2. Jahrhunderts n. Chr.).

Vgl.: Zu Motiv und Stil Nicolo-Pasten Corbridge und Colchester, Henig, Corpus 

Taf. 4,128.129.

13. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R 6010. Umgegend von Mainz, 1860 an- 

gekauft.

Kleiner Goldring mit mittelhoher, dem Reif gleichlaufender Kastenfassung. 

Onyx-Kameo, schwarz und weiB geschichtet, unregelmaBig rechteckig. 1,1 x0,6 

bis 0,5 cm. - Kleine BestoBung am Kopf, die hochstehenden Teile berieben.

32 Germania 56, 2. Halbband
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Grobe, holzschnittartige Arbeit mit rundem und scharfem Radchen, innen teil- 

weise tief in die schwarze Schicht gehend. Keine gleichmaBigen Ebenen.

3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 51,13

Eros, die mit Ringen geschmiickten Arme auf eine umgekehrte Fackel stiit- 

zend.

Das Motiv der umgekehrten Fackel ist nicbt so eindeutig ein Todesmotiv (Hen

kel: Ein typischer Totengenius), wie es seit Lessings Abliandlung ,,Wie die 

Alten den Tod gebildet“ besonders in der alteren Literatur verstanden wird. 

Eine Fackel wird von Eros im baccbiscb-aphrodisischen Bereich oder auch in 

Kultszenen haufig gehalten. Ihre Umkehrung - wobei sie tibrigens als weiter- 

brennend und nicht als erloschen (= tot) dargestellt ist - ist ebenso wie das Auf- 

stiitzen des Kopfes ein Ausdruck des gedankenvollen Tn neb al tens und tfber- 

legens, somit als Motiv fur einen Schmuck durchaus sinnvoll.

Publ.: AuhV IV Taf. 5,1. Henkel, Fingerringe Nr. 216 Taf. 11,216 (Formen 

des 3. Jahrhunderts n. Chr.).

Vgl.: Karneol Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 21,2322. Onyx- 

Kameo Kopenhagen, P. Fossing, Thorvaldsen Museum. Catalogue of the En

graved Gems and Cameos (1929) Taf. 22,1889. Goldring aus Burgau, Henkel, 

Fingerringe Nr. 200 Taf. 10,200. Kameo London, H. B. Walters, BMC Engraved 

Gems and Cameos (1926) Taf. 34,3475. Kameen Wien, F. Eichler u. E. Kris, 

Kameen im Kunsthistorischen Museum (1927) Taf. 17,89.90. Zum Thema 

R. Stuveras, Le putto dans 1’art romain. Coll. Latomus 99 (1969) 33 ff.

14. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R 6018. Aus Naurod („Nauroth [Hessen- 

Nassau]“), 1890 angekauft.

MittelgroBer massiver Silberring mit gerippter Schulter und quersitzender hoher 

Kastenfassung.

Rotbrauner Karneol mit flacher Vorderseite. 1,3x0,95 cm. - Flache, grobe 

Arbeit mit rundem und scharfem Radchen, keine Innenpolitur. Oberflache gut 

poliert und nur wenig verkratzt.

2.-3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 51,14

Archaistische schreitende Spes, eine Bliite in der Hand haltend, mit der anderen 

das Gewand raff end.

Der auf archaische Korenstatuen zuriickgehende, variantenreiche Statuentypus 

wird seit Claudius wiederholt auf Miinzen als Spes bezeichnet. Vorbild ist wohl 

das Kultbild des Spes-Tempels am Forum Holitorium in Rom, der nach einem 

Brand im Jahre 31 v. Chr. unter Tiberius neu geweiht wurde.

Publ.: Westdt. Zeitschr. 9, 1890, 298. Henkel, Fingerringe Nr. 445 Taf. 23,445; 

76,213 (Formen des 3. Jahrhunderts n. Chr.). Gias u. Schmuck a. a. O. Nr. 296. 

Ch. Beckmann, Saalburg-Jahrb. 26, 1969, 39; 89 Nr. 656 Taf. 1, 656. Vgl.: Zu 

Motiv und Stil Karneol Cirencester, Henig, Corpus Taf. 11,340. Karneol Berlin, 

Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 25,2914. Zum Spes-Typus H. Bulle, 

Archaisierende griechische Rundplastik. Abhandl. Bayer. Akad. Wiss. 30, 2 (1918) 

llff. EAA VII s. v. Spes 443 (W. Koehler). H. Wrede, Rom. Mitt. 78, 1971, 

136f. Zum Tempel der Spes R. Delbruck, Die drei Tempel am Forum Holi

torium in Rom (1903) 3f. passim. E. Nash, Bildlexikon zur Topographie des 

antiken Rom 1 (1961) 418.

15. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R 6015. Aus Weisenau, 1890 angekauft. 

GroBer massiver Silberring mit Schulter in Herzblattform. MitteHiohe, dem Reif 

gleichlaufende Kastenfassung.
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Braunroter Karneol mit schwach konvexer Vorderseite und abgeschragtem 

Vorderrand. 1,35 X 1,2 cm. - Grobe, einfache Arbeit mit drei runden und einem 

scharfen Radchen, ohne Innenpolitur. Oberflache verkratzt, Kanten berieben.

3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 51,15

Auf einem Felsen sitzender Merkur mit Flugelschuhen, Beutel und Caduceus.

Pub].: Westdt. Zeitschr. 9, 1890, 298. Henkel, Fingerringe Nr. 451 Taf. 23,451;

75,98 (Formen des 3. Jahrhunderts n. Chr.). Gias u. Schmuck a. a. 0. Nr. 294.

Vgl.: Zu Ringform und Stil Bronzering Bonn, Henkel, Fingerringe Nr. 1340 

Taf. 51,1340. Zum Motiv Gemmen Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 11,201 

bis 204.

16. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, F3711. Aus Mainz, Romer wall 51, beim 

Bau der Villa Schmahl gefunden. Vormals Sig. Fremersdorf.

Kleiner Goldring aus mehreren nebeneinandergelegten Drahten. Sehr hohe 

quersitzende Kastenfassung mit vier Kugelchen in den Zwickeln.

Nicolo, hell-graublau und dunkel-graublau mit flacher Vorderseite, Kante ab- 

geschragt. 0,85 X 0,65 cm. - Sehr rohe Arbeit mit dem runden Radchen, ohne In

nenpolitur. Kanten und Schnittkanten kraftig berieben, Stein verkratzt.

3.-4. Jahrhundert n. Chr. Taf. 51,16

Stehende Gestalt, bartig ? Eine Hand eingestutzt, die andere ausgestreckt.

Publ.: Gias u. Schmuck a. a. O. 71 Nr. 290 Abb. 37.

Vgl.: Zur Ringform Henkel, Fingerringe Nr. 281.282 Taf. 15,281.282 (For

men des 4. Jahrhunderts n. Chr.). Zum Stil Sardonyx Hamburg, AGDS IV Nr. 57 

(Zazoff).

17. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R351. Aus Mainz, vom ,,scharfen Eck“, 

nach Henkel vom Dimesser Ort.

GroBer, sehr schmaler Eisenring in Sphendonenform mit hoher, seitlich ausladen- 

der Kastenfassung.

Glaspaste, dunkelblau und schwarz quer geschichtet, mit flacher Vorderseite. 

1,35x0,9 cm. - Sehr sorgfaltig auBen und innen mit dem Rad nachgearbeitet, 

teilweise sogar poliert. Die Kanten sind infolge des Gusses unscharf gerundet und 

etwas rauh belassen. Sehr tiefgehende Radchenarbeit mit steilen Randern.

1. Jahrhundert v. Chr. Taf. 51,17

Schreitender Stier, den Kopf zu einem GefaB hinuntersenkend. Dieses Motiv ist 

seltener als der Stier, der angreifend mit den Hufen scharrt.

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1434 Taf. 55,1434; 77,253 (griechische u. helle- 

nistisch-romische Formen aus den letzten Jahren der Republik und aus augustei- 

scher Zeit).

Vgl.: Zum Motiv Glaspasten Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 38, 

5521.5537-5541. Sard Hannover, AGDS IV Nr. 671 (Schluter-Platz).

18. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, N 1404. Aus Alzey, 1868 in einem fran- 

kischen Frauengrab vom Anfang des 6. Jahrhunderts n. Chr. auf der Flur 

Himmelacker gefunden.

MittelgroBer frankischer Goldring, aus dickem Goldblech, der Reif mit gegen- 

standigen Halbkreisen gepunzt. Hohe Kastenfassung, an deren Ansatz zwei 

Kugelchen.

WeiBer, fast undurchsichtiger Achat, mit konvexer Vorderseite. 1,1 X 0,9 cm. - 

Sehr grobe und rohe Arbeit mit rundem und scharfem Radchen, stellenweise 

Innenpolitur. Schnittkanten und Stein leicht berieben und verkratzt.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 52,18

32*
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Thronender Jupiter Capitolinus mit Spendeschale, vor ihm der Adler.

Publ.: K. Bohner in: 1750 Jahre Alzey. Alzeyer Geschbl. Sonderh. 6 (1973) 67 

Abb. 8 u. Farbtafel.

Vgl.: Zur Ringform Goldring aus Mainz, Henkel, Fingerringe Nr. 263 Taf. 13,263 

(spatromische Formen, etwa vom 4. Jahrhundert n. Chr. ab). Zum Stil Karneol 

Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 1,6 (Officina dei Dioscuri). Zum Motiv bier 

Nr. 50.

19. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, N 1450. Aus Laubenheim bei Bingen, 

1858 erworben.

Kleiner frankischer Goldring, an den Reifansatzen und auf der Unterseite mit 

Spiralen verziert.

Rotbrauner Karneol mit flacher Vorderseite, riickwartiger Rand abgeschragt, 

teilweise von der Fassung iiberdeckt. 0,9 X 0,7 cm. - Grobe, einfache Arbeit 

mit scharfem und rundem Radchen, ohne Innenpolitur. Oberflache und Schnitt- 

kanten leicht berieben, jedoch nicht auffallend stark vernutzt, wahrend der Ring 

betrachtliche Gebrauchsspuren aufweist.

2.-3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 52, 19

Stehender Jiingling mit Lanze uber der Schulter( ?). Uber dem anderen Arm ein 

Ge wand (?). Standlinie.

Publ.: G. Behrens, Bingen. Kataloge West- u. Stiddeutscher Altertumssamm- 

lungen 4 (1920) 256 Nr. 28 Abb. 113,1 auf S. 246.

Vgl.: Zu Motiv und Stil Karneol Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2630 (Krug). Karneole 

Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 45,898-900 (Officina della Fortuna und 

della Sfinge).

20. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, R 6016. Aus Mainz ? 1886 angekauft.

GroBer massiver Silberring, frankisch, mit geperlten Randern. Mittelhohe, dem 

Reif gleichlaufende Kastenfassung auf leicht verbreiterter Unterlage.

Nicolo, hellblau und schwarzblau, mit flacher Vorderseite und abgeschragtem 

Rand. 1,15 X 0,85 cm. - Einfache, grobe Arbeit mit drei runden und einem schar- 

fen Radchen, kaum Innenpolitur. Oberflache nicht sehr gut poliert, verkratzt.

2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 52,20

Tanzelnder Satyr mit Traube und Pedum in den Handen. Standlinie.

Publ.: Westdt. Zeitschr. 13, 1894, 298. Henkel, Fingerringe Nr. 2254. Gias u. 

Schmuck a. a. O. Nr. 295.

Vgl.: Zu Motiv und Stil Gemmen, Henig, Corpus Taf. 5,161-165. Gemmen 

Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 20,393-398. Nicolo Miinchen, AGDS 1,3 

Nr. 2576 (Gercke). Zum Stil Achat Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2557 (Krug).

21. Mainz, Mittelrhein. Landesmuseum, N 52. Angeblich aus Oberolm, Grab 1 des 

frankischen Graberfelds am Ulzheimer Born.

Chalkedon, blaulich-weiB, leicht milchig schimmernd, mit schwach konvexer 

Vorder- und Riickseite und abgeschragtem riickwartigem Rand. Dm. 3,05 cm. - 

Sehr flache und einfache Arbeit mit zwei runden und einem scharfen Radchen, 

kaum Innenpolitur. Kleine Absplitterung am oberen Rand. Vorderseite mit 

leichten Gebrauchsspuren, Riickseite sorgfaltig poliert, dock ebenfalls, wenn auch 

geringfugiger, berieben.

1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 52,21

Vier Eroten, in einer Venusmuschel segelnd. Am ,,Bug“ der in Seitenansicht 

mondsichelformigen Muschel steht ein gefliigelter Eros und halt mit beiden 

Handen ein kleines geblahtes Segel. Ein anderer Eros sitzt im ,,Heck“, die Beine
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iiber Bord hangend, und halt die Taue, die zu dem gerefften Segel hinauffiihren. 

Uber dem MuschelschloB in der Mitte liegt bauchlings ein drifter, der sieh sinnend 

vorniiber beugt, den Kopf in eine Hand gestiitzt. Hinter ihm der Oberkbrper 

eines vierten Eros. Unklar ist, zu welchem der beiden der eine wiedergegebene 

Flugel gehort. Die ruhende Gestalt ist mbglicherweise ungefliigelt zu denken, 

vielleicht ist Venus selbst gemeint. Alle Eroten sind unbekleidet. Unter der 

Muschel, deren Riefelung mit einigen Stricken angedeutet ist, fluchtig wieder

gegebene Wellen.

Die Szene steht zwar jenen Darstellungen nahe, die Eroten bei allerlei mensch- 

lichen Tatigkeiten zeigen; im Haus der Vettier in Pompeji sind sie als Hand- 

werker, Kaufleute u. a. geschildert, als Segler, Ruderer und Fischer kommen sie 

auf einem Mosaik in Leptis Magna, einem Wandgemalde in Rom und auf mehre- 

ren Gemmen vor. Die aufgeklappte Venusmuschel als Fahrzeug verweist aber 

diese Darstellung bier eindeutig in eine mythisch-aphrodisische Sphare.

Gemmen von einer gewissen UbergroBe mit vielfigurigen Erotengruppen scheinen 

im 1. Jahrhundert n. Chr. haufiger vorzukommen. Da es von dieser sehr un- 

gewohnlichen Szene eine fast iibereinstimmende Replik gibt, diirfte ein bekanntes 

und sehr qualitatvolles Vorbild anzunehmen sein. Wegen ihrer GroBe war die 

Gemme kaum als Ringstein gedacht, sondern ist wahrscheinlich als Medallion 

an einer Halskette getragen worden, demnach wohl von einer Frau.

VgL: Zum Motiv Glaspaste Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 29, 

3809. Eroten auf Schiffen Jaspis Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2291 (Brandt). Ob

sidian Wien, Zwierlein-Diehl, Die antiken Gemmen des Kunsthistorischen 

Museums Wien 1 (1973) Nr. 452. Gemme London, Walters, BMC Engraved 

Gems and Cameos (1926) Taf. 30,2912.2925. Mosaik aus der Nil-Villa in Leptis 

Magna, Africa Italiana 5, 1933, 13 Abb. 6. Wandgemalde in Nymphaum in 

Rom, F. Wirth, Romische Wandmalerei (1934) 80f. Taf. 13. Zu Gemmen an 

Halsketten, Venus ebd. Taf. 15. Venus auf der Muschel, Wandgemalde in Pom

peji, A. Maiuri, Peinture Romaine (1953) Abb. S. 7. A. Rumpf, Die Meerwesen 

auf den antiken Sarkophagreliefs. Antike Sarkophagreliefs V 1 (1939) 36 If. 

Abschn. VIII Nr. 91-95. Zum Thema RAC VI s. v. Eros 314f. (Rumpf). Stu- 

veras, Le putto dans I’art romain. Coll. Latomus 99 (1969) 134f.

22. Saalburgmuseum. Vom Kastell Feldberg, aus dem Horreum.

MittelgroBer silberner Ring mit dreifach facettierter Schulter.

Dunkelrotbrauner, durchscheinender Karneol, achteckig, in sehr viel groBerer, 

annahernd ovaler Grube gefaBt. 1,25x0,8 cm. — Flache, grobe Arbeit mit dem 

runden Radchen, ohne Innenpolitur. Stein sorgfaltig poliert, an den Kanten 

deutlich berieben und verkratzt.

Erste Halfte 3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,22

Schreitender Lowe mit geoffnetem Maul. Grundlinie.

Publ.: ORL B Nr. 10 (Feldberg) 9; 22 II Nr. 2 Taf. 3,17. Henkel, Fingerringe 

Nr. 440 Taf. 22,440; 77,243 (Formen des 3. Jahrhunderts n. Chr.).

Vgl.: Zum Motiv Gemmen Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 58,1142-1157; 

59,1158-1171 (mit verschiedenen Beizeichen, z. T. mit Tierkopf unter der Tatze). 

Zum Stil Karneol Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2734 (Brandt).

23. Saalburgmuseum. Vom Kastell Feldberg.

Karneol, durchscheinend rot-orange. Vorder- und Rtickseite leicht konvex, riick- 

wartige Kante abgeschragt. 1,8 x 1,5 x 0,3 cm. - Ruck- und Seitenflachen vor-
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ziiglich pohert. Vorderseite gleichmaBig fein verkratzt und leicht abgenutzt, 

obere Kante leicht berieben. Ehemals gefaBt.

1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,23

Auf dem Globus stehende Victoria mit Palmzweig im Arm und einem Kranz in 

der ausgestreckten Hand. Das Gewand weht um die Beine zuriick. Der Typus der 

Victoria auf dem Globus ist von Augustus auf Miinzen gesetzt worden und seit- 

dem in verschiedenen Kunstgattungen haufig. Moglicher weise gibt er die von 

Augustus 29 v. Chr. in die Curie geweihte Statue der Victoria wieder.

Publ.: ORL B Nr. 10 (Feldberg) 40 VI Nr. 1 Taf. 3,10.

Vgl.: Zum Motiv Ring mit Nicolo-Paste aus Heddernheim, Fundgemmen 1 

Nr. 3 Taf. 31,3. Glaspaste Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 3190 (Schmidt) mit weiteren 

Vergleichen. Zum Stil Karneol Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2341 (Brandt). Zum 

Thema T. Holscher, Victoria Romana (1967) 6ff. Siehe auch hier Nr. 3 und 30.

24. Saalburgmuseum. Vom Kastell Feldberg.

Nicolo-Paste, schwarz und dunkelblau. Vorder- und Riickseite flach, vordere 

Kante abgeschragt. 1,3 X 1,1 XO,2 cm. - GuBoberflache auf der Riickseite, Vor

der- und Seitenflachen beschliffen, Innenflachen vollig roh und rauh. Wohl nach 

einem schlechten Gemmenabdruck gegossen, teilweise sehr flach. Kanten leicht 

berieben und geringfiigig bestoBen.

2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,24

Dioskuren mit Lanzen und Gewand, einander zugewandt. Standlinie.

Publ.: ORL B Nr. 10 (Feldberg) 55 IX Nr. 7 Taf. 3,13.

Vgl.: Zum Motiv Heliotrop aus Silchester und Plasma aus Wales, Henig, Corpus 

Taf. 27,95.96. Karneol und Jaspis Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine 

Taf. 54,7203; 61,8657.

25. Saalburgmuseum. Vom Kastell Feldberg.

Nicolo-Paste, schwarz und blau, mit flacher Vorder- und Riickseite, und ab- 

geschragter Vorderkante. 1,2 X 0,9 X 0,25 cm. - Flachen allseits gut poliert, 

nur auf der Riickseite GuBoberflache. Innenflachen schmalzig-rauh, deutlich 

gegen die polierte Oberflache abgehoben. Kanten leicht vernutzt. Vorbild sehr 

grobe Arbeit mit rundem und scharfem Radchen.

Erste Halfte 3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,25

Eichhdrnchen( ?) mit diinnem Schwanz, eine Eichel haltend. Grundlinie. Die 

verschiedenen Varianten dieses Motivs - Maus (Hase, Eichhornchen) vor NuB 

(Eichel, Traube) - sind nicht immer zu trennen.

Publ.: ORL B Nr. 10 (Feldberg) 55 IX Nr. 8 Taf. 3,11.

Vgl.: Zum Motiv Karneol Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2420 (Krug.) Plasma Berlin, 

Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 58,7872.

26. Saalburgmuseum. Von der Saalburg.

Karneol, braunrot, mit weiBen opaken Stellen durchsetzt. Leicht konvexe 

Vorder- und Riickseite, riickwartiger Rand abgeschragt. 1,65 X 1,3 X 0,3 cm. - 

Ausbruch am oberen Rand. Flachen maBig gut poliert, iiberall leicht verkratzt. 

Flache, grobe Arbeit mit rundem und scharfem Radchen, stellenweise Innen- 

politur.

Erste Halfte 3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,26

Stehende Fortuna, in einem Arm das Fiillhorn, in der anderen Hand Ahren und 

Steuerruder. Um die Hiiften drapierter Mantel, Andeutung von Schleier und 

Stephane. Standlinie.
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Publ.: Westdt. Zeitschr. 26, 1907, 296( ?). Henkel, Fingerringe Nr. 2065 (? Er- 

wahnung).

Vgl.: Zu Motiv' und Stil Gemmen Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2606.2612-2615 mit 

weiteren Vergleichen. Siehe auch bier Nr. 27.

27. Saalburgmuseum, P. 635(?). Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, blau und schwarz. Flache Vorder- und Ruckseite, riickwartiger 

Rand abgeschragt. 1,2 X 1,1 X 0,3 cm. - Unten groBeres Segment abgesplittert, 

verschiedene Beschadigungen am Rand, Vorderseite leicht korrodiert. Ruckseite 

zeigt GuBflache mit deutlichen Ziehlinien, die abrupt abgeschnitten sind. Kanten 

beschliffen, Vorder- und Innenflache kornig rank. Die blaue Schicht schlieBt 

nicht sauber ab, sondern lauft an der Grenze zur schwarzen Schicht fransig 

aus.

2.-3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,27

Stehende Fortuna mit uber die Hiiften drapiertem Mantel. Uber die Hand, die 

das Fullhorn halt, ist ein dicker Bausch gelegt, mit der anderen halt sie zwei 

Ahren und das Steuerruder.

Publ.: Jacobi, Saalburg 517 Nr. 9( ?).

Vgl.: Hier Nr. 26.

28. Saalburgmuseum, P. 636. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, schwarz und dunkelblau, mit flacher Vorder- und Ruckseite und 

abgeschragter Vorderkante. 1,4 X 1,1 XO,2 cm. - Leicht verkratzt und berieben, 

kleine Absplitterung am Rand. Ruckseite mit GuBoberflache, Vorder- und 

Seitenflachen nachgeschliffen. Innenflachen rauh und uneben, mit kleinen, 

wulstig aufgequollenen Linien, wo die Glasmasse in Risse der Form eingedrungen 

ist. Sicher nicht nachgearbeitet. Grobe Arbeit.

2.-3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 53,28

Stehender gepanzerter Mars, links die Lanze aufgestiitzt, die Rechte auf den 

Rundschild gesenkt. Bartig und behelmt, ein Schwert an der Seite. Standlinie. 

Publ.: Jacobi, Saalburg 516 Nr. 3.

Vgl.: Zu Stil und Motiv Ring mit Nicolo-Paste aus Wiggensbach, W. Schleier- 

macher, Cambodunum-Kempten (1972) 126 Abb. 83,3. Siehe auch hier Nr. 11.

29. Saalburgmuseum, P. 648. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, schwarz und dunkelblau, mit flacher Vorder- und Ruckseite, 

Vorderkante abgeschragt. 1,1 x 0,9 X 0,2 cm. - Allseitig beschliffen, auf der Vor

derseite stark berieben und zuckrig korrodiert. Flache grobe Arbeit.

Erste Halfte 3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 54,29

Poseidon mit aufgestutztem FuB, Dreizack und Gewand im Arm, in der aus- 

gestreckten Hand ein Aplustre. (Henkel: Stehender Mars, FuB auf Helm und 

Arm auf Rundschild gestiitzt, Lanze im Arm, Victoriola auf der Hand.) 

Publ.: Jacobi, Saalburg 516f. Nr. 6.

Vgl.: Zum Motiv Glaspasten Munchen, AGDS 1,2 Nr. 1039-1048 (Schmidt); 

AGDS 1,3 Nr. 3574 (Schmidt). Nicolo Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2339 (Gercke). 

Sard und Chalkedon London, Walters, BMC Engraved Gems and Cameos (1926) 

Taf. 18,1290.1291.

30. Saalburgmuseum, D. 167. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, hellblau und schwarz, mit flacher Vorder- und Ruckseite, Vorder

kante abgeschragt. 1,3 X 1,0 X 0,3 cm. - Ruckseite unregelmaBig glatt vom GuB,
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Seitenkanten beschliffen, Vorderseite kornig rauh. Leicht korrodiert, Innenseite 

nicht nachgearbeitet. Flache, grobe Arbeit.

Erste Halfte 3. Jahrhundert n. Chr. Taj. 54,30

Auf dem Globus stehende Victoria, in der ausgestreckten Hand einen Kranz, im 

Arm einen Palmzweig.

Publ.: Jacobi, Saalburg 517 Nr. 8.

Vgl.: Zu Stil und Motiv Ring mit Nicolo-Paste aus Wiggensbach, Schleier- 

macher, Cambodunum-Kempten (1972) 126 Abb. 83,4. Zum Motiv siehe bier 

Nr. 23.

31. Saalburgmuseum. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, dunkelblau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite und 

abgeschragtem Vorderrand. 1,35 X 1,05 X 0,2 cm. - In zwei Teile gebrochen, Aus- 

splitterung am Rand. Auf der Riickseite GuBoberflache mit Ziehspuren, Vorder

seite geglattet. Innenflache mit stehengebliebenen Klumpen, wo die beiden 

Glasschichten unvollkommen aneinander anschlieBen.

1. Jahrhundert n. Chr. Taj. 54,31

Stehender Bacchus mit zepterartig aufgestiitztem Thyrsus und herabhangendem 

Ge wand. Zu seinen FiiBen ein Panther, der zu dem Kantharos in der gesenkten 

Hand aufblickt. Entlang des Randes laubenartige Rebenranke mit Trauben.

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1512 Taf. 58,1512; 78,338 (ausgesprochen rb- 

mische Formen der friihen Kaiserzeit), Ring jetzt verloren. Westdt. Zeitschr. 23, 

1904, 345.

Vgl.: Fast identisch Glaspaste Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 

44,6358. Zum Motiv Karneol Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2558 (Gercke). Zum Stil 

Siegelabdriicke aus Kyrene, G. Maddoli, Annu. Scuola Arch, di Atene 41-42, 

1963-1964, 72 Abb. 11.

32. Saalburgmuseum, P. 643. Von der Saalburg.

Nicolo, blau und schwarzbraun, mit flacher Vorder- und Riickseite, Vorder - 

kante abgeschragt. 1,85 X 1,05 X 0,3 cm. - Ausbriiche am Rand. Riickseite gut 

poliert, Vorderseite besonders an den Kanten ziemlich stark berieben, Ober- 

flache verkratzt. Grobe, aber flotte und sichere Arbeit mit rundem und scharfem 

Radchen, stellenweise tiefgehend und mit Innenpolitur.

2. Jahrhundert n. Chr. Taj. 54,32

Jugendlicher Jager in Exomis, ein Lagobolon, woran ein Beutetier (Hase?) 

hangt, schulternd. Zu seinen FiiBen ein begleitender Hund, ein weiterer Hund 

springt ihm entgegen. Die Haare sind betont struppig wiedergegeben. (Henkel: 

Bacchus mit Traube und Vogeln.)

Publ.: Jacobi, Saalburg 517 Nr. 12 Abb. 85,6.

Vgl.: Zum Motiv Jaspis South Shields, Henig, Corpus Taf. 30,184. Nicolo-Paste 

Gottingen, AGDS 3 Nr. 383 (Gercke).

33. Saalburgmuseum, P. 639. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, dunkelblau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite und 

senkrechter Kante. 1,1 X 0,9 X 0,3 cm. - Rand ringsum abgesplittert. Vorder- und 

Riickseite und Kanten geglattet, Innenflache rauh-kornig. Tiefgehende Arbeit 

mit gerundeten Formen.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taj. 54,33

Tanzelnder Satyr, in der erhobenen Linken eine Traube haltend, in der gesenk

ten Rechten ein Lagobolon und einen nachflatternden Gewandzipfel (Nebris?). 

Standlinie. (Henkel: Bacchus mit Thyrsus.)
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Publ.: Jacobi, Saalburg 518 Nr. 15.

Vgl.: Zum Motiv Gemmen Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 20,393-398.

Siehe auch hier Nr. 20.

34. Saalburgmuseum, P. 641. Von der Saalburg.

Eisenring in Sphendonenform, Bruchstiick, sehr korrodiert.

Dunkelgriiner Jaspis mit geringen roten Einsprengseln (Heliotrop), mit flacher 

Vorder- und Riickseite. 1,7 X 1,1 cm. - Vorderseite gut poliert, leicht verkratzt. 

Flache, grobe Arbeit mit zwei runden Radchen, ohne Innenpolitur.

2.-3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 54,34

Sol Invictus mit Segensgestus auf galoppierender Quadriga. Hinter ihm die 

GeiBel siclitbar. Grundlinie.

Dieses Motiv ist gleichzeitig mit der Verbreitung des Sol-Kultes in seinen ver- 

schiedenen Spielarten vom 2. Jahrhundert n. Chr. an sehr haufig, tiberwiegend 

in Jaspis, vorzugsweise griinem, geschnitten.

Publ.: Jacobi, Saalburg 514; 517 Nr. 7 Abb. 85,9. Henkel, Fingerringe Nr. 1895 

Taf. 75,120 (Formen etwa des 2. Jahrhunderts n. Chr.).

Vgl.: Zu Motiv und Stil Jaspis aus Mangolding, E. M. Schmidt, Bayer. Vor- 

geschbl. 36, 1971, 226f. Nr. 18 Taf. 22,18. Jaspis aus London, Henig, Corpus 

Taf. 2,34. Jaspides Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 44,866.868.

35. Saalburgmuseum. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, blau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite und ab- 

gerundetem Rand. 1,0 X 0,9 X 0,2 cm. - Riickseite GuBflache, Kanten geglattet. 

Vorderseite und Innenflache gleichartig feinkornig rauh. Tiefgehende, aber robe 

Arbeit.

2.-3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 54,35

Auf einem Sitz thronende Gestalt mit Zepter( ?), davor ein Adler(?).

Vgl.: Zum Motiv Glaspaste Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2295 (Brandt).

36. Saalburgmuseum. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, blau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite, Vorder - 

rand abgeschragt. 1,3 X 0,95 X 0,25 cm. - Reste der Kittmasse anhaftend, stellen- 

weise irisierende Patina. Stiick am Rand abgesplittert. Riickseite GuBoberflache, 

mit Blasen und Ziehspuren, Vorderseite nachgeschliffen. Innenflache mit klum- 

pigen Brocken, wo die beiden Glasschichten mit zackigen Randern iibereinander- 

lagern.

1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 54,36

Diadumenos, mit lang herabhangenden Bandenden. Standlinie.

Die wenig detaillierte Darstellung laBt nicht erkennen, ob hier die polykletische 

Statue wiedergegeben ist oder mehr allgemein ein ahnliches Motiv.

Publ.: Saalburg-Jahrb. 6, 1914-1924, 60.

Vgl.: Zum Motiv Siegelabdriicke aus Kyrene, Maddoli, Annu. Scuola Arch, di 

Atene 41-A2, 1963-1964, Nr. 388-390 Abb. 23. G. Horster, Statuen auf Gemmen 

(1970) 67ff. Taf. 13,3.4.

37. Saalburgmuseum, P. 647. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, schwarz und blau. Vorder- und Riickseite flach, Vorderrand ab

geschragt. 0,9 X 0,7 X 0,2 cm. — Kleine Absplitterungen entlang der Kante. 

Riickseite mit GuBoberflache, Rand und Vorderseite sehr gut nachgeschliffen, 

an den Kanten aber sehr berieben. Innenflache rauh-kornig.

2. -3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 54,37
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Paar in Dextrarum lunctio.

Das Motiv des Paares, auf Sarkophagen sehr haufig, ist in der Glyptik weniger 

gebrauchlich als die verkiirzte Form der vereinigten Hande, die verschiedene 

Deutungen, auch die der politischen Concordia, zulassen.

Publ.: Jacobi, Saalburg 519 Nr. 22 Abb. 85,10. Henig, Corpus Nr. 348 (Er- 

wahnung).

Vgl.: Zum Motiv Glaspaste Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 3321 (Schmidt). Nicolo- 

Pasten, Henig, Corpus Taf. 11, 348.349. Gemmen Aquileia, Sena Chiesa, Gemme 

Taf. 48,949-957. Siehe auch hier Nr. 38 und 39.

38. Saalburgmuseum, P. 6633. Von der Saalburg.

Eisenring in Sphendonenform, Bruchstiick, stark korrodiert.

Nicolo-Paste, blau und schwarz, mit flacher Vorderseite. 1,0 X 0,9 cm. - Nur 

zur Halfte erhalten. Oberseite glatt, aber wohl nicht nachgeschliffen, Innenflache 

kornig rauh.

1. -2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,38

Zwei stehende Gestalten, ein Mann - die Beine sind sichtbar - und eine lang- 

gewandete Figur. Dextrarum lunctio ?

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1907.

Vgl.: Hier Nr. 37 und 39.

39. Saalburgmuseum, P. 5990. Von der Saalburg.

Eisenring in Sphendonenform, stark korrodiertes Bruchstuck.

Glaspaste, schwarzlich, von unregelmaBig runder Form mit flacher Vorderseite, 

sehr stark abgewetzt. 0,5 X 0,5 cm.

2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,39

Motiv nicht kenntlich, nach Henkel Dextrarum lunctio.

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1569 (Formen etwa des 2. Jahrhunderts n. Chr.). 

Vgl.: Hier Nr. 37 und 38.

40. Saalburgmuseum, P. 638. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, schwarz und dunkelblau, mit flacher Vorder- und Riickseite und 

abgeschragter Vorderkante. 1,55 X 1,3 X 0,25 cm. — GroBeres Stuck an der Seite 

abgebrochen. Riickseite mit GuBschlieren, Kanten und Vorderseite leicht nach

geschliffen. In der Innenzeichnung zahlreiche angeschliffene Luftblaschen. Mit 

rundem und scharfem Radchen leicht nachgearbeitet.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,40

Nymphensittich, kenntlich am Halsstrich, zwei Kirschen - oder Cymbeln - im 

Schnabel haltend. Grundlinie.

Publ.: Jacobi, Saalburg 519 Nr. 25.

Vgl.: Zum Motiv Glaspaste aus Augst, R. Steiger, Ant. Kunst 9, 1966, 32 Nr. 6 

Taf. 8,6. Nicolo und Jaspis Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 66,1298.1299. 

Karneol Berlin und Jaspis Wien, Imhoof-Blumer u. Keller, Tier- und Pflanzen- 

bilder auf Miinzen und Gemmen des klassischen Altertums (1889) Taf. 21,1.2, 

mit Hinweisen. Siehe auch hier Nr. 41.

41. Saalburgmuseum. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, hellblau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite und ab- 

geschragtem Vorderrand. 1,35 X 1,3 X 0,25 cm. - Stark fragmentiert. Riickseite 

ganz abgeschliffen, Vorderseite und Rand leicht geglattet. Innenseite mit an- 

geschliffenen Luftblaschen, nachgearbeitet.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,41
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Vogel, wahrscheinhch ein Nymphensittich. Standlinie.

Vgl.: Hier Nr. 40.

42. Saalburgmuseum, P. 642. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, dunkelblau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite, 

Vorderkante abgeschragt. 1,5 X 1,15 X 0,3 cm. - Riickseite, leicht eingesunken, 

mit GuBoberflache, die leicht lioclistehenden Rander sind beigeschliffen. Seiten- 

kante geglattet, Vorderseite und Innenflache einheitlich kornig-rauh.

1. -2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,4=2

Von vorn angreifender Lowe springt einem Stier, der sich mit gesenkten Hbrnern 

verteidigt, in den Nacken.

Publ.: Jacobi, Saalburg 519 Nr. 23.

Vgl.: Zum Motiv Karneol Miinchen, AGDS 1,3 Nr. 2830 (Krug). Glaspaste 

Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 38,5387.

43. Saalburgmuseum. Von der Saalburg.

Nicolo-Paste, blau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite und abge- 

schragtem Vorderrand. 0,7 X 0,6 X 0,2 cm. - Alle Seiten nachgeschhffen, Vor

derseite stark verrieben und vernutzt.

2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,43

Capricorn ?

44. Saalburgmuseum, P. 5984. Von der Saalburg.

Eisenring in Sphendonenform, stark korrodiertes Bruchstiick.

Nicolo-Paste, blau und schwarz, mit flacher Vorderseite. 0,7 X 0,5 cm. - Sehr 

stark abgewetzt.

2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,44

Delphin ?

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1561.

Vgl.: Nicolo von der Saalburg, Ch. Beckmann, Saalburg-Jahrb. 31, 1974, 15 

Abb. 2.

45. Saalburgmuseum. Von der Saalburg, Nordfront, Fundamente der Umfassungs- 

mauer, 3. Anlage.

Nicolo-Paste, dunkelblau und schwarzgriin, mit flacher Vorder- und Riick

seite, Vorderkante abgeschragt. 1,1 X 0,9 X 0,2 cm. - Kante ringsum leicht ab- 

gesplittert. Riickseite mit GuBoberflache. Rand und Vorderseite glattgeschlif- 

fen, letztere stark berieben und abgenutzt. Innenflache kornig-rauh.

Erstes Viertel 3. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,45

Gestalt auf Felsensitz. Merkur ?

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1566 Taf. 59,1566; 78,321 (Formen etwa des 

2. Jahrhunderts n. Chr.), Ring jetzt verloren.

Vgl.: Zu Motiv und Stil Eisenring mit Nicolo-Paste aus Eining, Schmidt, Bayer. 

VorgeschbL 36, 1971, 223f. Nr. 12 Taf. 21,12. Gemmen aus England, Henig, 

Corpus Taf. 2,56-3,63 mit weiteren Vergleichen. Nicolo Miinchen, AGDS 1,3 

Nr. 2528 (Gercke).

46. Saalburgmuseum. Von der Saalburg, 1905 auBen vor der Porta Dextra (Westtor) 

gefunden.

Nicolo-Paste, dunkelblau und schwarz, mit flacher Vorder- und Riickseite und 

abgeschragtem Vorderrand. 1,3 X 0,9 cm. - GroBe Partie an der Seite abge- 

splittert. Vorder- und Riickseite und Kanten leicht nachgeschhffen. Flache Ar

beit mit rundem Radchen, innen moglicherweise geringfiigig nachgearbeitet.

1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,46
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,,Pasquino“-Gruppe. Menelaos hebt die Leiche des Patroklos auf. Er tragt 

Schwert und Helm, auf dem Riicken ein groBer Rundschild. Standlinie.

Die Glaspaste wiederholt ziemlich getreu eine uberlebensgroBe hellenistische 

Gruppe, deren vollstandigste Replik in der Loggia dei Lanzi in Florenz steht. Die 

Gemme ist im Original seitenverkehrt, wie auch die tibrigen Gem men repH ken.

Vgl.: Zum Motiv Plasma Berlin, AGDS 2 Nr. 529 (Zwierlein-Diehl). Zu Statuen- 

kopien Horster, Statuen auf Gemmen (1970) passim, auf romischen Gemmen 

107ff. Zur Pasquino-Gruppe B. Schweitzer, Das Original der sog. Pasquino- 

Gruppe. Abhandl. Sachs. Akad. Wiss. 43 (1936) Nr. 4. Zu Gem men repl i ken 

ebd. 7ff. und Abb. 19. M. Bieber, Sculpture of the Hellenistic Age2 (1955) 

78 ff.

47. Saalburgmuseum. Von der Saalburg, 1931 sudlich von Brunnen 5 vor der Porta 

Praetoria gefunden.

Eisenring in Sphendonenform, stark korrodiert.

Nicolo-Paste, blau und schwarz. 1,4 X 1,2 cm. - Oberseite und Kanten nach- 

geschliffen, jedoch stark berieben und vernutzt. Einige angeschliffene Luft- 

blaschen in der Innenflache, viele Details mit dem Radchen nachgearbeitet. 

Sorgfaltige, tiefgehende Arbeit mit U-formigem Querschnitt.

Erste Halfte 1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 56,47

Auf blockformigem Sitz thronende Frau in fein gefalteltem Gewand, dariiber ein 

Mantel. Vor ihr ein kleiner rundlicher Knabe. Beide strecken einander die Arme 

entgegen.

Publ.: Saalburg-Jahrb. 8, 1934, 9; 20 Abb. 19 (statt Abb. 16) Taf. 2,16.

Vgl.: Zum Motiv Achat New York, G. M. A. Richter, Catalogue of Engraved 

Gems (1956) Taf. 55,453. Plasma Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2301 (Brandt), 

Satyr mit Kind. Zum Stil Prasem Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2226 (Krug).

48. Saalburgmuseum. Von der Saalburg, vielleicht auBerhalb des Lagers.

Nicolo, hellblau und schwarzbraun, mit flacher Vorder- und Riickseite, vorderer 

Rand abgeschragt. 1,45 X 1,1 X 0,4 cm. - GroBere Absplitterung am Rand. Alle 

Seiten sorgfaltig poliert, besonders die Vorderseite, Kanten kaum berieben, keine 

Abnutzungsspuren. Tiefgehende Arbeit mit feinem rundem Radchen, gute 

Innenpolitur.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 55,48

Laufender Amor, eine Fackel in der erhobenen Hand haltend. Standlinie.

Publ.: Saalburg-Jahrb. 1, 1910, 35 Nr. 6.

Vgl.: Zum Motiv Karneol Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 56, 

7508. Zum Stil Nicolo Munchen, AGDS 1,3 Nr. 2549 (Gercke).

49. Saalburgmuseum. 1905 im Titulum westlich des Kastells gefunden. 

Siegellack-Abdruck im Tagebuch. Eisenringbruchstuck.

Nicolo mit flacher Vorderseite und abgeschragtem Vorderrand. 1,3 X 1,1 cm. - 

Sehr feine Arbeit mit scharfem und rundem Radchen.

1. Jahrhundert n. Chr. Taf. 56, 49

Jager mit angeleintem Hund, im Arm eine Lanze, dariiber ein Gewand. Me

leager ?

Publ.: Henkel, Fingerringe Nr. 1609 Taf. 59,1609; 76,200.

Vgl.: Fast identisch Nicolo Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 43,846. Zum 

Motiv Glaspaste Berlin, Furtwangler, Geschnittene Steine Taf. 11,810 (Meleager). 

Zum Stil bier Nr. 51.
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50. Saalburgmuseum. 1905 am ,,Mithraeum“ im Schutt gefunden.

Siegellack-Abdruck im Tagebuch.

Chalkedon mit flacher Vorderseite. Grobe, flache, unorganische Arbeit mit 

mehreren runden und einem scharfen Radchen. 1,4 x 1,0 cm.

1.-2. Jahrhundert n. Chr. Taf. 56,50

Thronender Jupiter Capitolinus mit Zepter und Blitz. Vor ihm der Adler, im 

Feld ein Stern.

Vgl.: Zum Motiv (Stern) und Stil Karneol Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 1,17.

51. Saalburgmuseum. 1908 in der Heizung bei Brunnen 9 gefunden.

Siegellack-Abdruck im Tagebuch.

Nicolo mit flacher Vorderseite und abgeschragtem Vorderrand. Feine Arbeit mit 

rundem und scharfem Radchen. 1,2 X 0,7 cm.

1. Jahrhundert n. Chr. Taj. 56,51

Mars Ultor, mit Helm und Lanze, ein Tropaion fiber der Schulter.

Publ.: Saalburg-Jahresber. 1909, 8.

Vgl.: Zum Motiv Henig, Corpus Taf. 3,70-74 mit weiteren Vergleichen. Zum 

Stil Karneol Aquileia, Sena Chiesa, Gemme Taf. 12,222 und hier Nr. 49.

52. Saalburgmuseum. 1911 beim Planieren bei Brunnen 1 gefunden.

Siegellack-Abdruck im Tagebuch. Eisenring.

Karneol mit konvexer Vorderseite. Sorgfaltige, tiefgehende Arbeit mit rundem, 

nur wenig mit dem scharfen Radchen. 1,75x1,35 cm.

1. Jahrhundert n. Chr. Taj. 56,52

Bartiger mannlicher Kopf mit kurzem, buscheligem Haar und leicht aquilinem 

Profil. Um den Hals Gewandfalten. Im Feld hinter dem Nacken ein V.

Der Kopf gehbrt in den Kreis der bartigen ,,Philosophen“bildnisse griechischer 

Herkunft, die im einzelnen nicht immer sicher zu identifizieren sind. Am nachsten 

stehen die Portrats des Epikur, dessen Anhanger sein Bild im Ring trugen 

(Cicero, de finibus V, 1).

Publ.: Saalburg-Jahrb. 2, 1911, 14; 17 Nr. 2; 19f. Nr. g Taf. 3,1. Henkel, Fin- 

gerringe Nr. 2072 Abb. 129 (ausgesprochen romische Formen der friihen Kai- 

serzeit).

Vgl.: Sard Providence, Rh. I., T. Hackens, Catalogue of the Classical Collection. 

Classical Jewellery (1976) 149 Nr. 79. Jaspis London, Richter, Portraits of the 

Greeks 2 (1965) 199 Abb. 1221. Zum Epikur-Portrat ebd. 194ff.


