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fibriggebliebenen Kleinfunden erschlieBen kann. Von diesen gab es bisher keine zu- 

sammenfassende Veroffentlichung. Es ist daher sehr zu begriiBen, daB der Autor be- 

strebt war, durch zahlreiche Abbildungen einen ungefahren Uberblick uber die Reich- 

haltigkeit der Kleinfunde zu vermitteln. Sie bieten immerhin die Moglichkeit, fiber 

Handel und Gewerbe zu urteilen. Wie immer bei solchen rbmischen Landstadten spielt 

fur die okonomischen Verhaltnisse das zur Stadt gehdrige Territorium, welches land- 

wirtschaftlich genutzt wurde, eine wichtige Rolle. Leider laBt sich die Besiedlungs- 

dichte dieses Gebietes noch wenig fibersehen, und nach den Streufunden zu urteilen, 

wird der Eindruck bestarkt, daB die unmittelbare Umgebung der Stadt tatsachlich 

ein Wald- und Weideland gewesen ist, wahrend ackerbautreibende Bevolkerung erst 

in einiger Entfernung angetroffen wird.

Fur die auBere Gestalt des Buches kann man dem Verleger nur dankbar sein. 

Die Anmerkungen zu den einzelnen Kapiteln sind am Ende des ganzen Buches ver- 

einigt. Hier hatte es die Benutzung erleichtert, wenn entweder die Nummerierung der 

Kapitel auch in den Kolumnentiteln des Textes oder die Benennung der Kapitel in 

den Uberschriften zu den Anmerkungen mit abgedruckt worden ware. Obwohl das 

Buch fur den Nichtfachmann ohne Mfihe verstandlich ist, erlaubt es doch auch dem 

Spezialisten einen gutfundierten Uberblick fiber die Ergebnisse der alten und neueren 

Grabungen, der sonst nur durch ein mfihevolles Studium zahlreicher, in Zeitschriften 

abgedruckter Einzelveroffentlichungen mbglich gewesen ware.

Frankfurt a. M. Wilhelm Schleiermacher.

Francois Braemer, Les steles funeraires a personnages de Bordeaux. Editions A. et

J. Picard et Cie., Paris 1959. 156 S., 2 Abb., 36 Taf.

Jeder, der sich mit kunstgeschichtlichen Problemen der provinzial-romischen 

Plastik beschaftigt, wird die Arbeit von F. Braemer dankbar begruBen. Handelte es 

sich doch darum, einen Fundkomplex einwandfrei zu edieren, der in dem gallischen 

Material eine bedeutende Rolle spielt. Aus Bordeaux sind namlich nicht weniger als 88 

verzierte Grabdenkmaler erhalten, wozu noch sechs weitere jetzt verlorene und nur in 

Zeichnung fiberlieferte kommen.

F. Braemer ist mit groBer Sorgfalt an die Aufgabe herangegangen, die zwar sehr 

reizvoll ist, aber einer Lbsung besondere Schwierigkeiten entgegenstellt. Einmal liegt 

hier ein geschlossenes reichhaltiges Material vor, an dem die lokale Entwicklung und 

die Ausbildung eines eigenen Stiles abgelesen werden kann. Auf der anderen Seite 

fehlen aber Denkmaler, die durch Inschriften oder antiquarische Merkmale fest da- 

tiert sind. Wenn auch in groBen Zfigen die Entwicklung der Plastik nordlich der Alpen 

mit der Italiens parallel geht, so muB doch durch den Unterschied der rein handwerk- 

lichen Qualitat, seit dem 2. Jahrhundert auch durch ein immer starkeres Eindringen 

einheimischer Einfliisse mit einer Menge von Imponderabilien gerechnet werden.

Um eine echte Entwicklung und Abfolge aufstellen zu konnen, muB ein Gerfist 

von festdatierten Denkmalern vorhanden sein. Die militarisch besetzten Grenzzonen 

des Imperiums bieten eine solche geeignete Grundlage, da wir fiber die Truppenver- 

schiebungen recht gut unterrichtet sind, und da der Fundort und derName derTruppe 

oft eine recht genaue Datierung ermoglichen. Eine solche Grundlage fehlt natfirlich im 

Inneren der Provinz, in einer Stadt, die nie eine Garnison besaB, und die verschiede- 

nen Dedikationsformeln (HSE, DM usw.) konnen natfirlich nur einen ganz groben 

Hinweis geben. Es muB also der Versuch gemacht werden, nur nach stilistischen
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Merkmalen den Fundstoff zu gliedern. Welche Schwierigkeit die oft sehr groben 

Denkmaler der nordalpinen Plastik einem solchen Versuch entgegenstellen, weiB 

jeder, der sick mit diesen Problemen beschaftigt hat.

Die Beschrankung auf nur einen Fundort birgt natrirlich eine gewisse Gefahr in 

sich, insofern als Entwicklungslinien, die lokal bedingt sein konnen, verallgemeinert 

werden. So hat etwa bei den Neumagener Reliefs der Umstand, daB die friiheren in 

Kalk, die spateren in Sandstein ausgefiihrt sind, lange Zeit einen entscheidenden Ein- 

fluB auf die Datierung auch solcher Stiicke gehabt, die nicht an der Mosel gearbeitet 

wurden. Auf der anderen Seite ist es aber bei einem derartig reichhaltigen Material 

moglich, lokaleWerkstatten zu fassen. Braemer ist dieserFrage nicht nachgegangen, 

es sei daher auf meinen Versuch hingewiesen, eine solche Werkstatt herauszustellen 

(Bonner Jahrb. 158, 1958, 292ff.).

Unter den oben geschilderten Schwierigkeiten, die jetzt noch die provinzial- 

romische Plastik einer Bearbeitung entgegenstellt, wird nicht verwundern, daB 

Rezensent verschiedentlich in der Datierung von Braemer erheblich abweicht. Leider 

sind in dem Werk nur die Flachreliefstelen behandelt, so daB die mit Sicherheit als 

Grabdenkmaler anzusprechenden augusteischen Togati (Mus. Helv. 8, 1951, 231 ff.) 

fehlen. Nach Braemer beginnen die Grabreliefs erst in der zweiten Periode der flavi- 

schen Zeit mit einem mannlichen Grabrelief (Nr. 1). Jedoch ist dieses Stuck sicherlich 

noch in die erste Halfte des 1. Jahrhunderts, und zwar in die ersten Jahrzehnte zu 

setzen. Der langgezogene Kopf, die ausdrucksvolle Faltenbildung, die Haartracht und 

die Durchbildung der Haare stehen zu sehr in der Tradition der romischen, republika- 

nischen Portraits. Auf der anderen Seite sind aber flavische Portraits, auch wenn die 

individuellen Ziige des Alters wiedergegeben sind, zu verschieden, als daB man das 

Stuck aus Bordeaux hier anschlieBen konnte. Die von Braemer aufgezeigte Ver- 

wandtschaft mit der Plastik in der Narbonnensis ist durchaus richtig gesehen. Es ist 

aber von mir verschiedentlich betont worden, daB die fruhe Plastik nordlich der Alpen 

nicht isoliert betrachtet werden darf, sondern in engstem Zusammenhang mit der 

romischen Plastik in Italien steht (Mus. Helv. 8, 1951, 240; Helmut Schoppa: Die 

Kunst der Romerzeit in Gallien, Germanien und Britannien [1957] 14ff.). Die Stele von 

Bordeaux ist ein ausgezeichnetes Beispiel dieser Richtung der spataugusteischen- 

fruhclaudischen Grabmalplastik. Auch die Buste eines Jtinglings (Nr. 5), die Braemer 

an das Ende der hadrianischen Epoche setzt, mochten wir noch in flavische Zeit 

datieren.

Dagegen hat Braemer die Stele des Martinus (Nr. 4) sicherlich zu frrih in hadria- 

nische Zeit gesetzt. Im Gegensatz zu dem trockenen Klassizismus dieser Epoche ist 

der pathetische Hellenismus der Gallienusportraits deutlich sichtbar (vgl. Kunst der 

Romerzeit 59; Bonner Jahrb. 158, 1958, 279). Es sei nur auf die Kopfhaltung, den 

Gegensatz zwischen Kopf- und Barthaar und den nach oben gerichteten Blick hin- 

gewiesen, der durch die Lage der gebohrten Pupillen am oberen Lid erreicht wird. 

Allerdings werden die Abbildungen bei Braemer (Taf. 1 und 26) dem Kopf nicht ge- 

recht (eher Kunst der Romerzeit Taf. 113).

Auch scheint mir das zeitliche Verhaltnis von Nr. 17 (Ebucia) und Nr. 47 

(Domitia Peregrina) nicht richtig gesehen zu sein. Ich glaube nachgewiesen zu haben 

(Bonner Jahrb. 158, 1958, 271 ff.), daB beide Reliefs gleichzeitig von derselben Hand 

gearbeitet wurden, wahrend Braemer die Domitia Peregrina rund 50 Jahre spater, 

in das Ende des 2. Jahrhunderts datiert.

Abweichungen in der Datierung finden sich auch bei einigen Stricken der von mir 

(Bonner Jahrb. 158, 1958, 292ff.) zusammengestellten Werkstatt von Bordeaux. 

Wahrend die Mehrzahl der dort genannten Reliefs auch von Braemer in die Mitte des



524 Besprechungen und Anzeigen

2. Jahrhunderts datiert werden, werden nur Nr. 7 und 8 (Braemer 38 und 50) von 

ihm etwa eine Generation spater angesetzt. Wir mbchten aber auch die Stele des Lae- 

tus (Nr. 2) und des Cintugnatus (Nr. 3) in die Mitte des 2. Jahrhunderts datieren, zumal 

die Kbpfe eine sehr groBe stilistische Ahnlichkeit mit Braemer Nr. 25 und 26 haben. 

Beide Stiicke sind natiirlich von ganz verschiedenen und unterschiedlich begabten 

Handen gearbeitet. Die plumpen Fatten von dreieckigem Querschnitt bei dem Cin

tugnatus (Nr. 3) lassen sich recht gut mit Nr. 44 oder Nr. 65 vergleichen. Die viel ge- 

falligere Gewandbehandlung auf der Ganzfigur des Laetus Nr. 2 kehrt ahnlich wieder 

bei Nr. 20 und 21.

Die Typen der Grabreliefs sind verhaltnismaBig monoton; es handelt sich ent- 

weder um die Darstellung des oder der Toten in Ganzfigur oder als Biiste. Nur selten 

wird der Beruf durch Angabe von Werkzeugen und dergleichen gezeigt. Wohltuend 

von dieser Typenarmut unterscheidet sich nur das Denkmal eines Bildhauers (Nr. 34), 

das den Toten sitzend bei der Ausubung seines Berufes zeigt, ferner das Grabdenkmal 

Nr. 67. Dieses ist zweiteilig, in dem oberen Feld ist der Tote reitend mit Kapuzen- 

mantel dargestellt, im unteren zwei Kiihe.

Es ist erstaunlich, daB bei der wirtschaftlichen Bedeutung von Bordeaux als 

Handelsstadt die groBen Grabdenkmaler fehlen, die etwa fur Trier so bezeichnend 

sind. Es ist weiterhin erstaunlich, daB die kiinstlerische Qualitat im allgemeinen 

hinter der der Neumagener Reliefs oder der Kblner Denkmaler fuhlbar zuriicktritt.

Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Reliefs, die durchaus den EinfluB der 

romischen Reichskunst zeigen wie etwa Nr. 5 (flavische Zeit), Nr. 36 (antoninisch), 

Nr. 47 (desgleichen), Nr. 4 (Mitte des 3. Jahrhunderts). Die Mehrzahl aber ist der Aus- 

druck eines sehr eigen willigen Stiles, der starke Verwandtschaften in derGegend von 

Perigueux hat. Dieser Stil wird am besten gekennzeichnet durch die von mir (Bonner 

Jahrb. 158, 1958, 292 ff.) zusammengestellten Gruppe. Einen ahnlichen Stil weisen 

ferner folgende Denkmaler auf: Nr. 2, 11, 13, 14, 19, 27, 24, 29, 51. Bei all diesen 

Stelen ist deutlich der EinfluB des keltischen Bevolkerungsanteiles sichtbar, wie er 

von mir a.a.O. 279 gekennzeichnet wurde.

Daneben linden sich aber bemerkenswert holzerne Darstellungen, die auf den 

Durchschnitt des handwerklichen Konnens ein bezeichnendes Licht werfen. Ich nenne 

hier etwa Nr. 7, 9, 12, ferner die spateren Stiicke 58-60 und 66.

Diesen beiden Gruppen ist eine gewisse Starrheit des Ausdruckes gemeinsam; 

die Gewandbehandlung ist groBziigig mit eingetieften Falten, bei denen der Schatten 

eine groBe Rolle spielt. Weitaus besser ist die Qualitat bei Darstellungen wie den 

Madchengestalten Nr. 20 und 21, deren eleganter UmriB und die wirklich plastische 

Gewandbehandlung eine viel sicherere Hand verraten. Es sei hier angemerkt, daB die 

von Braemer gegebene richtige Datierung von Nr. 20 die fruhe Ansetzung des StraB- 

burger Viergottersteines (Kunst der Rbmerzeit Taf. 63) gegeniiber J. J. Hatt (Anfang 

des 3. Jahrhunderts n. Chr.) sichert.

In dem Bestand der Grabdenkmaler von Bordeaux linden sich alle die Stromun- 

gen wieder, die allgemein in der Plastik nordlich der Alpen angetroffen werden. Ein- 

mal sind das die Einflusse, die von Rom ausstrahlen und in den Provinzen mehr oder 

weniger geschickt ubernommen und verarbeitet werden. Daneben linden wir die Zeu- 

gen jener ,,zeitlosen Volkskunst“, die letztlich weniger in einem bestimmten Stil- 

gefuhl, als vielmehr in der handwerklichen Unzulanglichkeit ihren Grund haben 

(Bonner Jahrb. 158, 1958, 271). Die weitaus groBte Gruppe wird aber von den Denk- 

malern gestellt, in denen seit der Mitte des 2. Jahrhunderts sich die keltische Kunst- 

auffassung manifestieren kann. Die Grabsteine der Tatinia (Nr. 18; Bonner Jahrb. 

158, 1958, 273 Taf. 54, 3; Kunst der Rbmerzeit Taf. Ill) oder der Ebucia (Nr. 17;
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Bonner Jahrb. 158, 1958, 272 Taf. 24, 2; Kunst der Romerzeit Taf. 110) sind hervor- 

ragende Beispiele fur diese Kunstiibung.

Aus dieser Zusammenstellung wird ersichtlich, dab Rezensent die Meinung von 

Braemer nicht teilen kann, der in einer Anzahl von Grabstelen griechischen EinfluB 

erkennen will. Es ist sicker nicht zu leugnen, daB die Prototypen verschiedener Dar- 

stellungen in der griechischen Kunst zu linden sind. Dazu gehort etwa der Umstand, 

daB Kinder ihre Lieblingstiere halten, wie auf Nr. 2 u.a.m. Aber auf der anderen 

Seite darf nicht vergessen werden, daB alle diese Typen auch in die romische Kunst 

iibergegangen sind, sich etwa auf Denkmalern in Aquileja wiederfinden, so daB die 

Annahme einer direkten Beeinflussung durch Griechenland, vermittelt durch ostliche 

Bevolkerungsteile, nicht notwendig ist.

Auf jeden Fall aber bedeutet Braemers Arbeit die ausgezeichnete Vorlage eines 

reichhaltigen und geschlossenen Materials. Ihr Wert wird dadurch gesteigert, daB 

Braemer sich nicht auf einen reinen Katalog beschrankt, sondern alien Problemen 

nachgeht, die eine solche Untersuchung aufwirft. Jedes der behandelten Stiicke ist 

abgebildet. Zwar laBt die Qualitat mancher Tafeln zu wiinschen iibrig, aber dieser 

Mangel wird bei den wichtigsten Stricken durch Detailaufnahmen aufgewogen.

Wir mochten wiinschen, daB diesem Band bald eine Bearbeitung der iibrigen 

Skulpturen von Bordeaux folgen wird. Erst dann wird es moglich sein, die stilistische 

Entwicklung in dieser an romischen Steindenkmalern so reichen Stadt liickenlos zu 

iibersehen. Wir mochten aber auch wiinschen, daB die anderen franzosischen Museen 

dem Beispiel folgen und ihre Denkmaler in ahnlicher Form vorlegen. Erst wenn die 

Lapidarien von Narbonne, Nimes, Pefigueux, Poitiers, Dijon, um nur die wichtigsten 

zu nennen, ausreichend publiziert sind, werden wir ernsthaft mit Aussicht auf Erfolg 

an die Aufgabe gehen konnen, die Geschichte der romischen Plastik in Frankreich zu 

schreiben.

Wiesbaden. Helmut Schoppa.

Helmut Schoppa, Die frankischen Friedhofe von Weilbach, Maintaunuskreis. Veroffent- 

lichungendes Landesamtes fur kulturgeschichtlicheBodenaltertiimer, Wiesbaden, 

Band 1. Franz Steiner Verlag GMBH, Wiesbaden 1959. 81 S., 3 Abb., 41 Taf., 

2 Faitplane.

Es ist ein erfreuliches Zeichen des verstarkten Interesses an den Bodenfunden 

des friihen Mittelalters, daB neben den erfolgreichen Bemiihungen der Romisch-Ger- 

manischen Kommission um die Fortfuhrung und zeitgemaBe Erneuerung der groB an- 

gelegten ,,Germanischen Denkmaler der Volkerwanderungszeit“ von Denkmalam- 

tern, Museen und Universitaten des In- und Auslandes die Bekanntgabe noch unver- 

offentlichter oder durch Grabungen standig hinzukommender Materialien des 5.-8. 

Jahrhunderts betrieben wird. In diesem Sinne sind hier die Forschungen hervorzu- 

heben, die H. Schoppa seit gut einem Jahrzehnt den Fragen des Ubergangs von der 

Romerzeit zur deutschen Friihgeschichte im Regierungsbezirk Wiesbaden widmet1.

1 Die Arbeiten zur alteren Merowingerzeit sind vom Verf. in Nass. Ann. 67, 1956, 1 Anm. 1 

zusammengestellt, wozu die Vorlage des frankischen Friedhofs bei Eltville im Rheingau-Kreis 

(ebd. 61, 1950, 1-62) kommt. Grabfunde des jiingeren Abschnittes sind in Nass. Heimatbl. 42, 

1952, 16ff.; 44, 1954, 50 (Limburger Becken); 45,1955, 9ff. (Oberwalluf) und 46, 1956, 41 ft. (Hoch

heim) behandelt.


